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Uber die Composition der Demosthenischen
Kranzrede.

lici der Renrtlieilung der (,'omposition einor jeden llede sind zwoi 
< iesiehtspunkte seluirf i uh Auge zu fassen, der Go.sichtspuukt. der Sinnes- 
anforderungen mid der Gesielitspunkt der rlietorisdien Anfortiernngen. Was 
den erstereii aubelangt, so muss niebt Idoli der Gedaukeugaug und <lie Glio- 
deruug fixiorl, sondom audi die Hauslialtung mit dem logisolien Sulislrale 
betraehtet wcrden. Dic rliet.orisdie Analyso dor llcdo abor niusscn wir an den 
Yorseliriften der antikon llliotoron iiber rhetoriselie Teelmik vornidnnen und 
duraul nnsor Urtheil zu lii Ulen und zu bogruudeu erstrebeu. Wir woudon 
mis vororsl wegou des unoriasslidimi rbotorisolion Tlioilungsprinoips znr 
rlietiiriseben Classilioioruug und Glioderuug der Uodou iiliorbaupl.

01 assilicierimg und Grliederung der Reden.
Aristotdos1) tlieilt die Reden der Grieelieu in berathende (aigo: jygjloa- 

M w /.o1.), gerielitliohe (>.śvS; o'.v.y.v:/.o1.) und epideiktisehe (asys: ) ('in.
Die Reden des v=vo; 7'j;a,jcja;'jt:7.:v entlialten entweder eine Ermuiiteruug (Trpo- 
Tps~j) o der ein Abrathen (onreapo::vj), die des yśv o; 5r/.avr/.:v entweder eine A li
ii lagę UzrijyspR) oder eine Yertheidigung (i-GAsy'?.), die des '{ivc: ir.'.lv:/.v:/.zv 
entweder ein Lob (Ir.ario;) oder einen Tadel ('{.ć*/oęV

Die llede des Demostlienes Kipi tcu 5T;<pavoy geliort otfenbar zum yśzozo:/.y- 
vr/.śv, ist somit forensiselier Natur, da sie eine Yertheidigung des K tesiphon- 
tiseben Antrages aut Rekranzung des Demostlienes (c-coęriióoa'.) und Bekamit- 
maehung der Rekranzung im Thoater (awzycpsjoa:) entlialt. Diesel1 Autrag des 
Ktesiplmn wurde bekanntlioh von Asehines, dem erbittorlsten Gegner des 
Demostlienes, duroli eine Stnatsklage ant’ Gesetzwidrigkeit. (*;paęr( -zpxvó;Awv) 
angegriffen und die Gesetzwidrigkeit mit folgenden drei Punkton moti v ie r t : 
u) das dem Demostlienes ertlie Ite Rob ist erlogen; h) Demostlienes ist ais 
Yorstolier des Manerbaues und Soliauspielgoldes lioeb reelienselialtspfliebtig

') Rlmtorik 1, •).
V
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imd c) die Verkiindigung der Bekranzung im Theater an den grofien 
Dionysien dureli den Herold ist unzulassig. Strafantrag: 50 Talente.')

•Jede Rede der gericlitlichen Bcredsamkeit (Vvor S g l i e d e r t  sieli 
nacli der Debre der alten lihetoren in flint' Tlieile:

1 . Ttpooi[ji!Ov exordium,
2. oirffriGtę narratio,
13. -/.acTacy.euY/ probatio,
4. avas7. s u refutalio,
5. irSho^oz peroratio.

Ubcr den Zweck der einzelnen Theile der Redo aubcrte sieli selion 
Theodektes, dosscn Schriftcn leider nur in einzelnen, sclir kleinen Bruch- 
stiioken uns iibcrkonimen sind, kurz und biindig folgcndormafion : ’'Kpv;v 'pifrops;, 
"pooip-iasasllai arpbę suvo;av, Swj^s-asibci arpbę OTlbr/ŚTYjTa, "'.sTiósaslla'. -pss Tcsdtw, 
;~;Aoe(sasl)a: upsę spyr(v -ij sXssv.2)

Soviel iiber die Eintheilung und Gliedcrung der Reden. Im lblgenden 
Paragraplie wenden wir uns zu den wenngleicli sparliehen Vorsoliriften der 
Alten iiber die Okonomic in den Reden iiberliaujit.

§ 2.
Okonomie der Reden (o lx o v o u /a ) .

Cicero3), der grofite Meister romischer Elocpienz, Hat die drei Anfor- 
derungen an den Redncr in folgende Worto gekleidet: Si quid est in me 
ingenii, iudices, quod sentio quam sit exiguum, aut si qua cxercitatio dicendi, 
in qua me non infitior mediocriter esse yersatum, aut si liuiusee rei rat i o 
aliqua ab optimarum artium studiis ac disciplina profecta. Die rednerischen 
Erfordernisse sind somit das ingenium, d. i. die natiirliche Anlage (ęósię)j 
ferner die exercitatio dicendi, d. i. die Ubung im Reden (asz-Yjstę) und die 
ratio ab optimarum artium studiis ac disciplina profecta, d. i. kurz die 
tlieoretische Anleitung (gatt-Yjsię). Es unterliegt keinem Zweifel, dass sowold 
die redncrische Anlage ais aucli die Ubung im Reden und die tlieoretische 
Anleitung durch die Meisterwerke rudnerischer Koryjihaen lici jodem Rcdncr 
von Ruf vorausgesctzt werden miissen. l)ocli erklarten bereits die Alten 
( ISokrates), dass die dritte Anforderung bloB secundarer Bedeutung sei. Sollte 
der Bankefeger und Tritagonist» Aschines, in redneriseher Hinsielit zwar

') Dcm. r.. t. cts<p. 54—55.
’2) Vgl. mieli ii. 12)!—127 in Yolkmanns Rlictorik der (irieelien und Komor. 2. Auli. 

Leijwig 1885.
3) Pm Arcliia init.
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c* 111 wiirdiger Gegner des Detnostlienes, dio Reden seiner Vormanner Anti- 
p 11 o u, Andokides, Lysias, [sokrates, Isaus, Lykurgos ilirer Tlieorie mieli 
studiert liaben ? i)ie theorctische Anleitung nun erstreckt sieli insbesonderc 
auf‘ dio sogcnannte Okonoinie (s!'/.ovj;Aa) der Reden. Diese bestelit nacli 
Aristides1) in der passenden Anordnung (vx^ię), in der Yernintliung (̂ pocSoy.wc) 
iiber Erwalmtes und in der reciproken Ycrschlungenlieit der Gedanken, 
Schlussfolgerungen und Bctracbtungen (ts s-YjpTrjclb:'. a/AYjXwv -A vô [xsrwc y,a: ~'y. 
ir.\/f.ętr^oay. . . . .  ■/.». -a a/Aa 3;empilota). Nacb diesem Gewahrsmanne ist 
somit dio Okonomie oiner Redo identiseli mit der Anordnung der Redo, 
lerner mit dem Gedankengange und der Gliederung der Gedanken, da dio 
Conjectur (zps;3oxta) ais rein intellectuelle Thatigkeit mit der inrentio 
(ćupssię) zu identificiercn ware.1) Okopomie muss in der ganzen Rede 
lierrseben, somit aucli in den einzclnen Theilen derselben, im 7rpjo(p.:ov 
in der Sojfijorię, in der y.y-y.y/.fsr  ̂ x>y.Qv.vsq und im irlka^oc. Uber die Oko- 
nmnie in den einzelnen Tlieilen der Rede auBerte sieli Longin Trspt or/.o- 
vo;;,!ac3) zwar allgemcin und fur unsere Arbeit gerade niclit bedeutungsvoll, 
jedocli ebarakteristiseb fiir die Auftassung seiner Zeit (3. Jahrliundert n. 
Clir.). Demnach sind umfangrcic.be •spoolys.oi notbwendig in wiehtigen Reden 
oder in soleben, die zur Desavouierung verleumderiseber Anklager dienen, wie 
in unserer Rede. Klein muss das 7rpooś;«cv sein, wenn Geringfugiges besproeben 
wird. Dasselbo ist gleiebsam cin cingangs der Rede stehendes gegliederl.es 
Rrogramm derselben und dient zur Tiapaczsur, y.otl 8'tpy.T.dz twv dy.po(op.EVMV. Des- 
gleielien soli die otyjyyj-ię ausfubrlicb die Anklagepunkte beliandeln, besonders 
wenn vicle derselben sind, wenn aber wenige, kurz und Inindig. Die im 
zpoo!;j.;ov angekundigten Gesiehtspunkte finden in der ilire Abliand-
luug. In der TCiaTic (d. i. y.icar/.Eur, und óLaoy.Eoij) wird das Wichtigste an erster 
oder letztor Stelle gesetzt, die Widerlegung nielit sticlilisiltiger oder leielit 
zu widerlegender Anklagepunkte wird im allgemeinen an passenden Stellom 
Yorausgeseliickt, die Argumentation muss klar und eiudringlieb sein. Der 
Epilog ycrbalt sieli dem Exordium gegeniiber antistrophiscli. Was in dcm 
Exordium gesagt wurde, passt audi in den Rab men des Epilogs; jedocli ist 
der Unifhng des letzteren zumeist ein betrachtlicherer ais der des Eingangs. 
Der Eingang cntbalt die Ankiindigung (htyr^iily) und Gliederung (p.Eptq./,ćę) 
der Hauptpunkte (-a y.stpa/.aia), der Epilog dagegen die YergroBerung (aiię^cię) 
und die Erinnerung (ava;xvricię) an das bereits Gesagte. Soweit Longin a. a. O. 
SeblieBIicb erwalinen wir noch die von den Alten festgesetzte Tbeilung der 
Anordnung in dje natiirliche und die kiinstliche. Corniticius neiint die

') lthetores Gr. I I  p. 537 ed. Spengel. Lips. 1853, 54, 5G.
2) Vgl. Volkm. p. 3G4. 20.
3) Kliet, Gr. I  p. 302—304.
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natnrliclie Anordnnng (las dispositionis genus ab institnlione arti.-s profoet mu , 
(lic kiinstliehe dagegen das genus ad casmn temporis accommodatum.1 ) J)ic 
naturlielie Anordnnng erstreckt sieli zmneist aut' die Lelire von den Tlieilen 
der llede, die kiinstlielie aut' einzelne Boweisgninde.

Wir wenden mis mm zu dem ersten Tlieile der gerichtliclien 1 bale, 
zum T.pooi[MQ'h

§
U p u o iu m r  (‘xortliuin oder prim i|>imn.

§  i - i i .

1, Das 7:pooip.:ov ist nach Aristotelcs5) die żp/r, As-pou, ;-ip £v r.v:rpv. r.pz- 
Xoyoc y.al £v yh/.rpi'. mospi‘A!ov, somit eine Verweisung anf das Tliema der llede, 
damit die Znlmrer im voraus wissen, woriiber es sieli liamlelt. Naeli Quin- 
(ilian3) liat es den Zuhbrer woldwollend, aufinerksam mul gdlohrig zu maelien. 
Der Solilnss desselben soli nach Cicero4) derart sein, dass es wie ein mil 
dem ganzen Korper eng verbundenes Glied erscheint.

2. Der Gedankengang mul die Gliedenmg in diesem Demostlienisclien 
xpootp.tGV (§ 1 — 11) sind naclisteliende :

.1. Gebet zu den Gbttern urn das Wolilwollen (*:jvsia) nnd mu dies, 
was die Biirger sieli, i lirem fronmien Simie nnd ilirer Elire selmldig sind, 
yerbnnden mit weihevoller Krinnermig an die Gesetze nnd den lliebtereid 
(vś;*ot, opzo;) § 1—2 .

II. Motieierung dieser Bitte: Redner ist dem Gegner gegeniiber im 
Naelitlieil,

a) weil er in diesem Proeesse das Vertranen der Biirger eerlieren kann ;
h) weil er iiber sieli selbst reden mnss, was einem Selbstlob gleielikonimt;
r) er miisse mit Ktesiplion gemeiiisam handeln, weil er sonst alles ver- 

lieren kiimite, euer Wolilwollen nnd enere Giite 3 —5.
<’. Wiederliolung
<t) der Bitte an die Richter mii das Wolilwollen mit Erinnerung an die 

Gesetze, den Eid nnd den grofien Gesetzgeber Solon;
h) des Anrnts an die Gotter nm das Wolilwollen der Biirger nnd 

mu dies, was der Elire des Staates nnd dem fronmien Simie des Biirgers 
znkonimt 6 —8.

<) 3, !», IG.
2) Khet. 3, 14.
3) 4, 1, 5.
*) de orat. 2, 80.
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1) . Aschines hal mich yerleumdet (■/.ztćĄsuoztś ;w j) :
i/) liat Aschines mit Recht gesclimaht, yerurtheilet mieli sofort;
b) woni mit U n recht, schenket mir das stets bewiesene V ertrauen;
c) ich wenie die Liigen und Verleumdungen priifen 9— 1 1 .
5. Wir iibergehen zur Betrachtung der Rhetorik und Okonomie in 

diesem Ahschnitte der Rede.
.1) Zwoi Griinde zwingen kategorisch das Endo des itpoot;.itov mit § II 

auzusetzen (Kochie, Rieder u. a.), und zwar erstens der Unistami, dass der 
Redner erst in dem Passus 9— 11 die Liigen und Yerleumdungen seines 
(Jegncrs ais Grund seines Auftretens angibt, womit die Anfbrderungen der 
alten Rhetorik an das exordium, ais Vorbereitung und Ver\veisung auf das 
Thcma der Rede, erfiillt sind, ferner der IJmstand, dass der Redner erst 
§ 1 2  //' die eigcntliche Vertheidigung (x3c jxsv guv y.y.-rtfzpr/j.ź-ry. tcsaao) beginnt, 
wodureh das 7rpoo(p,tov thatsaehlich ais ein mit der ganzen Rede (12—324) 
cug yerbundenes Glied erscheint, Dass der Umfang dieses Exordiums nieht. 
anstbBig ist, erhellt beispielswei.se ans der Rede des Demosthenes rapa-
- pscpsia?, die, obgleich nur urn 19 Paragraphe umfangreiclier, ein Exordium 
von Yollen 16 Paragraphen aufweist.1) Wenn wir nun die weiteren rheto- 
rischen Anfbrderungen an dieses E.\ordium stellen, so hiilt dieses alleu Anfbr- 
derungen yollkommen Stand. In weiheyoll geliobener Gemuthsstimmung und 
dementsprechenden Ausdrucken (§  1 : ocy]v ćiivotav i/w) z'.y.~.i/M ty) T i 7:3/,et 

y.y.\ was!V u;aśv, TosaÓTyjv p.o1. rap’ up.tóv, §  5 :  aroGTipitcftat . . . .  tt)? rap’
•jp.(ov $uvotaę v.y). <ptXav9'po)xtaę -/.. t . a .) su elit- der formgewandte Redner die 
Richter fiii* sieli wohlwollend zu stimmen, wiihrend die Erwiibnung der 
Gesetze, des Eides und des groBen Gesetzgebers Solon dieselben hinreichend 
aufinerksam und dadurch auch gclebrig maeben musste. Naeh der Lelire der 
alten Rhetoren2) wurden ferner die rpooip/a dem Gedankengange naeh in 
mchrere, zumeist yier Thcile gegliedert; Genetblius und Epiphanius nahnien 
in unserer Rede sogar ein sechsgliedriges rpootp.iov an, die Rede xsp'i vf;ę 
Ttaparpćff ŝfa; wcist einen dreigliedrigen Eingang (1 — 3, 4 —8, 9— 1G) auf. Die 
Viergliedrigkeit war, wie eben beinerkt, die gewohnliciie Eintheilung, welelie 
auch in unserer 4’heilung (A, 11, O, 1)) zum Ausdruck kommt.

/>) Die Okonomie des Redners mit dem logisehen Substrate ist in 
diesem Absehnitte wegen der selibnen Symmetrie der yier Thcile untereinander 
( A - D )  und des ganzen Exordiums mit der ubrigen Rede eine geradezu 
bewundernngswurdige, weshalb Kunstriehter aller Zcitcn dieses prooemium 
ais ein abgerundetes Meisterwerk im kleinen priesen.3) Geradezu unyerstand-

•) Vgl. auch Fox’ Kranzrede des Dem. Leipzlg 1880, pag. 5G u. 2411—253.
2) Volkmann pag. 142.
3) Fox pag. 5G. Vgl. auch Yoemels Spec. Ausg. Citate zu § 1.
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lich crselieint mis K i r o li li o f‘f , ') der diese Einleitung wegen des Gedanken- 
ganges ais eine ganz auberliolie und meelianisclie iioharbeit, niclit ans einem 
(itis.se bcsteliend, crklart. Unserer Ansiclit wach solililt sieli in diesem

bitte die Gotter urn euer Wolilwollen, weil meiti Gegner mir gegeniiber in 
mehreren Punkten im Vortlieile ist (die sog. śaźttiojic), ja ich wiederbole 
meine liitte an eueh und meinen Anruf'2) an die Gotter, weil mein Gegner 
mieli vielf‘aeb verlemndet bat.. Gereehten Widersprueli erfuhr dalier Kireb- 
liolT von den grossen Kennern des Demostlienes : Scliater, Westermami, 
Bltiss, ling, Eox, Dissen, Halin, Brougliam u. a.

Damit seldieBen wir unsere Betraehtung ii ber das ^pocig!ov mul 
iibergelien zum zweiton Tlieile der Gerichtsrede.

1. Die Br/j'W-z ist naeli Cicero3) die rerum explicatio et rjuaedam tjuasi 
sedes ae iiindamcntum constituendae (idei. Die Erzalilung niusste naeb 
Ruplios4) drei Eigenseliaften besitzen, namlieli die Eigensoliaft der Deut- 
Iiedikidt (aa&yj-isia), der Kiirze (simog(a) und der Wabrseheinliehkeit (—’.,‘t3:vÓTr,ę). 
Aristoteles5) jedoeli missbilligte die zweite Anforderung, erldarend, mań miisse 
gerade soviel sagen, ais zur Aufliellung der Saehe oder zur Erreieltnng der 
bestimmten Absieht notliwendig sei. Die Erzalilung beginnt mit der Person 
oder mit der Saehe, wie in dieser Rede (§ 18: 73D yap ,l»w/.r/.oij sujiarto; -s- 
'/Ąj.c,'j) und endet boi dem ersten Punkte der eigentliehen quaestio.6) Haufig 
ist mit der aueh die sogenannte Ttpidij:; (propositio) verbunden,
welelie das d. i. den Gegenstand der Aufgabe, das zu Beweisende
tmgibt. Die Trpólhcię schliefit sieli an die Erzalilung an, sie kann aber 
unter Umstiinden aueli initten in die Erzalilung liineingenommen werden 
oder, wie in unserer Rede, der Erzalilung vorangelien. Sie bildet den Anfang 
jeglielier Beweisfiihnmg, kann aueli bei eiuzelnen Tlieilen der Rede ange- 
braclit werden und ist je naeli der Natur der Anklage eintaeli, doppclt oder

1. pag. 78—82 in den Abliandl. der Akademie der Wissenscli. in Berlin 1875.
'2| Dieser Anruf koinint nocli .in § 141, also im ganzen dreinml vor.
3) Part. or. !).
4| Ilepc otv]y. init,
5) Kliet. 3, l(i,
8 ) Yolkmann pag. 164.

Abschnitte der Rede ein Gedanke gleielisam ans dem utuleni lieraus: «leli

g 1 2 -5 2 .
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yieltacb. Nielit selten ist mit der propositio die sogcnamite transitio
verbunden, worin der Redner kurz angil)t, woriiber er soeben gesproebeu 

liat ; dai';ui kniipft er die Angabe dessen, wozu cr iibergebt.1)
2. Der Gedankengang und die Gliederung der propositio (12 — Ki), der 

trnnsitio (17) und der narratio (18—52) sind naebstebende:
. I. Die Yorwiirfc gegen mieli sind zaldreieh (z'y. piv oh y .y -r^ o p r^ i.h y .  

r.ou.i) ; die Modalitiit des Angriffes aber tragt den Stempel der Erbitterung 
zur Scliau, ohne dass der Staat die Macht liiitte, fur solclie Yerbreeben 
angemessen zu strafen; mis Uborimitb klagen, ist unbillig; bat Ascbines 
mieli beim Yerbreeben ertappt, so liiitte er sofort klagen sollen; min klagi 
er den Kt. wegen moiner Person an, er liiitte jedocb mieli .selbst belangen 
sollen § 1 2 -1 4 .  (/) Ascbines bescliuldigt mieli, klagi aber den Kt. an 15; 
h) Ascbines liiitte mit mir den Streit austragen sollen, nielit mit eineiii 
andern 16.

/ ’. Die Bescbuldigungen (xa ■/.yzrf{oprl\J.źyy.) des Ascbines will ieb einzeln 
(y.alP sv sr/.yo is'/) priifen, und zwar zuuacbst < 1 io Bescbuldigungen betreHs des 
Fricdens und der Gesandtscbaft (unsp ■riję zlpr^c v:n frtc zpżsftdy.ę) 17.

( Jn Griecbenlaud berrscbte Streit und Verwirrung (zp>.c ■/:y). typy.yj,) 
dies beniitztc Philipp, realisierte seine Pliine und vcrbinderte euere Yerbin- 
dtuig mit Tlicben 18— 19.

i/) Die Tlieilnabmslosigkeit der iibrigen Grieeben an dem Kriege gegen 
Pbilipp maclite eueli dem Erieden geneigt. Der Friede wurde dureb die 
Scblocbtigkcit des Ascbines und seiner Anbiinger verbangnisvoll 20;

/>) der erste, der votn Frieden spraeb, war der Scbauspieler Aristodemus 
(’Ap!!7Tó5Y;;j.oę ć h .o y .p w ^ ę ) , fiir diesen spraeb Ascbines’ Freund, der Hagnusier 
Pbilokrates (<l>cAozpiry)ę i 'A-p/oóstcę), ferner spraeben biefiir ans uńbekannten 
Griinden Eubulos und Kepbisopbon (EiipouAoc v.y.i Kr,si7oo<ov), ieb nielit 21 ;

<■) wenn Ascbines bebauptet, ieb sei sclmld an dem Friedensscblusse 
und balie andererseits donselben bei dem allgenieinen Synedrion der Hellenen 
vorzogcrt, so liiitte cr mieli damals wegen angebliebcr Bestecbliebkeit belangen 
sollen; dainit bescbimpft er den Staat selbst 22 — 24;

<!) mieli dem Friedensscblusse beantragte ieb, dem Konig den Eid aut 
den Frieden abzunebmcn (tou;  spzouę airoAag^aysw) ; Ascbines und Gonsortcn 
ycrzbgerten dies 25;

e) Pbilipp niitztc die Zeit bis zur Eidesablegung zu Eroberungen mis, 
daber mein Antrag 20—27;

f)  wenn Ascbines vorwirft, dass ieb dafiir stiinmte, die macedoniseben 
Gesandten kommen zu lassen (rpoca-^w zobę Tipicijilsię), so iibersiebt er rneinen 
Antrag betreffend unsere Gesandtschaft an Pbilipp, welclie er und seino

J) Anonymus Kliet, Gr. I, 447 f. Anaximenes zi'/'/cl pr(T. 29 extr. Yolkmann p. 167.
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Anhiiiiger yorzogurton. Bies war (lor orstc Gruml zur Feimlschalt zwisolien 
mis 28—31 ;

<J) Aschines sandte falsohe Meldungen nach Atlien, wodureh Philipp 
in don Stand gesotzt wurde, seine Riistungen gegcn Pliokis z u beendigen 
(Iw; Ta zrję 7Tpa*sta; tyję stuI Tcbp <l>i>v/.ś»ę suTpsTTyj 7ro!v)aatTo\ (lic Pylon zn for- 
cieron (bnbę v:r{ lluXwv) und Pliokis zugrumle gehen zn lassen (touc '1'wy.śaę 
aTOAŚcAat) 32—34;

h) Aschines’ yerratherischo Meldungen und Philipps Riinkcspicl brachteu 
dem Staate das Gegentheil davon ciii, was er erwartet liatte; Aschines ist 
an alleni Unglficke sehuld und erhielt datiir zum Golinę Besitzungen in 
Bbotien iywi sv Boaotta y.ai y-wPYwv iż szsivwv); die Phokoer waren
Yerniehtet, die Thessaler und Thehaner feierten Philipp a lsF reund ; ihr und 
die anderen Griechen hielten Frieden 35—43;

/) Philip]) fiihrte audi gegcn andere Staaten intblge von Besteelmngen 
gliickliche Kriege; einzelnc Miinner Hellen sieli besteclien, die Volksmas.se 
abcr war bl i nil und sorglos. Beispiele besteohlicher Matiner 44- 49;

/,) Aschines war Lohndieuer Philipps und Alexanders 5 0 -  52.
Wenden wir uns nun zur rhetorischen und okouotniselion Seite dieses 

Absehnittes der Redo.
A. Rhetorisch glicdert sieli dieser ganzo Abschnitt (12—52) in drei 

Theile: a) propositio 12--K5; h) transitio 17; c) narratio 18—52. Die pro- 
pusitio (Tzpóthc.:) setzten wir an dieser Stelle mit Blass1) unmittelbar nach 
tleni prooemiuin (1 — 11) an. Sie enthalt Argumente des Deinosthencs gegcn 
die aulJerhalb der eigentlichen Klage liegenden Angriffe — exagonisclie 
Anklagepunkte — und bildet ilirer rhetorischen Natur gemall den Anfang 
der Beweisfuhrung, wahrend im prooemium (9 —11) blol.l der Gruml des 
Auftretens gegen Aschines angegeben wurde. In der transitio wird das 
Vorausgegangene mit dem Ausdrucke 7rav*a p.ev to(vjv ta zarrpiopyjp.śya ziisam- 
mengefasst und darauf das naohste Tliema, die Beschuldigungen riicksiehtlieh 
des Friedens und der Gesandtschaft angekiindigt Die Biryfr îę cndlieli ent- 
spricht den Aiitbrderungcn, die rhetoriseherseits an siegestellt werden,glciehtalls 
in allcn Punkten. Die Richter koniiten dureli sie eine eindringliche Fber- 
siclit filier den Sachcerhalt gewinncn und Zutraucn zum Redner fassen, sie 
ist ferner ausneliniend detitlicli, uberzeugend und voll Beweismaterial. Priift 
man freilich nianche Beweisgriinde des Redners aut' i li ren logischen Gelialt 
niilier, so imissen dieselben selion in der oir;;r,z'.ę ais blobe Indicien- oder 
Wahrscheinlichkeitsbeweise bezeichnet werden, z. B. der Beweis filier die 
Bestechliclikeit. Priiinisse: Aschines sandte unrichtige Meldungen nach 
Atlien. Conclusion: Aschines war bestochen. Priiinisse: Pililipji fiihrte gliick-

) Attische Beredsamkeit. Leipzig 1877. o pag. d6(>.



liche Kriege gegen einzclne Slaaton. (Jonelusion: Einzclne Manner dieser 
Staaten Waren bestochen. Docli dnrftbcr noeli an anderer Stelle.

II. Was die Haushaltung mit dem logischen Materiał iii diesem Ab- 
schnitte (12 —52) anbelangt, so falit wieder die gefallige Symtnetrie der drei 
Tlieile untereinander (12 — 16, 17, 18— 52) und die Gliedcrimg des ersten 
(12 —16) und dritten Theiles (18—52} auf. Hier heginnt Demostlienes, wie 
Blass') zutreffend bemerkt, den auBerordentlich kunsteollen und feiu berecli- 
neten Aufbau seiner Rede. Es kann jedocli nicht geleugnet werden, dass 
die Analyse des ersten Theiles (1 2 - 1 6 )  in spraeldiclier Beziehung Schwie- 
rigkeiten bietet. Die motivierende Partikel yap naeh ou (§ 13) ist thatsachlich 
an dieser Stelle sehwer yerstiindlich, da eine Begriindung der im § 1 2 atisgespro- 
elienen Gedanken dureli diese Partikel hier des Gedankenganges wegen verfehlt 
erscheint. Wir entscheiden uns naeh eingehender Erwagung fur Fox’ Ansicht'-) 
die dali i u lautet, dass im § 12 der Gedanke ein ungeburlichos und nicht auf 
Grund der Wahrheit vom Anklager beliebtes Yerfahren : gleichsam zwisehen den 
Zeilen zu lescn sei, welehen Gedanken der Redner nun § 13—16 ausfiihrlich 
behandelt. Es entspricht feruer dieser ganze Absohnitt (12—52) auch inso- 
ferne dem rhetorischen Brauche nicht, ais vom Redner Argumente ins Feld 
gcfiihrt werden, die Ęw liegen, ein Yerfahren, das jedocli stets
gestattet war und hier umsomehr, ais Aschines (-/.ara Kt. § 5 1 — 53: Priyat- 
leben des Demostlienes und 54— 176: Demostlienes’ staatsmii nnische Wirk- 
samkeit, in vier Perioden getheilt) den Redner form lich zwang, darauf zu 
erwidern. Diese Art der Beweisfiihrung (gślloBoę r.y.pT(pxf.7.-fl) kommt naeh 
der Lelire alter Commentatoren in dieser Rede nicht weniger ais 72mal vor,;i) 
in der Rede Trsp: rtją ~-j.p-j.r.pẑ d.y.ę und in anderen Reden ebenfalls liaufig.
Zu den einzelnen Abschnitten dieses Passus (12—-52) niuss bemerkt werden, 
dass die Zweigliedrigkeit des ersten Abschnittes (12— 16) heryorleiiehtet, 
indem die beiden Gedanken: n\ Aschines klagt den Kt. an und beschuldigt 
mich und h) »Aschines liiitte mit mir den Streit austragen sollen« wie 
rot ho Fadeii den ganzen Absohnitt durciiziehen. Der §17 (transitio) kiindigt 
gleichfalls ein doppeltes Thema an (stp-^w;-T.pis$z!.OL\, das in dem darauf- 
folgenden Absehnitte (18— 52) auch reihenweise absolviert wird, indem Demo- 
stlienes yorerst dariibcr sieli ergeht, wie es żnin Friedensscldusse mit Philipp 
kam (18—24, (■ a -o) und darauf sei non Gesetzesantrag betreffend die 
Vereidigung des Konigs, das Zaudern Aschines’ und seiner Anhanger, die 
Ausniitzung dieses Zogerns seitens des schlauen Maccdoniers, Aschines’ 
yerratherische Meldungen und dereń Conseipienzen fiir die Stadt, Philipp’s

II —

') :i pag. 3(iG.
2) pag. 71.
3) Fox pag. G8.
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Bestechung mul Aschincs’ 1 jolmdiencrsohalt biindig bosprichl (§ 25 52
(■ il 1 )aran roili! sieli

l\ara<JX(u// jirobatio — dvanxtvt/ nilutatio.
S 5 3 -2 5 1 .

1. Der Hewois, der wichtigstc Theil der Redo, wird von Cicero1) 
lolgendermaflon detinierf : Confirmatio est, per (pmm arguniontando nostrae 
eausae lidem et auetoritatcin et tirmamentum adinngit oratio. Die Beweise 
zerfallcti mieli Aristoteles2) in -terstę 3ttv/yoi (Gesetze, Zeugen, Vertragc, 
Foltergestandnisse nnd Eidsehwiire) mul ynz/yy. d. i. Seldiisse von dem Ge- 
wissen aufdas Ungewisse, wodureh letzterem Ghuibwiirdigkeit yersehaift werden 
soli. Die Taoriię sind aber gleiclifalls naeli Aristoteles3) entweder zv{\xj:rt\i.xzy. 
oder âpaoseęp.aTjt, je naehdcm der Beweis dureh Seldiisse oder Reispiele 
orbracht wird. Niclit sclten jedoch bildete der Beweis keinen fu r  sieli abge- 
selilossenen Theil der Rede, yielmelir konntc derselbe naeli der Debre der 
alten Rhetoren aueli mit der Widerlcgung (avar/.sjr( refutatio) lerbunden 
werden, was in unserer Rede der Fali ist. Was die Widerlcgung anbolangt, 
so maelite sio den scliwierigsten Theil der Rede ans, da sie die eigentliehe 
Vertlieidigung entliielt. Die rlietorisclien Yorsehriltcn Tiir die Widerlcgung 
sind boi Anaximenes, Aristoteles, Cornificius und Cicero von der Beweislebre 
nielit getrennt. Alles, was der Gegner thatsachlich yorbringt oder eventuell 
yorbringen konnte, lieil.lt (mtllćstę (TtpszaTOtA/jóię), die dureh eine entspreehende 
/Astę wirkungslos gemacht werden inuss. Die Antithesen sind gleiclifalls 
entweder aTsyvsi oder £vtć'/vot. Die Erklarung der FntDśsstę iWy/ot und ynzyyy. 
fiiilt mit derjenigen der ztsistę aTsyyct und svtćyvst znsammen. Die Widerlcgung 
geschieht entweder direet, indem mail die Behauptung des Gegners ciniiieh 
in Abrede stellt (/Astę y.cn’ Ivstastv) oder indircet {mik pitto5ov) d. i. mittclst 
eines Sophisma. Doch dariiber ausfiihrlich Volkmann.4)

2. Den ganzen Absehnitt 5 3 —297 theilen wir in folgende, dureh die 
Rhetorik und den Sina gebotene Abschnitte : I. 53 —109, II. 110 —122, 
111.123— 139, IV . 140—251, V. 252—297 und geben yorerst den Gedanken- 
gang und die Gliedernng der ersten zwei im Yerlniltnis von y.xzx<r/.vjrr, und 
zvasy.suv) stchenden Abschnitte (53 — 109, 110— 122) wieder:

0 De invent. 1, 24.
0  Ktiet. 1, 2 1, 15.
3) Ibid. 1, 2.
4) pag. 239—262.
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i. A. Transitio § 53.
II. Anklage § 5 4 -5 5 .
('. Reihenweise Widerlegung der Anklage:
u) das Lob ii ber mieli liiingt von dem IJrtheilc iiber meine staats- 

mannische Thatigkeit ab 5 b —57 ;
h) das llrtheil iiber den Ausdruek uach erfolgtoin RechenschaftK- 

bericht ($x»tS3tv -cx; iuJKr/a; ow)> und die Ausrufung im '1'heater (dvsw:sćv £v w  
Ihirpi.)) liiingt gleielifalls von dem llrtlieile iiber meine politisehe Thiitig- 
keit ab 7)8;

c) ieh fiihre die Rechtfertigung vom Gesichtspunkte der allgemeinen 
grieeliiselien Politik :

y.) llindornisse, die ich dem Pliilipp bereitete;
pi) in allen grieeliiselien Staaten waren feile Mlinner, mit dereń 11iI(<■

Pliilipp seine Rankę durchsetzte 59 — 02 ;
(/) mein Ratli walirtc den Rnlim der Stadt 0 3 —05;
e) Athen nnisste dem Macedonier sieli widersetzen ; dies unterstiitzte 

ieh, malinte mul lelirte (r.ę>oiÂ wi y.al 3:§aj-/.wv) 66—72;
/ ’) Pliilipp braeli den Frieden durch Gefangennahnie der Kanlłartei- 

schiffe, dagegen beantragte ieh liichts 73—78;
//) ich beantragte die Gesandtschafl mieli dem Peloponnes, naeli Enbba, 

den Ansmarscli naeli Oreos, Eretria, naeli dcm Cliersonnes, Byzanz und zn 
den Symmaehen 79— S2 ;

li) dafiir erhielt ieh ant' Aristonikos’ Antrag den >Kranz«, und die J»e- 
kranzung wurde im >Tlieater« ausgeruten; Asehines scliwieg; bis zn dieser 
Zeit liatte ieh das Beste des Staatcs im Ange 83 — 80;

/) Pliilipp wurde ans Enbba yerjagt, suclite uns die Zufuhr abzusehneiden, 
riiekte in Thrakien ein, belagerte Byzanz; ich trat Ciir Byzanz ein und der 
Ertblg blieb liieht ans; Aseliines’ Śehniiilinngen gegen Byzanz und Enbba 
sind nicbtig 87—95;

/.) ais Sparta niaehtig war, znget i11r gegen Haliarto.s und Korinth ; 
ilu* leistetet Bittenden I lilie trotz friiherer Unbihlen gegen cuch; i lir tratet 
naeli der Sohlacht liei Leuktra aueh tiii* Sparta ein, ferner Ciii* Enbba; ieh 
war freiwillig Trierarch (o>v sc. Tpu;pdp-/<ov sic r(v ); dies war loblieh, ieh 
nmsste dafiir eintreten 90—101;

/) mein Antrag betreffend die Trierarchie war gerecht, durch die Zeit- 
verhiiltnis.se gębo ten, praktisch und fu r den Staat crfolgreieh 102—108;

m ) in der internen Politik vertrat ich das Reelit des Volkes (-ca twv 
Sć/.aia), in der auswartigen das Wolil Grieclienlands (ca -/.o!vx t.jz\ -rotę 

"ICa/c/jci cu;j/iśpovTx) 109.
II . I. i ickanntmacliuiig und Reehenschartsptlicht (y.Yjpyygz. siithmi):
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n) ich hin vcrant\vort 1 ich, je.loch ilicht fur <lie freiwilligen Leistungen 
ans eigenem Vermogen 110—112;

li) ich leistetc freiwilligen Boitrag /-uin Sohanspielgolde (Ihwpiy.ćy); dafiir 
wnrde ich, obwolil fiir (las anderc rcchcnschiiftsj»f 1 icl11i”-, vom Ratlie bololit; 
der Mancrban stand untcr moiner Loitung (tE'.-/o-0' . :p ) ich  gal) den Aufwand 
dazn, wofiir mir Lol) gespendet wnrdo. Ahnlichos tliaten anderc und orliiellon 
A nszeielinnngcn, bliobcn fur das Anit yerantwortlieli, n i cli t I tir dio Selien- 
knngen 113— 1 1 0 ;

o) die Rekanntmaehung im Tlieater (to h  tm Ihatpm yypónEolta:) ist solir 
oH vorgekonnnen mul gesctzlieh gestattet 12 0 - 122.

3. Wir iibcrgclion zum rhetorischen nnd okonomisehen Haushalt m 
diesem Abselinitte (53 122).

.1. Die transitio (§ 53), kier dur rlietorisehe IJbergang znr opas/;, bidet 
niclits AułłsilIiges, dc.sgleiclum dio Anklagc (54 55). Zn letzterer bomorkon
wir biot), dass dio v p d o s  Asoliinos fiir ilm ais taot’.; atty/oę galt, da dio 
j\lolivierung der ypaeró von ilim dnroli Heranzichnng von Gesetzen bowirkt 
wnrdo. Wir sagten oben,1) dass in diesor Redo /.atatzEjr, nnd y:ty.r/.vsii vor- 
bnndon sind, da keino seliarfe Gronzlinic zwiselien boiden gezogon wordon 
kann. Indosson ist in (lor Argumentation dor.solbon im grobon (ianzon 
oin Luter,soliicd bemerkbar. Wiihrond namlioh im ersten Tlieilc ( y .y - y r / . f j r ,  

:)3 — 109) dio Argumentation yermittolst: der triatsię i i z / y o ’. nnd Ivts/ voi gotiilirt 
wird, nnd zwar mittelst sog. ly&ugijgaia, werden im zwoiten Theile (110 - 122) 
dio zwoi Antithosen (arritLooio, - p o ż y t a / , d e s  Asoliinos a) Demostlicnes 
ist roclionsehat't.spfliohtig«, li) >Demo.sthenes’ Rekriinzung im Theator ist 
unzulassig dnroh eine eingehende iSsyic, entkraftet, was Eigentlinmliclikeit 
der y.vaoy.sj-( ist. Jcdoeh sind beide {•t,y.~y.y/.vsri nnd ayaozoor,), wio beroits erwahnt, 
an violen Stollen so solir mit oinandor verquickt, dass viole Gewahrsmanner 
(Plancho, Croisot, Sekator, KSchły, Weil u. A.) dioso Sondornng autliebon. 
Rio rj.zzi’.- atr/yt; wordon an diesor Stello von Scito dos Redners dnroli 
1 loranziolinng gesetzliolior Rostimmnngen (§§73 — 74, 7 5 ,7 7 —7 3 ,8 4 ,9 0 —91, 
92, 105, 10t>) bowirkt, wiihrond alle iibrigon Raragraplio nnter dio -L te;; 
i'vtr/vct snbsumiort wordon mussen, d. h. der Rcdner traolitot dnroli Syllo- 
gismns des Gewissen nnd Ungewissen lotztorom Glaubwiirdigkoit zn vor- 
soliaftbn. Dio ganzo syllogistischo Ruwoisfiihrung dos Redners bestelit in 
logisolien < Iporationon, welelie mittelst des Gewissen dom I ngewisson in 
don meiston Fiillen diosos Abschnittes eine wolil kanni zu bezwoitblndo 
Glaubwiirdigkoit yerschatfen, z. R. 8 (55: aj 1’liilipp hat allon grioohisolion 
Staaton Kliro, Hcrrsohaft, Kroilioit ontrisson mul Vor■rassungon nmgestnrzt; 
li) moin (Dcm.) Rat li liof diesen Rostrobungon diamotral ontgegen; Gon-

) l*ig 12.
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clusion: mein Rath war der ruhmvollste. Die Argumentation in der avauy.surj 
ist von derselben Natur: Die 115, 116, 118 und 120 sind rJ.iw.c a.izyyc. 
und bilden glciehsara die Grundstiitzen der syllogistischen Operationen des 
Redners, welche sieli um die zwoi Prokatalepsen a) Demosthenes ist noeli 
rechcnscluiftspflichtig« und b) Demostheues’ Bekranzung im Theater ist 
unstatthafB bewegen; docli werden die tJ.g-ztę bnsyvot in diesem Passus auch 
dureb sogenaunte r.y.ęyZv.‘f\j.x~.x gebildet (§ 114, 120). Das lleispiel ist ein 
Inductionsbeweis (s^ypo-^), da es in der Erwahnung eines wirklich gesehe- 
lienen oder nur angenommenen Falles bestebt, um davon zu iiberzeugen, 
was der Redner beabsiehtigt — exemplum est rei gestae aut ut gestae utilis 
ad persuademlum id, quod intenderis, commemoratio.1)

/<’. Wenn wir a uf den Haushalt des Rodners in diesen beiden Abschnittcn 
sehen, so fiillt aut' den ersten Blick die anmuthige Vertheilung und Dureh- 
liihrung der Gedanken aut'. In dem ersten Abschnitte (53 — 109) wird in 
erziihlendern oder diegetischem Tono der Gesichtspunkt der politischen Tliii- 
tigkeit ais bindend tiir alles Tliun und Lassen erkliirt. Die exter»e und die 
interno Politik der Stadt war durch des Redners Bemiilmngen mit voller Ent- 
schiedenheit gegen Pbilipps Bestrebungen geriehtet (1 A., II., G a —m): Der 
zweite Abschnitt (110 -122) cnthii.lt Demosthenes’ A.useinandersetzungen iiber 
das vielbesprochene llewpr/.śy, den Mauerbau und die Kundmaehung der 
Auszeiclinung im Theater (II A. a—c). Beide Abschnitte bilden eine geschlossenc 
Gedankenkctte, die in gleichformiger Symmetrie dahinlaufend nirgends nieht 
nur keine storende Unterbrechung zeigt, sondern vielmehr recht siuurcich 
zusammengesetzt ist. Betrachten wir namlich mit Uebergehung der transitio 
(53), der ypafł\ (54—55) und der historischen Exposition (5<> — 62) die fol- 
genden Abschnitte genauer, so miissen wir den scharfsinnigen Beobachtungcn 
Eox’a) unbedingt beipflichten, die dahinlautcn, dass § 63 (Ahnung iiber das 
Lngliick der Athener) logisch und historiseh dem Argumente 64 —65 (Ein- 
tretlen des Llngliieks) vorausgehen miisse, 63—65 miisse ans psychologischen 
Griinden dem Abschnitte 6 6 - 6 9  yorausgehen, weil der Vergleich der 
Athener mit Philipp das Ehrgefuhl tiefer crregt ais der Vergleich der 
Athener und Thessalcr mit ihren Anhangern ■ der g 66 miisse der Zeit wegen 
dem § 67 yorgesetzt werden ■ zu 6 6 —67 stehe der Abschnitt 68 — 69 in 
Kreuzstellung, zuerst miisse Demosthenes aus psychologischen) Princip iiber 
Philipp, dann iiber Athen sprechen; im ganzen Passus 60—70 ist nirgends 
von dem Friedensbruche die Rede, erst 71— 72 wird Philipp dessen geziehcn, 
73—78 Yerlesung der Actenstiicke. Waluend mm der Abschnitt 63—79 
mchr negativer, ist der folgende (78—109) melir positiyer Natur: in jenem 
beweist Demosthenes, dass er nieht blind gegen Philipp hetzte und dass der

') Volkm. [Kty. 2:).’! 11. Aristot. Kliet. I, ii. 2, 20. )!, 17.
'’■) (ag. 95—108.
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Friedensbrueh eher jedem andern ais ihm zugeschrieben werden konnte, 
iii diesem, dass er dem Rechte and den Pflichten geniigegeleistet hubę. Sehen 
wir ferner den Passus 110  122 niiher an : Asehines betont mit besonderem
Nachdrucke den noeh ansstebenden Reehensebaftsbericht des Dcmosthenes, 
worani' diesel* edel mul hochherzig zugibt: Ja, ieh bin noeh reehenschafts- 
pHichtig, jedoch mit AusschlieBnng der Rechenschaftspflicht fili* die f’rei- 
willigen Beitriige zum Aswpr/.5v mul tv:/'.y\i.Łc, (1 1 2 —1 ID); die Kuiuimaehung 
im Theater aber, sagt Asehines emphatiseh, ist ungesetzlieh, worani’ Demo
sthenes dies eintaeh werneint (żristę y.rc’ Iv5T»ffiv). Es diinkt nns gerade diesel* 
Absehnitt einen wali ren Triumph der Redekunst des Redners in sieli zu 
bergen, da die Kunst hier getragen wird von edler und hochherziger Gcsinnung, 
was Schiller1 2) ais besonders bewuiuleruugswiirdig an dieser Rede getimden 
bat. Demgemal.) konnen wir unmbglieh Kirchhofts1) Ansiehten beipHiehton, 
die in dem Satze d i e  Einfiigung dieser naehtraglichen Zusatze (02 -121) 
land in rober und ganz lnechanischer Weise statt gipfeln. Audi blieb Kircli- 
liotr mit seinen Ansiehten bis jetzt wenigstens ziemlieh vereinsamt und im 
allgemciuen den Beweis schuldig.

4. Wir iibergehen zu den tblgenden zwei im Verhaltnis von y.y.zy.T/.zjr, 
und Ttyrnsą stehenden Absehnitten der Rede 1 22 — lob und 140 — 251, dereń 
Gedankengang und Gliederung nachstehendc siiul:

I. .1. Asehines7 Anklage ist eine Sehmahung 5 er ist mein Feind, 1 i o la 
mich bei wichtigen Angelegenheiten (den Gesctzen) unbehelligt und greitt 
mieli bei unstrafbaren an 122— 125.

/>. Auslassungen iiber Asehines’ Bildung, Ausdruckc und Kitem 
1215-121.

O. Asehines’ Wirken fiu* die Feinde der Stadt:
a) Freilassnng des von Philipp zur YArbrcnnung der Sehillswerfte 

gedungenen Antiplum; der Ratli brandmarkte Asehines dadureh, dass 
IIyperides statt dessen zum Vertreter in den Delischen Angelegenheiten 
gewahlt wurdc:

/>) Asehines stimmte dem maeedonisehen Gesandten Pytlion gegon das 
Inleresse der Stadt bei;

e) Asehines wurdc beim Spion Anaxinos im llause des Thrason 
ertappt u. a. m. 132—128;

(/) Asehines wirkte fiir Philipp 139.
II. A. Asehines verdrehtc die Wahrheit in seiner Reehtfert.igung der 

Besehliisse gegen die Lokrer von Amphissa (t z  twv ’ Ap.swsśwy twv Vc*/.pu>v 
0!£'CWV SŚyp.ZTz) 140.

1) 1, 2(14 (T)emostlieiies mul seine Zeit. Leipzig 185(>, 58).
21 p:ig. liii—78.
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li. Anruf der Gottor ais Zougen hiefiir. Nothwcndig ist diesor Amuf mul 
dio Botheuerung, weil

n) Asohinos dio Phokeor ins Yerdorlien stiirzlo •
hj Asohinos dom Macedonier zur Efdmirseliatt dor Amphiktyonen 

yorhalt 141 — 144.
I l>liilij)j)s Lago:
(/) der maeedoniseho Import und Export wardureh don Krieg lahmgclegt ; 
h) olino '1'liossalor nnd Thebanor konnto Philipp eueli nioht iiberwindon ; 
c) Philipp yersuchte oinon Amphiktyonenkrieg, erkanfte don Asohinos 

ohonso anoh einigo Thossalor nnd wurdo AmphiktyononColdherr 1 4:) — 1 :">!).
I). Demosthencs’ entgegengesctztes Wirkcn (TCJTC.ę £vavr[0'j;j,r/sę xjtćc) : 
a) ich trat onoror Yorirrnng ontgegen mit Aristophon nnd Lnlmlos ; 
h) Philipp wandto sieli gcgon uns, yerleindotc dio Stiidto nntoroinandor 

nnd besotzte Elatea ;
ij ihr wsi ret in dor grobten Anfregung dariiber; Ybdksyersammlung, 

Rath.syorsammlung;
il) ich trat ant’ holouohtoto Phili|)ps Y'erh;il1nis zu Theben nnd riolh, 

sotort zu llilfo zu eilen nnd zohn Gesandte naoh Theben zn sohiokon, ntn
dcm Thebanern nnsere Ililio anznbioton; ich brać lite diosolbon ant nnsoroy
Soi t o ;

r) besser konnto nnd kann nneh jotzt niomand rathen, moino Motiyo 
\yaron odol, der Ausgang aber liegt in dor Hand dor Gottor. Das Ibigliiok 
wiirc nooli gruber gcweson, wenn dom Maoodonier gelnngen wiirc, mit Theben 
zn paotioron 100—195.

K. Asohinos ist ein sehlechter Burger wegen soines Lebens, soinor 
llandlnngon, soinor politischen Thiitigkeit und [Jnthiitigkeit (£~ S>v v.y'i 
rrcaicĄ v.y.l y.zi -yj.c> sj ~s/arsur,) 190—198.

A’. Dio Stadt liiitte tnoinen Antrag annehmen miissen, solbst wenn 
Asohinos dagogon gosproohon liatte 199.

II. Dio Stadt waro nngluoklich, wenn sie troiwillig zuruokgetreton wiirc ; 
jeder hiitto sio ycrdammt 200.

II. Wonn wir don Kampf gogen Philipp niolit- mitgekampft hatton, su 
wiiren wir ruhmlos goweson; Thobaner, Lakodamonier nnd Perser liii11en 
uns unboholligt gelassen, wonn wir ilinon gehoroht hatton; dio Stadt war 
stets dos Kamptos um Yrorrang, Ehre und liuhm boHissen (i-p.ro.sop.śrr, r.zp\ 

y.T. tipiję y.y). o;i;Y)ę y.'.v3'jvióoaja r.Tny. tov aio>va 3:zt£TiXs'/.sv) 20 1—2011.
1. Ihr billigt dios stots und eraehtet dio Schando dor Knoohlsohalt 

tu r  sohlimmor ais don Tod 204—205.
A. Ihr hattet anoh Anthoil au jonom Be.schlus.se 2-JG. 
h. Groift Asohinos jontm Besohluss an, so groitt er mich und euere 

Ehre au 207.
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.1/. Ihi- hattet der Vorfahren wiirdig gehatidelt 208.

.V. Asehines hat mit Unrecht die Rulunesthaten der Vorfahrcn gegen 
mieli angefiihrt 209—210.

O. Meine Anwesenheit uud Verliandlungen in Tlieben 211—214.
/ ’. Athenisches lliltsoorps in Tlieben, gegenseitige Freude, Asehines’ 

mul Philipps Yerdruss und Bestiirzung 2 1 5 -2 1 8 .
Ii. łeb babę meine Pflicbt voll und ganz erfiillt, war ein willigcr und 

vcrlasslicher Gesandte; dafiir bekam ich den Krauz. Asehines schwieg 
219—222.

S. Der Antrag stimmt mit dem jetzigen ubcrein, Asehines klagi jetzt, 
wiewohl Ktesiphon sieli berufeh kann

a) auf die damaligen Erkenntnis.se; 
h) auf den Unistami, dass Asehines damals schwieg; 
i:) auf den Umstand, dass es ungesetzlieh ist, wegen abgemaehter Dinge 

zu klagen 22.8—224.
T. Asehines konnte damals die Dinge niclit so confundieren wie jetzt, 

da vieles yergessen ist 225— 220.
I Die offentliche Meinung iiber mieli und i lin, die in mir den Ver- 

treter des Yaterlandes, in Asehines den Yertheidiger Philipps sieli! (|pj gev 
A£'Csiv Orcsp vrtq noapicoc, au-uov o’ u?ńp 'MJkt.ou), diese Meinung will Asehines 
limlern; meine Politik steht diesem Unternehmcn entgegen, da

<i) die Thebaner mit uns giengen, ^
h) der Kampf von der Stadt weit entfernt war,
c) Attika von der Seeseite Rulie liatte,
d) Byzanz auf unserer Seite stand,
(’) Philipp gegen uns mildo verfuhr 227 — 231.
U. Der unparteiisehc Beurtheilcr muss bei dieser Erwiigung auf die 

'riiatsaehen, Hilfsquellen, Kriegsmittel u. s. w. selien :
a) die Macht der Stadt beruhte auf den kleinsten Inseln, auf 4;> Ta- 

lent.cn und den eigenen T ruppen ; die Nachbarn waren uns feindlieh;
b) Philipp geliot iiber sein Reich unbe.schrankt (rjpys t<ov a‘/.oXcu3'o'JVTwv 

Tjtoc auTo/.paTwp), dieses war stets gewatfnet, liatte Uberfluss an field und 
war niclit reelienschaftspfliehtig;

e) icli verfiigte iiber niehts 232 —23(1 •
(1) es gelang mir, die Euboer, Aehiier, Korintber, Thebaner, Megareer, 

Eoukader und Kerkyriier zu gewinnen ;
r) iiber Gleicbheit der Kriegslasten der Stadt und Rundesgonossen zu 

sprcehen, ist sehandlich ;
/ ’) Asehines schimpft jetzt, statt friiher das W ort ergriffen zu liaben ; 
tj) Asehines liatte aueli in dem Palle gcsehimptt, wenn durcli meine
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ablehneude Haltung die Enboer, Thebaner und Byzantier zu Philipp iibcr- 
gangen waren ;

//) Auslassungen iiber Asohiues 237—243:
/) ich habe nirgends den aiacedoiiischen Gesandtea gegenubor den kiirzeren 

gezogen und war nioiit Bcfehlshaber der Armee;
/.) ieb babę in der Politik alles geleistet;
/) Philipp setzte alles mit Krieg und Bestechung dureli, ich nalim 

sein Geld nielit a n ;
ni) die Schutzanordnungen fiir die Stadt wnrden nacli moinem Antrag 

getroffen, ich war Proeiantmeister (jrtowYję), entgieng allen Naclistelliingon 
der Gegner und wurde von cuch ais guter Patriot angesehen ;

ii) ich bin nie cines Vergeliens iiberwiesen worden 244—251.
5. Betrachten wir uun den rbetorischen und okonomischen Gehalt diesor 

lieiden Abschnitte (123 — 139, 140— 251).
.1. Wiewohl aucli in diesen beiden Abschnitten, wie in den voraus- 

gegangenen (53— 109, 110—122), die Argumentation des Redners glciclisam 
wie ans einem Guss klar und eindrirfglieh iiber beide Theile sieli erstreekt, 
somit audi voin Standpunkte der Rhetorik einbeitlicli bebandelt werden 
kbimte, setzten wir beide Theile duch in das Verlialtnis der /.y-y.T/.ijr, und 
ti3.t/.vyrt, da liietiir Griinde in beiden Abschnitten genug deutlich reden. In 
dem ersten Theile (y.xwcsxsur,) sind die Anforderungen der antiken Redekunst 
an die y.x:a thatsachlich entlialten. Sowohl ma-c i tę :ht/yo<. (liier Zeugcn- 
schaften § 135, 137) ais audi bm/yo'. (alles IJbrige) sind vorlianden, abnlicb 
yerbiilt es sieli mit dem zweiten Abschnitte (140—251), welolier den Anfor
derungen der Tiy.T/.Ejr, liier insolern entspricht, ais derselbe die eigentliclie 
Vcrtlieidigung des Redners entliiilt. Allerdings ist das Yerbiillnis der y.aia-

und ayasy.a/i) in dieser Rede nielit so murkant von einander gesondert, 
wie in anderen Reden, z. B. in der Rede r.ipi xapon:pzG$eiaę, in welolier das 
rhetorisebe Seliema eine scharte und unzweideutige Gliederung aufweist: 
cxordium 1 — 16, ipiaestio 17 — 236, und zwar erste /.y.xy.z7.vsr{ 17—71, erste 
:y :r j.T /.v sr t 72—97, zweite v.y.-.y.G 7.vsrt 98— 133, zweite T iy.G V .vsq  1.34— 154, dritte 
■/.y~y.Gy.iunj 155— 181, dritte my.Gv.vsq 182—236, peroratio 237—343, wobei die 
xiy.G7.VM’. lediglich aus einer bestimmten Anzalil von zpoz.«aA7)tj/się aufgebaut 
sind. In weiterer Erwagung der rbetorischen Momente muss erwahnt werden, 
dass in der v.yr.v.Gv.vsq die Beweisfiihrung mit Ausschluss der 135, 137 auf 
dem vśvo; vnv/yo'i beruht, d. li. auf Grund positiver Daten wird das noeh 
llngewisse syllogistisch bewiesen. Dabei finden wir wieder -ypy?jv.'[\i.yxy. (Atiti- 
plum, Ilyperides, Anaxinos), iiber wolehe der Redner ais Stiitzpunkte der 
Argumentation zum Syllogismus iibergeht. Die myG7.vsr{ (140 — 251) ist die- 
getiseli-syllogistiseli, d. h. der Redner suelit dureli Aiifzahlung liistoriseher 
( iesiclitspunkte und dureli logisehe Operationen seinen Gegner unseluidlieh
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żit maclieu. Da min Demostlienes liier einen betraclitliclien Thoil der Gc- 
schiolite seiner Vaterstadt aufrollt, so kann es nur imtiirlicli erscheinen, 
dass sein Kede.strom in diesem Abschnitte breit geworden ist. Und so darf 
mis aueli die Ver<piiokung der ■/.y.xy.Y/.vxrt und ayaczsur, in dieser Demostheni- 
sclien lic de niclit auffallen, da dioselbe naeli der Febro der alton Rhetoren 
gcstattet war und Kedner ersten Ranges, wie el)en Demosthenes, ihre Kodeń 
11 ioht, innner naeh der mustorgiltigen Schablono der rhetorischen Anforderungen 
fertigstellten. da sic ja  selbst die Gesetze fiir sol che Anforderungon schufen 
und in manehen Punkten im Drange der Ereignisse von der gcwdhnliehcn 
Halin abweiclien konnten, oline eine abfallige Kritik ilircr Zeitgenosson be- 
fiirchtet zu haben. Desgloiohen darf uns aueli der Umstand nicht befreniden, 
dass der Red ner § 154, 155, 157, 164, 165, 166, 167, 181 staatsgiltige Do- 
euniente zur Bekiaftigung soiuer Widerlegung in der ivacr/.£urt vcrloscn lieli, 
da dicselben ais zum vśvoę »ts/ vov gehdrig zu jeglioher Arguinentation lieran- 
gozogen werdcn konnten.

11. Auflallend konnte auf den ersten Blick der Umstand erselieinen, 
dass der cigentliche Kern der ganzen Redo, namlicli die Widerlegung der 
Ypy/yr, des Aschines erst § 123 vom Kedner eingeliond vorgenonnnen wenie. 
l)ic ;se Ersoheinung tindet jedoch ilire Erklarung in dem wiolitigsten Gesetz 
der Dispositionskunst, welches Dissen’) in folgenden Worten treflem! zum 
Ausdruck gebracht bat: Est liaec vera et summa lex dispositionis, ut prac- 
mittatur id, cuius minor rhetorica vis, postponatur, cuius sit maior rhetoriea 
vis et quo maxime trahere velis attentionem. Rhetorica autem vis ubiipie 
eonsilio loei detinitur. Das consilium loei ist somit das inaCgebende Moment 
fiir die Disposition der Gedanken innerhalb oiner Kodę, seeundar somit aueli 
mal.igebend fiir die Okonomie einer'Rede iiberliaupt. Naclidem der Kedner 
§ 12— 17 die Vorwiirfe und Beseluddigungen des Gegners, besonders die 
jTisp T?ję y.y.\ xrtz ais Gegenstand der folgenden Widerlegung
(18—52) erwahnt liatte, schreitet er (53— 101) zur Widerlegung derselben 
vom Gesichtspunkte seiner eigenen auswartigen Poiitik, worauf (102 —109) 
aueli die interno Poiitik ais Gegenbeweis aufgestollt wird. 1 taran sfliliol.it 
sieli in natiirlielier Folgę die Bespreehung der iiilFiyai und des •/.rprri.y. (110 
bis 122) ais Pendant der internen Thatigkeit des Redners. Naclidem mm 
die Thiitigkeit desselben naeli beiden Kiclitiuigen ausgiebig, und zwar cliro- 
nologisch erziihlt wurde, kommt die Klage des Gegners, die -('P***i ~zpz- 
v;p.(ov, zur Spraehe (123). Auf diese Weise sehiekt der Kedner das minder 
Wielitige voran, maelit es gleiclisain zum praeludium des eigentlielien Thomas, 
iiiii auf diesem ais Fundament das eigentliche Gebiiude aufzufiihren. Dieses 
fiilirt er dann mit grobem Scharfsinne, gepaart mit der Kunst, iiborwiiltigender

) png. XII seiner Snee. Ansg. (rotting 18^7.
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Ubetorik mul subtiler Bereebnung ;uis. In rcl.itiv kurzeń, aber gewaltigen 
Htrieben entwirft er (123— 139) von der '(poifrlt von der Bildung des Gegners 
iiikI dessen Wirken fiir die Feinde der Vaterstadt in blola dreifacher Glie- 
dernng (.1 -  (') ein iiberaus farbenreicbes Bild, das uns Ascbines ais Sebeusal 
in leibhafter Gestalt zeigt. Au Intensitat gewinnt dioses Demostbeniscbe 
Geniiildc dureh den folgenden Absebnitt (140—159), umsoniehr ais weitcre 
Sebaudtbaten des Gegners an den Lokrern von Amphissa, an den Pbokeern 
mul Ampbikfyonen aufgedeckt werden (J — G). Unwillkurlicb driingt sieli 
bier die Frage aut': Setzte denn niemand in dem grofien Athen diesem 
sehandbaren Treiben energischen Widerstand entgegen ? Der folgendc Passus 
der Bede (160—195, 1f) bringt in fiinffaebcr Gliederung (a—e) das entgegen- 
gesetzte Streben Demostbenes’ zum lebendigsten Ausdrucke, darauf folgen 
Refle.\ionon ii ber Asebines ais Burger, iiber die eventuelle Lagę der S.tadt, 
iiber das riilnnliebe Aorgeben der Aorfabren, iiber die durcb Demostbenes 
bewirkte Freundscbaft mit Tbcbcn und die Bekranzung (196 — 222, K —U). 
Bei der Bekranzung angelangt, weist der liedner die ReebtinaBigkeit des 
Ktesipbontiseben Antrages auf Bekranzung mittelst Argumenten der Aergan- 
genbcit (223—224, S  a—e) und der Gegenwart (225 —251, 7’ U a —r, 
I' u —u) naeb, wobei bemcrkt werden muss, dass letztere auf Argumenten 

der Aergangenbeit berubend, mit diesen ycreint und verwaebsen erscbeinen 
{('  ({-■-<:, P  a — d, ;i --ii). Bei der grolłen Anzabl dieser bistoriselien Motive 
und ibrer reeiproken Verseblungenbeit muss fiirwabr die Klarbeit unii 
Deutliebkeit (aaupfyjs.u  porspicuitas) in der Anordnung und Durebfubrung der 
Gedanken seitens des Redners gerecbtes Staunen erregen, zumal wenn man 
erwagt, dass der Redner die uberreicbe Gesebiehte seiner Aaterstadt seil 
355, dem ersten Jabre des bffentlieben Auftretens des Redners, zusammen- 
fasst, eine Klarbeit, die in diesem Absebnitte (123—251) mit lebendiger 
Anscbauliebkeit (evapY£!» evidentia) verbundeu ist.M Aollendet ist dieser 
Absebnitt binsiebtlieb der inneren und aul.ieren Form, der Anordnung und 
Ausfiibrung der redncriscben Motive wie kein anderer in den Staatsreden 
dieses oratoriseben Heros. Wenn mm Kirebboff2) aucb diesen Passus (1, 2, 
5 — 7, 10—52, 122—324) ais freie Reproduetion des Redners, somit ais 
naebtraglieber Iledaetion entsprungen erklart, olnie Beweise, sondern blola 
Aermutbungen liir seine allerdings sebarfsinnigen Bemerkungen laut werden 
zu lassem, so kounen wir lediglicb wegen des Umstandes dass Kircbbofls 
Anscbauungen allzusebr der lesten Grundlage entbebren, diesem nicbt bei- 
pHiebten.3) Es gilt im iibrigen4) jedoch fiir ausgemaebt, dass Demostbenes

ł) Vgl. Fox pag. 158.
0  pag. 35.
3) Vgl. Klass 3, 375.
ł) Uber das ehrem-olle Urtlieil der antiken Fachmiinner vgl. Cie. orat. 133, Dionys. 

~£pi C7'jv0'. c. 25 (237) u. a.



diese Rede liaoli der Abhaltimg vor Gericht niedersehrieb, mit einigeii weiiigen 
Andermigen lctzter Hand, dass aber sowolil diese Rwie ais aucli die des 
Aschines in der Hauptsaehc, sowie sie gehalten wordeu siml, mis yorliegen.')

§  6 -

Excurs(‘.
S 252—297.

1. Der Excurs (xapśy#xtnę egressio) isl eine Abweiehung (iy.iptp.r,) von 
dem oigciitliehen Thema der Redo uml dient dazu, den Gegner indireet 
anzugreifen, d. i. mit Grfmden, die secundar aut' den Rroeess Rezug haben. 
Derselbe ist somit eine Abschweifung von der Suche, die indireete Griinde 
jur tlen yorliegenden Fali aufweist: ulicuius rei ad utilitatem causae perti- 
nentis extra ordinem excurrens traetatio. Der Exeurs ist kein besonderer 
Tlieil der Rwie, da er iiberali in derselben angebraelit werden kann, sogar 
im xpoo(p/.ov.'2) Ein Excurs mitten in der Redo muss kurz sein, vor der 
llntersuehung aber oder nacli beendetein Beweise, wie in unserer Rwie, kann 
derselbe in die JBroite gelien. Der Redncr beseliriinkt sieli gewbhnlicli auf 
Eelatantes und iibergeht yieles Andere, urn das bereits Erwiihnte nielit zu 
yerwiselien und die Geduld der Horer nielit auf die Probe zu stellen.3)

2. Die §§ 252—296 enthalten zwoi Excurse, und zwar 252—275 Excurs 
ii ber das Geschiek, (vj und 276 — 296 Exeurs iiber die Rwlnergabe (vj tmv 
asyóvtwv 2'jvap.ię). Der Gedankengang und die Gliederung derselben siml 
folgende :

I A. Geschiek des Demosthenes und Ascliines 252 -262.
11. Charakter des Ascliines (ta ts7 tpiitcj) 266—264.
O. Parallele zwisohen dem beiderseitigen Leben (fAt<źi(e;v r.y.ę.' ta

to; y.ap.o; ;j£pao;j.£va) 265—267.
D. Deinostlienes’ und Aschines’ Priyatleben (ta ”2:a) 26<S— 269.
K. Offentliche Verhaltnisse (ta y.c.va), denen Aschines sieli nielit wider- 

setzte, tiihrten das Missgeschiek herbei, wofiir er jetzt mieli yerantwortlieh 
zu maelien trachtet 270—275.

II  .1. Aschines warnt euch vor mir (cpeAattetv sp.ł y.ai r/;ptiv :yi/,iytv); 
ihr sollt euch aber yielmehr vor ihm buten, donn

a) meine Redeu galten euercm Interesse,
!>) seine dem Interesse der Feinde 276—277.

') Schafer 3, 2 pag. 81.
2) Cic. pro Mur. 2—4.
3) Yolkni. pag. 1(>4—1(57. Anonym. Khet. Gr. I. pag. 43(5.
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/>. Dor Staalsmann darf sogar leidensohaftlicb werden, wenn os sioh 
imi ein Stuatsinteresse liandelt 278.

('. Ascliines ist mciii persbnlieher Doi ud, woil er mieli nielit wegen 
eines Staat.sverbrcehens, sondern wegen der Bekriinzung anklagt 279.

]). Ascliines logt blol.l cine Probe seiucr Rcdekunst ab; ich balie nur 
oin Strcben — fur das Volk, er aber fiir die Feinde 280 — 281.

K. Ascliines dachtc anders, sprać li anders and weeliselte die politisehe 
Farbo 282—284.

/*'. Die Stadt bat Seliones und GroGartiges (y.z/.z v.y}. \j.zy£hx) dureli mieli 
gegen seine Stimmc beschlossen, weil

a) i cli wohlwollend und cifrig, er aber unrechtlieli war,
/>) ieli die Eeiclienrcde liielt,
o) in nieineni Hause das Leiclienniabl abgehalten wurde 285—200.
(i. Das Ungliick der Stadt riilirte Ascliines nielit wie die anderen 201.
//. Ascliines beurllieilt die Publik der Stadt und niebie Politik feindlich 

202 293.
/. Ascliines bat eucb ins Ungliick gebraebt wie andere Miiiiner ilire 

Slaaten 294— 296.
3. Rhetorische und bkonomiscbe Verbaltnisse.
A. Beide Exeiirse sind insofern Abschweifungen von dem Tbenia der 

Rede, 'ais weder das Gescbiek nocb die Bedeutung der Rcde zur directen 
Widerlegung der ypy-ęr, gebbren. A is  secundare Motive konnte jedocli der 
Redner dieselben einer eingebenden Wurdigung unterzieben, da sowobl die 
eigene a is  aueb die des Gegners auf die staatsmannischen Erfblge Inge- 
renz geiibt liaben mocbte; desgleicben wird sicberlicb uieinaud leugnen, dass 
die Redegabe, zumal die der Staatsmanner, vielfacb den Irfipuls zu selibnen 
und traurigen Erfolgcn gegeben babę. Die beiden Excur.se stelien ani Seldus.se der 
gesanimten Beweisfiibrung und bilden einerseits wegen ilires Inbaltes, anderer- 
seits wegen ilirer etbiseben oder moraliscben Tendenzon einen passenden 
I 'bergang zum Epilog. Was die Etliik dieses Passus anbetrifft, so yerweisen 
wir bloB aut die solidne Stelle § 274 : aSr/A v.ę ez.wv ' opyr(v y.ocl "i;«op!av y.aia 
toutou ' irw.apTŹ ztę r / .m  ' c jy y vwp.v)v cml vrtą Ttgoipiaę tojtm .

/). Der erste Excurs (xspt irję tj/ yj?) bietet in fiinftacher Gliederung 
(.1— K ) eiu farbenreiehes Bild ii ber das Gescbiek beider Manner ubcrbaupt, 
woran sieli eine Sebilderung des Cbarakters des Gegners reibt. Die Erwii- 
gung liber den eigenen Charakter erspart Demostbenes den Ricbtcrn wolil 
ans dem Grunde, weil sie daruber liingst zu bestimmter Ansiebt gelangt sind. 
Darauf folgt eine kurze Parallele zwiscben dem beiderseitigen dftentlicben 
und Priyatleben, wobei das des Demostbenes in entschieden besserem Lielite 
erstrablen musste — ein gescbickter Schachzug des Redners in der Absicbt 
ausgetiibrt, den Gegner zugrunde zu richten. ScblieBlieb bildot die Besprecbung



der otlent Iiclien Vofliii 1 tnisso (t* 7.3:va) gleiehsam den Epilog des Excurses 
r.ip\ T7(c tj-/y)ę. Die Einfiigung dieses Exeurses war ans zwoi (iriinden notli- 
wondig. Der erste Grund lag in der allgemcincn Ansieht des atheniselien 
Volkes, wornaoli Atlien soi t u rai ten Zeiten iiir ei 11 walires Gliiekskind gehalteii 
wurde.') Dieses Gliiekskind liatte nim den Niedergang seines sprieh wbrt.liehen 
Gliickes zu beklagen mul konnte leieht die leitenden Staatsmiinner, daruntur 
Demosthenes, fiir diesen Niedergang yerantwortlich maelien. Der zweite 
Grund, der v j/r , zu gedenken, lag in Aschines’ Rcde. DaselbsD) finden wir 
den Yorwurl', dass Demosthenes an diesem Verliiingnis schuld sei, b rij; 
'Y./jJioz aAirppic;, ś 7ravTwv twv /.r/.wv z(v.oę, wyr, twv ' K/,/,7)7017 cjgpopa u. a. m., 
worani’ Demosthenes natiirlieh erwidern niusste. — In den s s  27(i -  277 isl 
der Ubergang und die 1’rothesis3) zum zweiten Excurse, iiber die Redegabe, 
enthalten. Auch diese Absehweitung voin Theina war nothwendig, da der 
Redner rielfachen Grund liatte, Aschines’ Tiiehtigkeit im Reden zu fiirehten. 
Donselben Exeurs mach te Demosthenes audi r.ip\ r.zpz^p zefizize § 337—340 
(3i’vśxYję 7.7.I ziuporńz des Aschines). Der Excu rs iiber die Redegabe enthiilt an 
dieser Stelle eigentlieh wieder 1 iemosthenes’ Staatsleben, von einem neiien 
Gesiehtspunkte ans betraehtet und gerechtfertigt4). Solehe Recapitulationen 
sind in langen Reden einerseits sehr nothwendig, urn gewisse Momentu dem 
Gediiditnisse der Richter einzupragen, andererseits ist manehes wohl Wieder- 
holung, jedoeli wie liier in anderem Gewande repetita narratio),
in der Absidit vom Redner entweder nacli dem Beweis oder in den Epilog 
oder nacli demselben gesetzt, um dem Gediichtnisse (cGap.-rpcaę) der Richter; 
zu Ililte zu kominem5) Dieser zweite, reichlich gegliederte Excurs (.1 -/)
hebt an mit der Warnung der Richter vor Aschines, woran sieli die Motivie- 
rung dieser Warnung anreiht (a— b). Darauf wird die Zuliissigkeit der 
Leidenschaft seitens des Staatsmannes kurz erwogen (li) und die personliche 
Gegncrschaft des Aschines betont und begriindet (C). In den folgenden drei 
Abschnitten (1), K, F u —c) geht der Redner zu Aschines’ Redegabe iiber, 
brandmarkt dessen politische Unbestiindigkeit und hebt seine, gegen Aschines’ 
Stimine vollbrachten, Wcrke hervor. Aschines ist cin Verrather, argiimentiert 
Demosthenes weiter, weil das Mngliick des Vaterlandes ihn nieht riihrte, 
weil er uusere Politik feindlich beurtheilte und iiberhaupt den Slaat ins 
(Jngliick braehte (Cr, II, i ) .  Klarheit und Deutlichkeit in der Gruppierung 
der Gedanken, Grób o und Wiirde, die in den nnichtigen Satzgetiigen zum 
Ausdrucke kommen, volle, gewahlte und znmeist kiilmo Ausdriieke, endlieh

'i Vgl. Fox. pag. 11)0.
’J) § 131, 254.
3) Fex pag. 202.
4) Ders. 201.
s) Vgl. Volkm. pag. 154.



dii! selibn gemischte Fonu bilden das Cliarakteristikou sowolil der ganzen 
Redo ais audi dieser lieideu E,\eurse.’)

§ ~-
U't5*

§ 297—324.

1. Naeli Aristotcles2) ist der Epilog ans vier Tlieilen zusammengesetzt, 
mul zw ar: <i\ ans dem Tlieile, welelier die Zuliorer 1 iir den Eedner giinstig, 
1 fir den (logner ungiinstig stinnnen soli; //) ans dem Tlieile, welelier die 
Yergrbllerung, beziehungsweise die Yerkleinerung entliiilt; c) ans dem Tlieile, 
welelier die entsprechenden aaTc; liervorrufen soli; endlie.h d) ans dem Tlieile, 
welelier die Recapitulation (ava;;.vY]5ic) entliiilt. Naeli der Lehre yieler Rlietoren 
aber konnte der Epilog dureb Zusammenzielumg nur in drei, ja aueli in 
'zwoi Tlieile zerfallen. Der wicbtigste Tbeil war wold dei jenige, dureb welelien 
die Atłecte (ta ralE)) wacligerufen werden sollten, /. B. Mitleid, Absebeu, 
Zorn, Eaclien u. dgl.3)

2. Der Gedankengang utul die tiliedcrung der peroratio dieser Rede 
(297 — 324) sind naelistebende:

.1. leli bin frei von Yerratli, ebenso die fStadt inlblge meiner Rolilik 
297—298.

u) leli liabe den Maucrbau (i ~.v:/ \̂).ż^) vollfiilirt und die Stadt ge- 
watliiet 299;

h) unsere Eeldherren sind dem Wattengliicke Pbilipps erlegen 300;
r) ieli maelite die angrenzenden Eiinder und die Inseln zu nnsereu 

Bollwerken, sielierte die Zufulir (c.zotzo;j.tJ.z) und selinitt sie dem Kbnig ab. 
Wiire in jodem Staate ein solelier Mann gewesen, alles wiire gut. Ascliines 
aber war feindlieli und bosliaft zuruekgezogen 301—308.

li. Ascliines war in all’ und jedem ein selileeliter Patriot, oline patrio- 
tiselies Wolilwollen und Eifer 309 -312.

u) Ascliines arbeitete stets gegen die Mitbiirger im Interosse der 
Feinde 313.

('. Ascliines missbrauclit durch Erwalinung der Vortaliren das Wolil- 
wollen :

u) meine Politik ist dem Wesen naeli gleieh der Politik der Yorfaliren, 
die des Ascliines gleieh der Politik ilirer Yerleumder ;

') Blass o, 382.
"i Rhet. »‘), IM.
3) Vgl. Volkmann pag. 2<>2 — 271.
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//) Aschines hat mieli mii Icbcndcn Staatsmannern zu yergleichen ; ich 
war vur iłem IJngliicke <ler bestii Rathgebcr, liaeli diesem Aschines imd 
Genossen — feilc Diener Philipps i i i4 -320.

!). Der guto Biirger tmiss
a) dem Staate im Gliick den Anspruch aut’ Vorrang wahren (£v xaię 

iro'J5iaic rr,v "c3 •'swaiou •/.ai tou TipoiTitou tt; t:ż\ z: Tipszipscr/ o’.y.o 'S /A xić:v) ;
//) stets seine Liche bewahren (iv Tiar/Ti -zatpio za’’ 7:pa;s’. lip sibotaz); die 

Liche steht in der Maeht des Patrioten, ich hahe sic hewahrt, selbst im 
Ungluck; Aschines a ber u tul Consorten freuten sieli filier das Ungluck der 
Stailt mul begriiBten fremdes Gliick triumphiyreiul 321— 323.

K. Die Gotter mogen
n) diesen Menschen entweder bessere Einsicht geben,
h) oder sic mit Stamm mul Stengel vernichten 324.
3. Ehetorisehe und okonomische Vcrh:iltnisse. ,
A. Rhetorischcrseits wird gelehrt, dass der Epilog ans vier, drci oder 

zwei Theilen bestehen kann. In dieser Redo besteht derselbe, streng genommen, 
Idoli ans zwei Theilen, und zw ar: a) ans der Rccapitulation (avazs?a/,a{wcię) 
und h) ans dem -alhipr/.G d. h. der Erregung der Affeete (t -j. -a9r;). In letz- 
terem Abschnitte liegt auch die sogenannte ampliticatio (aii-jrjenę). *) Die Rcca
pitulation umfasst die §§ 297—313, das wjcfhjraśy die §§ 314—323, wahrend 
im § 324 ein Schlussgebet des Redners an die Gotter enthalten ist. Betraehten 
wir min diese Tlieile niiher. Die awr/.ięaAaicoaię lasst das exordium und die 
narratio unberuhrt, gibt blofi dies kurz an, was beim Boweis und der Wider- 
legung ausfuhrlich erortert wurde. Sie hilft dem Gedaehtnisse (Eigriptę) der 
Richter, bringt denselben den ganzen Sachverhalt kurz vor und fallt durch 
i li ren gedriingten Inhalt ins Gewicht. 2) Alle diese rhetorischen Merkzeichcn 
siml in dieser Recapitulation enthalten : Demosthenes’ ganzes Slreben gelit 
ollenbar dahin, den Riehtern plausibel zu machen, dass er ein guter Patriot 
sei, an dem Engliicke des Staates kein Verschulden trage und seine Pliiehten 
voll und ganz ausgefuhrt habe, dass Aschines jedooh das Gegenstiick dazu 
bilde. Dieser Gedanke, der in der probatio und refutatio breit und weitschweitig 
erortert wurde, wird min in der ayx/.i»5tXa!oi:;:ę § 297—313 kurz und biindig 
wieder vor das geistige Auge des Richters gebracht. Den zweiten Tlieil 
unseres Epilogs bildet das TiaTyjTr/.ó';, d. i. die Erregung der Affeete der Richter, 
ein nach der Lehre der Rhetoren unerlasslicher Tlieil der Gerichtsrede. In 
der Regel handelte es sich dabei uni die sogenannte L/.śoa dę{6o\rt oder izjio/.^ > 
d. h. das Mitleid der Richter zu erregen (cornmiseratio) oder, wie in dieser 
Rede, zu beseitigen. Zu diesem Zwecke musste der Redner die Richter in

■) Fox ]iag,
r) Volkm. pag. 2(14 f. Apsin Ti. STiiAÔ . init.
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Aftect zu versetzen verstolkmi. 1) CniibertroHlicli war darin bekanntlieli
Cicero. Bas r.y.l)r~':/.ć'i umlasst die §§ 314—323. Gleicliwie bei den lidniem 
die blol.ie Erwiilinung der riiliralielien Tliaten der Vorfaliren die Volksmenge 
in ekstatisclie Erregung versetzen konnte, ebenso verhielt es sieli darnit bei 
den an nnd fur sieli leiclit erregbaren Athenern, den Vertrotern des uiiver- 
falscliten Jonismus (’faę). Die §§ 321—323 enthalten einen sogenannten 
-/.owię zŹT.oę (locns eomninnis) sEigenseliaften des gutcn Biirgers». Die loci 
eomniuncs (Gemeinplatze) sind das Cliarakteristikon der Amplilieation (yuir^.ę), 
die darin bestelit, dass der Iledner alles vorbringt, was sieli iiberliaupt gcgen 
den Gegner vorbringen liisst.3) Das Sclilussgebet (§ 324) kann fiiglicli audi 
żnin 7rafh)Tr/.jv gereclinet werden, da die feierlielie Stiminung des Redners in 
dieseni ebenfalks a uf die Affeete der Richter keine unbedeutende Ingerenz 
geiibt liaben moelite.

/>. Wenn Petersen3) wegen Ascliines’ Worte 55 tzjtz (d. i. die. vier 
Abschnitte in der atlieniselien Politik gegeniiber Pliilipp) 51 ■/.zzctpi(&;j:rl5y.'lJ.z'/oę ■. ■ 
zzmAneuu-Jfai •/.. t. /.. Demostlienes’ Pragę § 297 sRa. ..  TigacDzi; nnd die 
darauttolgende Motivierung = yfo Sś crs: Xr;o>. ov. -/.. k. i Tir befremillicb 
erkliirt, weil Demostlienes liiemit den Spięli umgedrelit bat, so liegt gerade 
in dieseni redneriselien Kunstsrriff die Pointę Demosthenisclier Schlaęfcrtiękeil 
nnd Gewandtlieit, wodurcli diescr Ubergang zura Sehlusstheil der Redo selir 
kunstYoll erseheint.*) Kunst istessomit, was der Redner audi in dieseni Para- 
grapli bietot, nielit absielitliches Ausweiclien oder schniutzige Sopliistik, 
woleli letztcres merkwiirdiger Weise Spengels Ansiclit iiber die ganze 
Rede zu sein selieint. Der Redner wendet sieli in dem Epilog yorerst zur 
sunimarischen Zusamnienfassiing seiner staatsniiinniselien Tlisitigkeit erklśirend, 
er sei kein Yerrallier, desgleiehen seine Politik frei von Yerratli (.1). Darauf 
folgt naturgemali die Begriindung dieses Gedankens: Die Besclileunigung 
des Mauerbaues, das Ungliick der Strategen, die Foderation der angrenzenden 
Bander, die Verproviantierung der Stadt — alles mit Aussehluss derNieder- 
lage der Feldherren Verdienste des Redners [a -c ) .  Diesen Thatsachen wird 
nun das unpatriotisehe Yerlialten des Gegners gegenubergostel 11 (11— C). 
Hicrauf wendet sieli der Redner mit grosser Indignation gegen Ascliines’Zu- 
miitliung, die jeweiligen Staatsniiinner mit den V orfa li ren zu yergleiclien, um 
dem Vergleiclie seiner politisclien Tliiitigkeit mit derjenigen des Gegners 
auszuweiclien. Demostlienes erkliirt, mań miisse i luf mit lebenden Staats- 
niannern— Ascliines — yergleiclien (C a—b). SclilieBlich gelangt der Redner 
zur Besprechung des Strebens eines guten Biirgers, das a uf Walirung des

*) Volkm. pag. 271 284. Anonym. Kii. Gr. 1 pag, 456. f.
Ł) Yolkm. pag. 2<>(>. Anaxim. 7. pY]T. <5. Dionys. tu. lr]>ouc 12 init.
3) I)o forma ot conditione orat. do cor. Gliiokstadt 1844 pag. 18.
'*) Vgl. auoh Fox pag. 208.



28 —

.staatliehcn Vorrangs und der eigenon Liche des Biirgers liii' den Staat 
geriehtel sein muss (I) a—b), urn endlich im Seldusspassus dicsor marhtig 
dahinreilkmden Rede dic Stratę der Gotter in Hammciiden Worten aut'Aseliines’ 
mul seiner Consorten Haupt zu erflelien. Und so zeigt audi dieser Absehnitt 
der Rede eine yollendete Symmetrie in der Gliederuug and Durchfiihrung 
der Gedanken bei amnntliender Mannigfaltigkeit derselben nnd steigender, 
wir nibditen sagen, dogmatisdier Pracision.

§ 8 .
iJp.niostlienes’ und Aschines’ Rwie,

Wir sagten oben,1 2) dass Deinothenes mieli Ablialtung der Rede vur 
(ierield die.selbe niedersdirieb mit weiiigcn Andernngen, (lass aber sowolil 
seine Rede ais audi die des Aseliines in der Hauptsadie unyerandert uns 
yorliegen. Aseliines nahm, wie Westermann®) bemerkt, nadi Ablialtung der 
Rede yor Gericht gleichfalls Andernngen yor, indem er einiges binzufiigte, 
anderes weirlieb. Diese Anderuntren nacli bffbntlicher Abhaltiuur der Rede 
biiden die sogenannte dritte Redaction derselben. Die Ansicht der rlictoriselien 
Fachmauner der Jetztzeit betreftend die Redaction der Reden gipfelt in 
in Ilugs3) Ausfuhrungen, woniach jede Rede gewohnlieh dreimal seitens des 
Redners redigiert windę. Die erste Redaction umfasste die Arbeiten an der 
Anlage und Durehfuhrung der gan/.en Rede yor der Ablialtung derselben. 
Die zweite Redaction bezog sieli aut die Andernngen, welclie der Redner 
yor Gericht willi remi der Rede des Gegners yornelimcn musste, mu seine 
Rede den Gedanken des Gegners anzupassen und dieselben zu widerlegen. 
Die dritte endlicli umfasste diejenigen Auslassungen und Zusiitze, die zum 
Behufe der Herausgabe der Rede ais nothwendig sieli lieraustellten. Diese 
drei Redactionen machte Demosthenes’ Rede durch, Aseliines’ Rede bloB 
die erste und dritte, da Aschines vor Demosthenes spracli. Trotz des 
IJmstandes mm, dass Aschines’ Rede blol.5 zwoi Redactionen dureh- 
gemacht hat, sind die Andernngen der Schlussredaetion ohne Zwoifcl 
erheblich gewesen, da in der Rede des Demosthenes manches Analogon zu 
Aschines’ Austuhrungen fehlt. Dass Demosthenes bei der dritten Redaction 
wenig iinderte, glauben wir ans dem Umstando folgern zu kbnnen, dass es 
ganz unnothig erscheint, einc Rede erheblich zu reconstruiereu, mit der mail 
einen solch’ durchschlagenden Erfblg crzielt hat.4) Demosthenes wird somit

1) pag. 21 f.
2) Ruaest. Dem. o, 78.
i Der Entscheidungsproeess zwisclien Aseliines und Demosthenes. Ziirich, 1870, pag. 20 f.

*) Vgl. auoh Schiifer 3, 2, 7!).
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solir wenig geiindert lniben und den Ausfall manelies Analogons glauben wir 
mit gutem Reelite der Schlussredaction der Redo des Aschines zuschreiben zu 
diirfen. Was min diese Aualoga selbst anbelangt, so gH>t es dereń mieli 
nmserer Zalilnng 6(> Hauptstellen, eine Zahl, welche genng dentlieli dafiir 
spricht, dass Dcmosthenes die rediieriscben Motive des Gegners erschopfend, 
und z war mieli der Reihenfolge1), wie sic in Aschines’ Rede vorgebraelit 
worden waren, beleuclitete und widerlegte. Diese ersehopfende und in jedes 
Detail (y.aft’ 't> szzsrsy) eingeliende redliche Erorterung und Widerlegung der 
gegnorisehen Vor\vi’if'e, gepaart mit diviner Elocpienz, musste offenbar bedeu- 
tenden Einłtuss auf das Urtbeil der Dikasten geiibt habcn, so dass uns der 
Ausgang dieses Processes nicht Wumler nehmen kann.

Werben wir noeli einen Riiekblick aut- die gunze Demostlienisclie Rede, 
mu die rlietoriselien Eoksteine dieses oratorisehcn Riesendoms in den llaupt- 
punkten zu.sanimenzutassen. Das rhetorisclie Seheina dieser Rede ist eonform 
den diesbeziiglieben Anfbrdertingen der antiken Rhetorik, ohne irgend welche, 
wie immer geartete Abweielmng in den Hauptpiinkt.cn, yollendet hinsielitlieh 
rh(‘toriseher Erlindiing (supsctc inyentio), yollendet liinsiehtlicli rhetoriselier 
Anordnung (tź-ic dispositio) und Durchfuhrnng (ipeziia traetatio). Das Seheina
ist folgendes :

1. exordiuin § 1 — 1 1 . 

II. quaestio § 12—29(i: 
narratio § 12—52 

| ) probatio g - g_ 122
|  refutatio

2 . /  l,robatio s 123—251 
| refutatio

1. Exeurs 252—275
2. Excurs § 27(5— 29(>

111. peroratio § 297—824:
reeapitulatio § 297—318

| amplificatio
§ 314—328

Schlussgebet § 824.

‘) I g p s t a t t p t  mis der Kanni nirht, diese Frage ansfiilirli(*li /.u erdrtern, viellei<*l11 
pin andpnnal.

L. Kuczyński.
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der I. Classe, 4 St. wbeh.

44. Ladislaus (i w i a z d  o m o r s k i  (s. oben Nr. 2<t) ertheilt-e den Timiunterrieht in 
Pd St. wbeh.; hiebei unterstiitzten ihn die beiden Turnassistenlen Waldemar V y s I o u /. i I 
und Nikolaus K y c li 1 i k.

II. Lehrverfassung.
I .  C l a s s e .

Ordinarius der Abtli. A: I). C z e c h o w s k i ,  der Abtli. J>: L. K o c z y ń s k  i, der Abtli. ( :
,J. S k o b i e l s k i .

K e 1 i g i o n s I e h r e (2 St.): a) Fiir die rbm. katli. Schiller: Die Glaubens- und Sittenlehrc.
K. 1' o b i a s z c k.

li) Fiir die gr. katli. Schiiler: Derselbe Pelirstotl'. N. O g o  n e w s k i ,
o) Fiir gr. or. Schiiler: Biblische (reschichte in roni. Sprache. J. S t e f a n  c l i i .

In ruthenischer Sprache derselbe LehrstofP K. ( 4 u  n t u l e n  c.

L a  t e i n  (<S St.): Kegel iniissige Fornienlehre; Kedeutung und Construction einiger wichtigen 
Priipositionen und Conjunctionen. Voni December ar. allwbelientlich eine balbstiindigc 
Schularbeit und vom 2. Semester an aucli kleinere Hausarlieiten.
Abth. A : I). C z e  eh o w s k i, Abtli. P>: L. K o c zy ii s k i, Abtli. C: J. S ko b i e I s k i.

D en  t sc  h t4 St.): Fornienlehre in der durch den lateinischen Unterricht erforderlichen Auf- 
einanderfolge, Syntax des einfaclien Satzes, Klemente des zusaniinengezogenen und 
zusaniinengesetzten Satzes. Leetiire mit sachlichen und sprachliclien Frkliirungen, Sprechen, 
Memorieren und Yortragen poetischer und prosaischcr Stiicke. Praktische Fbungen in 
der Orthographie. Im 2. Semester: Orthographische Fbungen jede zweite Woclie; Auf- 
siitze monatlich zwoi, abweehsclnd Selml- und Hausarlieiten.
Abth. V: J). Cz e c h o ws k i ,  Abth. P>: L. K o e z y ń s k i ,  Abtli. ( ’: J. S k o b i e l s k i .

K o m ii n i s e b (2 St.): Lautlebre, Declination der Substantiva. und die regelmiissige (onju- 
gation. Ortliograpbisehe Fbungen. Leetiire mit snchlielier und spraeldieber lOrkliirung, 
Fborsetzung, Memorieren, Nacberziiblen, -J. B n iii b :i c u.



H u t  li en i sol i  (2 St. ) :  Lautlehre, Orthographie, Dcclinntion der Substanti va. Leotiiro mit 
saeblieben nnd spraeblicben Erkliirnngen. Orthographische l bungen.

S. R i l i n k i e w i e z.

(! e o g r arp h i e (A Si ) :  Yorbegrifte ans der allgemeinen (Ieographie. Kbersicht. ii bor dic 
Ilanptformon des Rest on nnd Eiiissigen in iliror Yortbeilung auf der Krde. Lagę der 
bedeutondston Staaton nnd Stiidto. Entwerfen einlaeher Kartenbilder. Elemonto der 
mathematisehen (ieographie. Abth. A : ('. K o z a k ,  Abth. R : I)ir. ( i w.  W  ii r 11,

Abth. C : Y . P r e 1 i c z.

. Mat  h o ma t i k  (o S t. ): 1. Arithmctik : Das dekadisebe Zahlensystem. Die vier Kechnungs- 
arten mit mibenannton nnd einnamigen Żabien. Mass nnd Gewicht. Theilbarkeit der 
Żabien. ( irossles Mass nnd kleinstes Yielfaebes. Die genieinen Rriiebe. Das Rechneii 
mit. mebrnamigen Żabien. 2. (ieometr. Anscbauungslebre: (ierade, Kreis, Winkel. 
Parallele, Dreieek bis znr ( ongmenz. Abtli. A  nnd C : (). M a y e r ,

Abtli. l i :  Ep. v. T a r n ó w  i ee k i.

N a t n  r g e s e li i e b t e (2 St. ) :  Siingetbiere nnd wirbellose Tliiere. Dr. .J. F r a n k .

I I .  C l a s s e .

Ordinarins der Abtli. A : D. R r e s s a  n, der Abtli. R : I\ P a s s i e  r.

U e I i g i o n s 1 e h r e (2 St. ) :  a ) Kur die Wini. kath. Sebiiler : Riblisebe (lesehiehte des alten 
Riindes. K. T o b i a s z e  k.

h ) Kur die gr. kalli. Sebiiler: Derselbe Lehrstoff. N. O g o n o w s k i .

c,) Kiir die gr. or. Sebiiler: Das Leben nnd Wirken Jesu Christi in roni. Spraebe.
J. S t e f a n e 1 1 i.

In rntli. Spraebe: Derselbe LehrstofL E. C i u n t u 1 e a c.

L  a t e i n (<S St A: Wiederbolung nnd Ergiinzung der regelmiissigen Kormenlebre; die wiebtigsten 
Unregelmiissigkeiten in Deelination, (lenus nnd ( Yinjugation; (iebrancb der wiebtigsten 
Priipositionen nnd ('onjunctionen, des Aee. cum inf. nnd Abl. abs. Monatlich drei 
( 'ompositionen mit bali)- bis dreivier.telstiindiger Arbeitszeit nnd eni Pensum.

Abtli. A : D. R r e s s a n ,  Abth. R : J . S e b m i d .

D e u t s e b  (4 St.): Der zusammeiigezogene nnd zusammongesetzte Satz. Prakiiscbe I bungen 
in der Interpimetion. Leetiire naeb dem Lesebuehc mit saeblieben nnd spraehliehen 
Erkliimngeii. Memorieren mul Yortragen poetiseher und prosaiseber Stiieke. Monatlieb 
drei sehriftliche Arbeiten, abweebselnd Seliul- und I Iausaufgaben

Abtli. A : A. R r e s s a n, Abtli. R : V. P r e i  i e z.

R o iii ii n i s c li (2 St. ):  Adjeetiva, Numeralia und Pronomina. Einiibung der neuen Ortlio- 
graphie. Leetiire mit saeldieber und spraeblicber Erkliirung, Memorieren mul Yortrag 
poetiseher und prosaiseber Stiieke. Alle 14 Tage eine sehriftliche Arbeit.

J . R u m 1) a en.

P u t h e n i s e h  (2 St ) :  Adjectira, Numeralia, Pronomina und Conjugation. Leetiire mil 
saeblieben und spraeblicben Erkliirnngen. Alle drei Woeben eine sehriftliche Arbeit.

S. R i I i n- k i o w i ez.

( i e o g r a p h i e  und ( l e s e  b i e l i  te ( j o2 St.):  a ) ( ieographie : Eortfubrimg der matbematiseben 
(ieographie. Speeielle (ieographie Asiens und Aliikas. IForizontale und vert.ienle (llie -
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clerung von Europa. Speeielle Geographie von Suci- und Westeuropa. b) Gesohiehte: 
( bersichtliche Darstellung der Gcscliiehte des Alterthums. Abth. A: C. K o z a  k,

Abth. B: P. P a s s  le r .

M :i I ii e ni a t i k (d St.): 1. Aritlunetik: Wiederholung der Lcdire von den gemeinen Bruchen. 
Abgekiirzte Mul tipi ieation und Division. Yerhaltnisse und Proportionen mit iiiren An- 
wendungen. Einfache Regeldetri und Procentrechnung. 2. Geometr. Anschauungslehre : 
Congruenz der Dreieeke und Anwendungen. Kreislelire, Viereeke und Yieleoke.

Abth. A: Dr. .J. F r a n k ,  Abth. B: Ep. v. T a r n ó w  i e c k i .

N a t u r g e s o li i o h t e (2 St.): 1. Seniester: Ybgel, Reptilien, Ainphibien, Fische. 2. Semester: 
Botanik. Abth. A: O. M a y e r ,  Abth. B: Dr. .1. F r a n k .

I I I -  C l a s s e .
OrdinariiiK der Abth. A : A. S z a  n k o w s k i ,  der Abth. B. 

B e i i g i o n s 1 e h r e (2 St.): a) Fur die roni. kalli. Sohiiler: 
neuen Bundes.

h) Fur die gr. katli Schiile:: Derselbe Lehrstofb 
o) Fiir die gr. or. Sohiiler: Liturgik in roni. Spraehe.

Derselbe Lehrstofi* in ruth. Spraehe.

: E. D w o r s k i.
Biblisohe Gesohiehte des 

K. T o h i a s z c k .

N. () g o n o w s k i.
J.  S t c' f  a  n e I 1 i.

E.  C i u n t u 1 e a o.

Lu  t e i n  ((i St.): Die Casuslehre. Praktische Lbungen. Lectiire: Cornelius Nepos: Miltiadcs, 
Tlieinistokles, Aristides, Epaminondas, PelopicDs, Hannibal, Cato Priyatleoturc*: Goni. 
Nepos: Atticus. Alle 14 Tage eine Composition, alle dna Wochen ein Pensum.

Abth. A : A. S z a n k o w s k i, Abth B : E. D w o r s k i .

( i r i e c h i s c h  (5 S t .) : Die Formenlehre bis zu den Yerben auf Praktische lb ungen .
Tiiglieh schriftliche Priiparation. Von der II. Hiilfte des 1. Seinesters angefangen alle 
14 Tage eine sehriftliche Arbeit, abweohselnd Compositionen und Pensa.

Abth. A : A. S z a n k o w s k i, Abth. B : J . S o h m i d.

D e  n t  s c  li (d S t): Systeniatischer ITulerricht in der Formen- und Casuslehre. Lectiire mit 
sprachlichen und saohlichen Erklarungen. VTortragen memorierter Lesestiicke. Alle 14 
Tage abweohselnd eine Scliul- und eine Hausarbeit. Abth. A: V. P r e l i c z ,

Abth. B : P. P a s s  l er .

R o m a  n i  so l i  (2 St.): Das abgekurzte Pronomen, die unregelmiissigen \ rerba. Lectiire mit 
. saohlieher und sprachlioher Erklarung, Memorieren und Vort.ragen poetischer Stiieke, 

Ebersetznngen. Alle zwei Wochen eine sohriTtliche Arbeit. J . B u m  b a o n .

R u  tli  e n  i sol i  (2 St.): Ergiinzung der Flexion des Yerbums, Gongruenzlehre. Lectiire mit 
saohlichen und sprachlichen J^rklarungen. Alle drei Wochen eine sehriftliche Arbeit.

S. li i 1 i n k i  e w i c z.

G e o g r a p h i e  (3 St.) und G e s e h i c h t e  (1 S t .) : a) Geographie: Gbersiehtliche Dar
stellung der mathematischen Geographie im Zusammenhange. Yergleichendc speeielle 
Geographie von Mittel-, Norcl- und Osteuropa, mit Ausschlms der bsterreichisoh-unga- 
rischen Monarchie. Speeielle Geographie Amerikas und Australiens. b) Gesehichte: Ge- 
driingtc* ( bcrsicht der Gesehichte des Mittelalters mit irervorhebung der llauptereignisse 
ans der Gesehichte ( >sterreieh-l'ngarns. A. M i k u 1 i oz.
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M a i li e i i i  a f i k (o S t.): 1. Arithmetik: Das llechnen mit unvoirśtandigen Zalilen. Die vier 
Griuidrechnungsarten mit. allgemeinen Zalilen. Quadi\eren, Cubieren. (^uadral- und 
Cubikwur/.el. 2. Geom. Anschauungslehre: Flacheninhalt, Vervvandlimg und Theilung 
ebener Figuren. Pythagoraiselier Lehrsatz und Anwendungen. Ahnlichkeit geradliniger 
Figuren. Kllipse, Hyperbel und Parabel. Abtli. A: L. Cr w i a z d o m o r s k  i,

Abth. B : V. F a u s t m a n n.

N a tu  r g e s c h i e h t e  (2 St.): 1. Semester: Mineralogie. 2. Semester: Allg. Kigenseliaften der 
Kbrper, Wiirmclelire' und Chemie. Abtli. A : O. Ma y e r ,  Abth. B: Dr. J. F r a n k .

I-N T . C l a s s e .

Ordinarius der Abth. A: Dr. A. W a c h l o w s k i ,  der Abtli. B: V. P r  e l i cz .
B e l i  g i (i n sl e l i r e  (2 St.): a) Fiir die roni. katli. Schiller: Die Erklarung der Ceremonien.

K. T o b i a a z e k.
b) Fiir die gr. kalli. Seldiler: Derselhe Lehrstoff. N. O g o n o w s k i .
c) Fiir die gr. or. Schiller: Der Kateehismus in roni. Spraehe J. S t e f a n e l l i .

Derselhe Lehrstoff in ruth Spraehe. JO. C i u u t u l  e a c.

Ii a l e i  u ((> St.): Grammatik (2 St.): Tempus- und Moduslehre, das Wiehtigste von der Pro- 
sodie und Metrik. Praktische Fhungen mit schriftliclier Priiparation. Leetiire (4 St.): 
(Jaesar b. g. I., IV. und VI. (einz. Cap.). Ovids Chrestomathie von Sedlmayer (eine 
Auswahl). Priyatleeture: Caesar l>. g. III. Alle 14 Tage eine Composition, alle drei 
Woehen ein Pensum. Abtli. A: L. I l a y d e r ,  Abth. B: J. S k o b i e 1 s k i.

(i r i e e h  i s e  h (4 St.): Wiederholung der Conjugation aut (0. Die Verba aut JAt, die Vcrba mit 
verstiirktem Priisensstamme; ans der Syntax das Wiehtigste iiber die Congruenzlehre, 
den Aceusatiy und Genetiv. Praktische Ubungen Tiiglieh schriftliehe Priiparation. Alle 
14 Tage eine schriftliehe Arbeit, abweehselnd Compositionen und Pensa.

Gabr. v. M o r.

D e u t s e h  (.4 S t.) : Syntax des zusammengesetzten Satzes. Periodenlehre. Leetiire mit spracli- 
lielien und saeldiehen Erkliirungen. Grundziige der Prosodie und Metrik. Tropen und 
Figuren. Memorieren und Vortragen. Alle 14 Tage abweehselnd eine IIaus- und eine 
Schularbeit. Abth. A: A. M i k u 1 i e z, Abth. B: V. P r  e l i cz.

B o m i i n i s e h  i2 St.): Wiederholung der ganzen Formenlelire, die Metrik, Leetiire mit saeh- 
lieher und spraehliehcr Erklarung. Vortrag poetiseher Stiicke. Alle 14 Tage eine schrift
liehe Arbeit. J. B u m b a c u.

K u t h e n i s c h  (2 S t.): Wiederholung und JOrglinzung der Formenlehre, Casuslehre, Prosodie. 
Leetiire mit saeldiehen und sprachlichen Erkliirungen. Alle drei Woehen eine schriftliehe 
Arbeit. S. B i 1 i n k i ew i c z

G e o g r a p h i e  und G e s c  h i  e h  t e  (4 St.): 1. Semester: Fbersiehtliche Darstellung der 
Gesehichte der Neuzeit mit IIervorhebung der fiir den habsburgisehen Gesammtstaat wieli- 
tigsten Personen und Begebenheiten. 2. Semester: Speeielle Geographie der bsterreiehisch- 
ungariselien Monarchie naeh den IlauptpunFten ihres gegenwiirtigen Zustandes unter Hervor, 
hebung des engeren Iieimatlandes. Abth. A: C. K o z a k ,  Abth. B: \ r. P r e l i c z .



M a I li e rn a t i k (3 St.): ! Arithmetik: ( lleiehungeii (les 1. Giades mit emer und mehreren 
( nbekannten, zusammengesetzle YerliiilInisst; und Kegeldelri, ( Jesellsehafts- nml Zinses- 
zinsrcchnung. 2. Stereomelrische Anseliauungslehre, Ilauptarlen <lor Kor)»c*r7 Oberlliuhcn- 
und Volumensbereelinung. Abth. A: O. Ma ye r ,  Al»tli. B: Fp. v. T a rn  o w i cek  i.

P l i y s i k  (3 Si.): Mechanik. Magiietisinus, Flektriciliit, Wellenlehre, Akustik und Optik.
Dr. A. W a c li 1 o w s k i.

C l a s s e .
Ordinarius der Abth. A: G. v. Mor ,  der Ahtii. 1’*: A. M i k u  l i c z .

K e I i g i o u s 1 e li r e (2 St.): a )  Fur die roni. katli. Schiller: Finleitung iii die Schriften des 
alten und des neuen Bundes und die allg. Pogmatik. K. T o b i a s z  ck.

b )  Fiu* die gr. katli. Schiller: Derselbe Lchrstoft*. X. O g o n o w s k i .

<*) Fur die gr. or. Seliuler: Derselhe Lehrstoft' in roni. Spraelie. .1. S t e f a n e l l  i.
Derselbe Lelirstofl* in rut li. Spraehe. F. C i u n t u 1 e a e.

La t e i n  (ł> S t.): Livius I., II. ()vid, Auswald aus den Metanu, Fast. und Trist. Grammatisoh- 
stilistiselie Lbungen mit schriftlieher Priiparation. Alle l Woelien eine Schul- und eine 
Ilausarbeit. Abth. A: St. v. K e p t a ,  Abtli. B: I,. K o c z y ń s k i .

( i r i e c li i s c li (5 St.): Xenophon-Chicstomathie, Anab. I., II., III., lVr., V. Iłom. II. I.. II. 
Priyatlecture: Xenoph. Kyrop. 1., II., Horn. 11. III. Synta.x: Die Lebre vom Numcms, 
Genus. Artikel, den Casus und Priipositionen. Alle 4 Woelien eine Selml- oder eine llaus
arbeit. Abtli. A: G. v. Al o r, Abtli. B: D. B r e s  s a n .

D e u l s e l i  (3 St.) : Grammatik : Jede zweite Woelie eine Stunde. Lautlelire: rinlaut, Breebung, 
Abla,ut. Wortbildung. Leetiire mit besonderer Riicksicht auf die Chara,kteristik der episehen, 
lyrisehen und rein didaktisehen Diehtuugsgattungen. Memorieren und Yortragen. Alle 
2 Woelien abweehselnd eine Ilaus- und eine Sehularbeit.

Abth. A: P. P a s s i e  r, Abth. B: A. M i k u 1 i e z.

U o m ii n i s e h (2 S t.): Grundziige der Metrik und Poetik. Leetiire mit den erlbrderliehen 
Frlauterungen der entspreehenden Perioden der Literaturgesehielite. Alle 4 Woelien eine 
schrittliche Arbeit. J. B u n i b a e u .

U u t h e n  i sol i  (2 St.): Leetiire altslow Texte. Altsloy. Declination. Li tera t u rgescl i i cl i te des 
10. und 11. Jahrh. Alle 4 Woelien eine* sohriftliohe Arbeit.

S. B i 1 i n k i e w i e z.

G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e  (3 St.): Geschielite des Alterthums, yornelmdicli der 
Grieohen und Romer bis zu den punisehen Kriegen mit besonderer Ileryorliebung der 
eulturhistorischen Momente und mit fortwiihrender Beriieksiehtigung der Geographie.

Abth. A : P. P a s s l e r ,  Abth. B: A. M i k u 1 i e z.

M ;i t li o m a t i k (4 St.): Arithmetik: Die vier Grundoperationen mit ganzen und gebro- 
elienen Zahlen, Decimalbriiche, Yerhiiltnisse und Proportionen und dereń Anwendung. 
Gleiehungen des ersten Grades. 2. Planimetrie.

Abtli. A : Fp. v. T a r n o w i e e k i, Abtli. B : V. F a u s t ni a n n.



N a t ii r g e s c li i c li te  (2 St.) : Mineralogie mul dii; wiehtigsten Łehren mus der Geologie.
\hth. V : O. M a y e r ,  Abth. J>: Ih:. J. F r a n k .

V I .  C l a s s e .
Ordinarius der Ahtli. A: L. II a y d o r , der Abth B: St. v. K e p i  a.

R e 1 i g i o n s l e h r e (2 St.): u) Kiir dic nim. katli. Schiller: Specielle Dogmatik.
K. T o 1 > i a s /. e k.

b) Kiir die gr. kalli. Seliiiler: Derselbe Lehrstoff. X. O g o n o w s k i .
c) kiir die gr. or. Seliiiler: Derselbe Lehrstofi* in roni. Sprache. J. S t e f a ,  n c l i i .

Derselbe Lehrstotl in rutli. Spraehe. K. O i n n l i i l  c a  e.

La  t e i n  (f> St.): Sali. Jugurtlia, Cic. or. (at .  1.. Aen. 1., II. Ecl. I. Wiederliolung der Svntax. 
Stilistisclie Kbungen. Alle 4 Woehen cin Pensum und cine (Annposition.

Abth A: L. H a  y d e r ,  Ab tli. B: St. v. R e p  ta .

( i r i e e li i s e li (5 St.): Iłom. LI. XVI., XIX und XXII. Herodots Perserkriege V III., IX. 
(ausgew. Partien.) Xenopli. Mem. IV. Privatlecture: Iłom. II. X VIII. und Ilerod. VII. 
(irammatik: Die Priipositionen, die Tempus- und Moduslelire. Alle 4 Woehen eim* 
sehriftlielie Arhcit. Abth. A : \ j . II a y d e r, Abtli. B: I). C z  e e h o w s k i.

D e u t s e h  (8 St.): Grammatik: Alle 14 Tage eine Stunde. Genealogie der germanisehen 
Spraehen. banfiihrung in einige wiehtigere Principien der Sprachbildung. Ubersieht der 
deiitsehen Literaturgeschichte von den illtesten Zeiten bis zu den Stiiriiiern und Driingern 
mit niilierem Eingehen dort, \vo Leeture sieli anschliesst. Klopstoek, Wieland, Lessing. 
Lectiire der „Minna von I>arnhelmu und Bespreehung der , ,Emilia Galotti“ . Alle o 
Woehen aliweeliselnd eine Sehul- und eine Hausarbeit.

Abth. A : P. P a s s i e  r, Abth. B : R. I) u n d a e z e k.

R o i n i l n i s e h  (2 St.): Die Literaturgeschichte des Id. und 17. Jahrhundcrts mit der ent- 
s|irechenden Lectiire. Alle 4 Woehen eine sehriftlielie Arbę t. J. Ilu m b a e u .

R u t li e n i s c li (2 St.): Lectiire altslor. Texte. Altslov. Conjugation. Literaturgeschichte des 
des 12., 1.4. und 11. Jalirh. Alle 4 Woehen eine sehriftlielie Arbeit.

S. B i I i n k i e w i c z.

G e o g r a p h i e  u n d  G e s c l i i c h t e  (4 St.): Schluss der Geschichte <les Alterthnms. 
Geschichte des Mittelalters. Stele Berucksichtigung der Culturgeschichte und Geographie.

Abtli. A : C. K o z a k, Abth. B : R. D u n d a c z e k.

M at h em a t i k  (o St.): 1. Arithmetik: Potenzen, Wurzeln, Logarithmen. (^uadratische Gleb 
chungeii mit einer I nbekannten. 2. Geometrie: Stereometrie. Ebene Trigonometrie.

V. E a u s t m a n n.

N a t u r ge s c h i c h t e (2St.): Zoologie. Abth. A: O. M ayer, Abth. B: Dr. J. F r a n k .

V I I .  C l a s s e .
Ordinarius der Abth. A: E|i. v. T a r n o w i e c k i, «ler Abth. B: R. D u n d a c z e k .

R e 1 i g i o u s I e li r e (2 St.): o) Kiir die rbm. katli. Seliiiler: Die katholische Sittenlehre.
K. T o b i a s z e  k.



b) Fur die gr. kalli. Schiller: Derselbe Lehrstoff.
(*■) Fur dic gr. or. Schiller: Derselbe Lehrstoff in rom. Sprache. 

Derselbe Lehrstoff in ruth. Sprache.

X. O g o n o w s k i. 
.). S t o f :i n c 1 1 i. 

E. (■ i u n t u 1 c a c.

La t e i n  (5 St.): Cic. in Catilinam II., pro Milone, Priyatlectiire: pro Archia, Ca to maior. 
Verg. Aon. VII., VIII. und theilweise IX. Praktische Stiliihungen. Alle 4 Woclien 
ein Pensum und eine Composition.

Abtli. A : E. D w o r s k i, Abtli. B: A. S z a n k o w s k i.

(} r i e e li i s c h (4 S t.): Demosth. Olynth. I., II. und III., Pliil. I. und II. Iłom. Odyssee I., 
V. und VI. Privatlectiire: Dem. de pace, Iłom. Od. V II. Wiederholung und Ergiin- 
zung der Syntax. Jeden Monnt eine Hans- oder eine Schularbeit.

Abtli. A : J. 8 c h m i d , Abtli H : O. v. M o r.

D e n i s  e ii (3 St.): Geschichte der deutschen Literatur seit der Epoehe des Sturms und Drangs 
bis zu Schillera Tode. Lecture: Herder, Goethe, Schiller. Lecture und Erkliirung von 
Goethes Iphigenie. Redeubungen. Memorieren. Aufsiitze von drei zu drei Woclien, 
abwechselnd eine Schul- und eine Hausarbeit.

Abtli. A : Dir. Cli. W ii r fi, Abtli. B : A. M i k u 1 i e z.

K o m ii n i s e li (2 St.): Literaturgescliichte des 17. und 18. Jahrhunderts mit cntspreehender 
Lecture. Alle 1 Woclien eine seariftliche Arbcit. J. Bu m b a c u.

K u t h e n i s c h (2 St.): Literaturgescliichte des 15. bis 18. Jahrhunderts. Lecture mit iisthetisch- 
kritischen Erlauterungen. Alle 4 Woclien eine schriftliche Arbeit.

S. B i l i  n k i e w i e z.

G e o g r a p li i e u n d  G e s c li i c h t e (3 St.) : Geschichte der Neuzeit mit besonderer IIervor- 
hebung der durcli die religidsen, jiolitischen und wirtschaftliehen Umwiilzungen lienor- 
gerufenen Veriinderungen im Bildungsgange der Culturvblker und mit fortwiihrender 
Berucksiehtigung der Geographic.

Abtli. A : C. K o z a k ,  Abtli. B : R. D u n d a c z e k.

M a t h e m a t i k  (3 St.): 1. Arithmetik: Gleieliungen zweiten Grad es mit mehreren Lnbe- 
kannten. Einige hbhere Gleieliungen. Progressionen. Zinseszins- und Rentenreehnung. 
Kettenbruehe. Diojihantische Gleieliungen. Binomiseher Satz. 2. Geometrie: Anwendung 
der Trigonometrie. Analitische Geometrie. Ep. v l' a r n o w i e e k i.

P h y s i k  (3 St.): Einleitung, Mechanik, Warmelehre, Chemie. Dr. A. W a c h l o w s k  i.

Philosophisehe Propiideutik (2 S t.): Logik. R. I) u n d a c z e k.

V I I I .  C l a s s e .
Ordinarius: V. F  a u s t m a n n.

R e 1 i g i o n s 1 e li r e (2 S t.): a) Fur die roili, kalli. Schiller: Kirchengesehichle.
K. T o  b i a s z e k.

b) Fili* die gr. kath. Schiller: Derselbe LehrstofL X. O g o n o w s k i .
c) Fur die gr. or. Schiiler: Derselbe Lehrstoff in rom. Sprache. J. S t e f a  n e l  1 i.

Derselbe Lehrstoff in ruth. Sprache. E. C i u n t u l ę  a c.



La t e i n  (5 St.): Hor. Od. L. 1,2, 8 ,4 , (5, 10, 12, 14, 15, 22, 24, 37; II. 3, (>, 7, 10, 13, 15, 
H>, 17, 18, 13, 20; III. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 20; IV. 3, 4, 5, 12; Epod. 2, 7; 8at, I. 7, 
3, II. 0 ; Epist. I. 1. Tacit. derm. 1—27; Hist. II. Privatlecture: Cie. Cato maior, 
Laclius, Verg. Aon. VIII., IX., X .; Tacit. hist. Grammatisch-stilistische Ubungcn. Mo- 
natlich eine Hans- uml cine Schularbeit. St. v. R e p  ta .

G r i c c li i s e Ii (5 St.): Plato: Apologie, Kriton, Menon, Sophokles: Antigone. Iłom. Od. XIII.  
Priwatlectiire: Demostli. III. phiłipp. Rede und Sophokles Elektra. Alle 4 Wochen eine 
Hans- oder eine Schularbeit. E. D w o r s k i .

D e u t s e h  (3 St.): Gesehiehte der deutsclien Literatur bis zu doethes Tode. I)ie Zeitgenossen 
der Classiker. Schullecture von doethes „Hermann und Dorothea“, Lessings ,,Laokoon“ 
und Schillers Abliaudluug „IJber naive und sentimentalische Diebtung“ . Memorieren von 
Schillers „dlocke“. Redeiibungeu. Aufsiitze von drei zu drei Wochen, abwechselud eine 
Schul- und eine Hausarbeit.  ̂ R. D u n <1 a e z e k.

R o ni ii n i s c h (2 S t.): Literaturgeschichte des 13. Jahrhunderts mit entsprechender Lectiire. 
Alle 4 Wochen eine schriftliche Arbeit. J. P u  m h a c u .

R i i  t h e n i s c h (2 St.): Literaturgeschichte des 13. Jahrhunderts mit entsprechender Lectiire. 
Alle 4 Wochen eine schriftliche Arbeit. S. B i 1 i n k i e w i c z.

G e o g r a p h i e  u n d  G e s e h i e h t e  (3 St.): 1. Sem: Gesehiehte der osterreicliisch-ungari- 
schen Monarchie in ilirer weltgeschichtlichen Stell u n g ; iibersiehtliche Darstellung der 
hedeutendsten Thatsachen ans der innern Entwickelung des Kaiserstaates. 2. Sem. (2 S t.): 
Osterreichische Vaterlandskunde. (1 St.) Eecapitulation der wichtigeren Partien der grie- 
cliischen und rdmischen Gesehiehte. P. P a s s i e  r.

M a t h (> m a t i k (2 St.) : Wiederholung der gesammten Algebra und der Geometrie mit zahl- 
reichen einschliigigen Aufgaben. Dr. A. W a c  h 1 o w s k i.

P h y s i k  (3 St.): Magnetismns und Elektricitiit. Wellenlehre, Akustik, Optik und Astronomie.
V. V a u s t m a n n.

Ph  i 1 o s o p h i s o h (* P r o p ii d (* u t i k (2 St.): Kmpirische Psychologie.
Dr. A. W a c h 1 o w s k i.

— &) —

Evangelisehe Keligion.
Der evangelische Religionsunterricht wurde den Sehulern des Gymnasiums gemeiusam mit 

den Sehulern der gr. or. Oberrealsehule und der k. k. Lehrerhildimgsanstalt in 3 Ahtheilnngen 
mit. zus 4 Stund(*n w<»ch. ertheilt.

I. A h t h e i l u n g  (2 St.): Rihlische Gesehiehte des neuen Testamentes naeli der hihlisełien 
Gesehiełite łiir Sehulen und Familien ans dem Kalwer Yerlage.

II. A h t h e i l u n g  (1 S t.): Kirchengeschichte his zur Reformation naeli Jiikels Gesehiehte 
der ehristliehen Kirehe.

III. A h t h e i I u ng (1 S t.): Dogmatik nach der ehristliehen Glauhens- und Sittenlehre von Palmer.

Israelitisolic Religion.
Der israel. Religionsunterricht wurde m 8 Glassenahtheihmgeu zu je 1 Stunde wdehentlieh 

ertheilt, u. zw.:
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I. U l a s s e :  ITgesehichte der Mensehheit, die Patriarchen, Moses, Kxodus his zu den Riehlern
usieli der (ieschichte der Israeliten von I)r. U. Wolf. Anfangsgriinde der hcbriiisohcn 
Sprache.

II. U l a s s e :  Fortsetzung der biblischen Geschichte his zum Untergange des ReichcsJuda nacli
Dr. (i. Wolf. Gehetc.

III. U l a s s e :  Glaubensartikel, (iottesverehrung, Ritualgesetze usieli der Glaubens- und Płliehten-
lelire von L. Breuer. I. Theil. Gebete.

IV. ( Ma s s e :  Sittenlehre nacli L. Breuer. II. Theil. Ilehriiiseh : Ausgewiihlte (kapitel ans dem
Pentateneh und dem Buche der Spriiche.

V. ( M a s s e :  Die naehhihlisehe Geschichte und die Geschichte <ler naohbihlischen Literatur
bis zum Schlusse des Talmud nach dem Lehrlmehe von Dr. I). Khrmann. II. Theil. Ilehriiiseh: 
Leetiire ausgewiildter Capitel ans dem II. Buche Moses.

VI. ( M a s s e :  Geschichte der Israeliten vom Schlusse des Talmud bis auł* die Gegenwart nach
Dr. D. Flmnann. Hebriiisch: Leetiire des Iesaias.

VII.  ( Ma s s e :  Ausfiihrliche Sittenlehre nach der israelitisehen Religionslehre von Dr. L.
Rhilippson. Leetiire ausgewahlter Stiicke ans den in der Liturgie cnthaltenen Psalmem

VIII. ( M a s s e :  Ausfiihrliche Krkenntnislehre nach Dr. L. Philippson. Leetiire ausgewiildter 
Capitel ans den Propheten.

U n te r r id i t s s p r a c ln 1.
Die Unterrichtssprache ist die deutsche. Rei dem gr. or. Rcligionsmilcrrichle und den 

gr. nr. Kxhorten ist fiir die rom. Schiller die roni., fur die ruth. Schiiler und die gr. kalli. 
Schiiler die ruth Sprache die Unterrichtssprache. Fbcnso wini der obligate mm. iiihI ruth. 
Spraclmntciricht in rom., beziehungsweise ruth. Sprache ertheilt.

Ili. Ubersicht
der im Schuljahre 1887/88 gehnmoliton Lehrlniohor.

R e l i g i o n s l e h r e :  I. Ulasse: 1. Kom. kath. Schuster, Kateehismus; 2. gr. kath. Gusza- 
lewiez, Kateehismus; 3. gr. or. a) (rom.) K. Andriewicz, Riblische Geschichte des alten 
Rundes; b) (ruth.) Schuster, Riblische Geschichte. — II. ( lasse: 1. Kom. kath. < »t‘- 
schichte des alten Rundes nach Schumaeher; 2. gr. kath. Riblische Geschichte von ( -ybyk • 
3. gr. or. a) Lebensgesehichte Jesu von K. Andriewicz (rom.); b) Schuster, Riblische 
(ieschichte (ruth.). — III. ('lasse: 1. Rom. kath. Riblische Geschichte des neuen Rundes 
von Schumaeher; 2. gr. kath. Riblische Geschichte von Cybyk, II. Th.; .3. gr. or. 
a) S. Andriewicz, Liturgik (rom.); u) dasselbe in ruth. Ubersetzung. IV. Ulasse: 
1. Rom. kath. Frenzel, Liturgik; 2. gr. kath. Popiel, Liturgik; 3. gr. or. a) S. A ndrie
wicz, Kateehismus; b) dasselbe in ruth. Ubersetzung.— V. Ulasse: 1. Rom. kath. Martin, 
allgemeine Dogmatik ; 2. gr. kath. Cybyk, allgemeine Dogmatik; 3. gr. or. a) S. 
Andriewicz, allgemeine Dogmatik (rom.); b) dasselbe in ruth. Ubersetzung von Fedorowicz. 
— VI. Ulasse: 1. Rom. kath. Martin, specielle Dogmatik; 2. gr. kath. Cybyk, besondere 
Dogmatik; 3. gr. or. a) S. Andriewicz, spec. Dogmatik (rom.); b) dasselbe in ruth. 
Ubersetzung von Andrijezuk (ruth.). — VII.  (Masse: 1. Rinn. kafli. Martin, Morał; 2. gr. kath. 
Uybyk, Morał; 3. gr. or. a) S. Andriewicz, Morał (mm.,; b) dasselbe in ruth. Ubersetzung
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von Fedorowicz. — V III. Classe: l. Kom. katli., Robitsoh, Kircliengeschichte; 2. gr. katli., 
Cybyk, Kirchengeschichte; d. gr. or., Kirchengeschichte, nacli eigenen Scliriften (roni. 
und iiith.).

L a 1 e i n i sc li o S |> r a c h e: I. und U. Classe: Ford. Sehultz, Flementar-Grammatik und 
I bungsbueli. - III. Classe: Sehultz, Gramniatik; Kózek, Fbungshuch, I. Tlieil ; Cor- 
nelius Nepos von Weidner. — IV. Classe: Sehultz Gramniatik; Kózek, Ut>ungsl>ueh, 
II. Tlieil; Caesar b. g. ed. Prammer; Ovidii cannina selecta von Sedlmayer. — V. 
Classe: Sehultz, Gramniatik; llauler, Lat. Stiliibungen I. Tlieil; Livius, ed. Grysar, lib. 
I. und II., ()vidii cannina selecta von Sedlmayer. — VI. Classe: Sehultz, Gramniatik; 
llauler, Lat. Stilubungen 1. Tlieil; Verg. Aen. I., II., VI. Fel. I. ed. Hollhiann; Sallust, 
.Jugurtha ed. Linker; Cic. or. Cat. I. und II. ed. Klotz. — VII. Classe: Sehultz, Grarn- 
matik; llauler, Lat. Stilubungen II. Tlieil; Verg. Aen. VII., VIII., IX. ed. Holl- 
mann; Cic. or. Cat. III., IV., pro Mil., pro A rolna, Cato Maior. —- VIII.  Classe: Sehultz, 
Gramniatik; Hauler, Lat. Stiliibnngen 11. Tlieil; Hor. ed. Grysar; Tac. Genu. I.—XXVII. 
und hist. II.

G r i e o ii i s e h e S p r a c h e :  III. und IV. Classe: Curthis, Griech. Gramniatik; Sclnnkl, 
(irieeh. I bungsbueli. - V. Classe: Curtius, Griech. Gramniatik; Sehenkl, Chrcsto- 
matliie ans Xenophon; Iłom. II. I. Th. ed. Hoehegger• (Zeehmeistei). — VI. Classe: 
Curtius, Gramniatik; Homer II. II. Th. ed. Hoehegger (ZecluneisterJ; Herodot ed. llinl- 
ner. — VII. Classe: ('urtius, Gramniatik; Homer Od. ed. Pauly; Dcmosth. or. Ol. I.
u. II. Fhil. 1. und de pace ed. Pauly. — VIII.  Classe: Curtius, Gramniatik; Plato.,
Apologie, Kriton u. Menon; Sopli. Antigone.

I) e u t s c h e S p r a c h e :  I. Classe: Willomitzer, Deutsche Gramniatik ; Kunnner und Stejskal, 
Lesebuch I. Tli. f. I . II. Classe: Granun. w. in 1. Cl.; Lose buch von Kunnner
und Stejskal II. Th. — ILI. Classe: Gramm. wie in I. Cl.; Lesebuch von Kunnner
und Stejskal III. Th. — IV. Classe: Granun. w. in I. Cl.; Lesebuch von Kunnner und 
Stejskal IV. Th. - -  V. Classe: Kunnner u. Stejskal, Lesebuch V. P>d., III. Auli.; See- 
miiller, Hilfsbuch beim gramm. Unterricht im Obergymn. VI. Classe: Kumrner und 
Stejskal, Lesebuch VI. P>d., II. Auli.; Strobl, Hilfsbuch fur den grartimatischen Unler- 
riclit II. Heft. VII.  Classe: Kunnner und Stejskal, Lesebuch VI I. Hd. -  VIII.  Classe: 
Kunnner und Stejskal, Lesebuch VIII.  Ihl.

K o m ii n i s e li e S p r a c h e :  I. und II. Classe: Pumnul, Kom. Gramniatik; Pumnul, Kom. 
Lesebuch I. Th. — IIL Ciasne: Gramniatik wie in I . ; Pumnul, Kom. Lesebuch II, 1.
IV. Classe: Gramniatik wie in I.; Pumnul, Kom. Lesebuch II, 2. — V. und VI. Classe: 
Gramniatik wie in 1.; Pumnul, Kom. Lesebuch III. Th. — VII. Classe: Pumnul, Kom. 
Lesebuch IV, 1. - VIII.  Classe: Pumnul, Kom. Lesebuch IV., 2.

K u t h e n i s c h e  S p r a c h e :  I. — IV. Classe: Osadca, Kutii. Gramniatik; I. und II. Classe: 
Kutii. Lesebuch von Romańczuk, I. Tlieil; ILI. und IV. Classe: Kutii. Leselwch liii 
l . (i. von Partycki II. Th. — V. und VI. Classe: Altruth. Chrestomathie von Dr. 
Ogonowski. VII. und VIII.  Classe: Lesebuch von Toroński.

G e  o g r a  p h i e  u n d  G e s c h i c h t e :  Umlauft, Lehrbuc*h der Geographie, 1. Cursus; 
'rrampler, Atlas. — II. Classe: Umlauft, Geographie, Ii. Cursus; Loserth, Allerlhum 
fiir l . (1 II. Auli.; Hannak und Umlauft, Ilist. Atlas, Alterth. 11. Auli. — III. Classe: 
Umlauft, Geogiaphie II. ('msiis; Loserth, Mittelalter fiir U. G.; Kieper! oder Hannak 
und Umlauft, Atlas. W.  Classe: Losertli, III. Tlieil, Neuzeit fiir U. G. 2. Auli.:
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Atlas wie in JI. Cl.; Plamiak, Vaterlandskunde. — V. Clas.se: Losertli, Altertlunn fiir
O. (i. 111. AuH.; Kiepert Atlas. — VI. Classe: Losertli, Mittelalter fiir O. G. 2. Auli.; 
Kozenn, Atlas; Jausz, Atlas. — VII. Classe: Losertli, Neuzeit fur O. G .; Atlas wie in
VI. Cl. — VIII. Classe: Han mik, Yaterkgidskundc (oliere Stufe); Kozenn, Atlas.

M a t li e ni a t ik : I. Classe: Kr. Villicus, Arithm. Anfgaben fiir U. G. I. Tli.; Moenik, 
(ieoni. Ansclianungslehre I. Th. — II. Classe: Moenik, Arithmetik I. Tli.; Moenik,
Geoni. Anschaumigslehre I. Th. — III. Classe: Villious, Arithin. Anfgaben fiir 1. G.
II. Th.; Moenik, Geoni. Anschauimgslehre II. Th. — IV. Classe: Moenik, Arithmetik 
II. Tli.; Moenik, Geoni. Ansclianungslehre II. Tli., Ib. Auli. — V.—VIII.  Classe: 
Moenik, Algebra; Ileis, Anfgaben zur Algebra ; Moenik, Ge ornetrie fiir die oberen Classen 
der Mittelschulen.

\  n t u r g e s e li i <: li t e u n d P li y s i k : J. Classe: Pokorny, Thierreieh. — II. Classe:
Pokorny, Tłiierreieh; Pokorny, Botanik. — III. Classe: Pokorny, Mineralogie; Wassnnith, 
Pliysik fiir U. G. — IV. Classe : Wassnnith, Pliysik fiir LL G. — V. Classe: IIoehstelter, 
Mineralogie; Pokorny und Rosieki, Botanik. — VI. Classe: Woldrich, Zoologie. -
VII.  und VIII.  Classe: Wallentin, Pliysik fiir die oberen Clnssen der Mittelschulen.

P li i I o s o p h i s oh e P r o }> :i <1 e 11 < i k : VII.  Classe: Drbal, Logik. VIII.  Classe:
I iindner, Psychologie.

IV. Themen
/,n den  sc lir if tlich en  A ufsiitzon  in den  ob eren  C la ssen . 

a )  I n  ć L e * u .ts c In e r  S p r a c l i e  :

V. C l a s s e  Abtli. A: 1. Culturelle Bedeutung der Strome. — 2. Mein Absehied von der 
Ileimat. o. Der Ilerbst. 4. Licht- und Sehattenseiten der spartanischen Krziehung. 
— 5. Gunther (Charakterschilderung). — b. Was sicłiert dem Mnrkgrnfen Riidiger uiisitc 
Theilnahme? — 7. Die Kiinige der Nibelungensage. — 8. Antheil Atliens an den grie- 
ehischen Kreiheitskanipfen. — B. Unter dem Birnbaum. (Kin Gemiilde.) — BI Der erste 
Gesang von Goethes ,,Reineeke<£ soli disponiert werden. — 11. Brauns \ ferratli. -  12. 
Der Triumphator. (Kin Gemiilde.) — lo. Die vier Zeitalter, nach Ovid. 14. Wieder- 
erstanden. — 15. Dureli Kampf żnin Sieg. (Xachgewiesen an der Hand der rbmischen 
Gesehichte.) — Ib. Das Gewitter. (Nach Klopstoeks „Kriihlingsfeier^.)

P. P a s s l e r .

\' . C l a s s e  Abtli. B: Kin Spaziergang im Herbste. — 2. Auf welehe Weise wurden die 
Mbrder des Ibykns entdeekt ? -- o. Dureli welehe Cmstande wurden bei den Phbniziorn 
SehiHiihrt und Handel begiinstigt? — 4. Vergleiehung der (iediehte „Krlkbnig“ von 
Goethe und „Krlkiinigs Toehter“ von Herder. — 5. Zweikanipf der Horatier und Curiatier 
nach Livius, 1, cap. 2 4 -2 5 . — b. Welehe Motive bewogen Ilagen, Siegfrięd zu tiidten? 
7. Die Bedeutung der griechisehen Nationalspiele. -  8. Krkliirung des Spriehwortes 
„Miissiggang ist aller Laster Anfa,ngu. — b. Die Annehmliehkeiten des Win tors. 10. 
Das Walten der Ilausfrau in \ ross’ „Der siebzigste ( iebnrtstag“ . - II. Wie beweisl
der Kuehs gegeniiluM* dem Biiren seine Versehla.ge.nheil u.ul B "»;.\illigkeit ? fNaeh <h>etlies
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„Keineeko Fuchsu, II. Gesang.) — 12. Die Bliiten, ein Biid unserer llotinungon.
13. Kin Gewitter, nach Klopstocks ,,Fruhlingsfeieru. — 14. Welches Hild entwirft uns 
Schiller in soiner Elegie , ,Kompeji und Herculanumu von den Ausgrabungen dieser 
Stiidte? — 15. Krkliimng der Karabel „ Adler und Taube“ von Goethe. — l(i. „Die Kreuzsehauu 
von Chamisso. Gedankcngang und Deutung dieser Karabel. A. M i k u 1 i c z.

VI ( - l a s s o  Abtli. A: 1 Fruli iibt sieli, was ein Meister werden will. — 2. Die wichtigsten 
Fnterschiede der deutseben und nordiselien Form der Siegfriedsage. — 3. Charakt-eristik 
Siegfrieds. - 4. Katroklus und Achilles. — 5. Notli cntwickelt Kraft. — (i. Walther von 
der Yogelweide ais Siinger des Vaterlandes. — 7. In der Arnnit reieli. — <S. Die lleim- 
kelir des Hirten. 0. Chlodowechs Ubertritt zuiu Kałliolicismus und dessen Bedcutung 
litr das Frankenreich. — 10. Die beiden Musen. (Ein Gemalde.) — 11. Rudolf vou 
Habsburg ais der Begriinder der Maeht seines Hauses. — 12. Die Vorfabel z u Lessings 
„Minna von Ba rubel m“. — 14. Lessings Yerdienste nm das deutsche Drama.

K. K a s s 1 e r.

VI. C l a s s o  Abtli. B: 1. Gunthers Fahrt nach dem Isenstein, verglichen mit der urspriiiig-
lichen Gestalt der Sagę. — 2. Multo miserius sen i exsilium est. — 3. Ktnpfang und 
Aufonthalt der Burgunden bei Kudiger von Bechlarn. — 4. Composition der (Jrediehte 
Wall bers v n der Yogelweide Uber die Zerrutlung Deutschlands durch den Kampf nm 
die Kaiserkrone. — 5. Wie widerlegt Xenophon die gegen Sokrates yorgebraehte Anklagt*, 
„er babę die vaterliindiseben Gbtter niclit verebrt und andere neuc Gottheiten oingefiibrt ?u

0. Ilans Sachs. Ein Charakterbild nach Goetbes Gedicht. — 7. I bersetzung von Sallusts 
dugurtba 50, 3 bis 51, 4. —

S. Wer mit Krholung roebt weiss Arbeit auszugleicben,
Mag obu’ Ermudung wobl ein sebdnes Ziel erreichen.

Kuckert, Weisbeit des Brabmanen.
0. Kntwicklung des ( Jedankenganges in Kiopstoeks Ode „Friedrich der Funftea.
10. a) Idsllische Scene ans dem Landleben, im Anscbluss an Kleists „Friiblingu \'. 
13S—211; b) Keproduction des Absclmittcs V. 387 450 in Kleists „Frubling“. — 11.
Die VTorłabel zu „M inna von Barnbelm“ . — 12. Worauf berubt die Wirkung der Geister- 
erscbeimmgen in Sbakespeares Hamlet? Im Anscbluss an Lessings „Ilamburgiscbo 
Dramaturgie^. 13. Inwiefern hatto Grieebenland den Sieg bei Salamis der Tbat- 
kraft des Tbemistokles zu verdanken? (Nach Herodot V III.) II. D t i n d a c z e k .

VII.  O l a s s o  Abtli. A: 1. a) Fber das Wesen der Fabel und den Gebraueh der Tbiere in
derselben (Lessings Abbandbnigen Uber die Fabel); b) Das Verbaltnis VoItaires zu den 
Alton. 'Hamburg. Dramaturgie.)

2. Dass wir Menschen nur sind, der Gedanke beuge das Haupt dir;
Docb, dass Menscben wir sind, ricbte dicli freudig empor. (Feucbtersleben. Scb. A.) —

3. Gang der Ilandbmg in Lessings „Nathan der Weise“. (I. Act.) -- 4. Kenntnisse sind 
die Zionie des Reich en und der Reich thum des Armen. (Scb. A.) — 5. Welclie Umstiindo 
wirkten schon im Elternbause fi i rd er ud auf die Kntwicklung Goetbes ein? (Dicbtung und
Wahrheit.) — 0. Nicbts lialb zu thun ist edler Geister Art. (Wieland. Scb. A.) -

7. Erkore mir kein ander Land zum Yaterland,
Wiir’ mir audi frei die grosse Walii. Klopstock. —

S. Welcbes Yerbiiltnis zwiseben Goetbe und dem Herzog Karl August lernen wir ans dem
Gedichte ,,llmenau“ kennen? — 0. In der PUntracht liegt die Maeht. Yolkshymne. 
(Scb. A.) — 10. Der (,'barakter des Konigs Tboas in Goetbes „Ipbigenie auf 4'auris‘k 
— 11. Die Jugendzeit Scbillers rerglicben mit der Goetbes. (Scb. A.) 12. Disposition
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und ( icdankengang des SdiilleCschcn ( Jedichtes „Ras eleusisehe Kesl“. IB. In wdcliem 
W riiii11 1lissc* stelicn die SdiilleGschen Gedichte: „Ras eleusisehe KeslC und „Der Spazier- 
gang“ zu einander? (Sdi. A.) Ch. W u r l’l.

VII.  C l a s s e  Abth. B : Unter weldien Voraussetzungen darf der draiuatisclie moderne Richter eine 
< reistererscheinung *iuf die Biihne bringen ? — .2* lIoAAtov avź'{v:rt YWV£T0fi otBacry.aAoę. 
B. Ras Wesen des I.iedes, erliiutert an dem Yolksliede „Aunehen von Tharau“ . 1. 
Biirgers „I,eonoreu mul Gnethes „Erlkonig“ betraditet nacli der Steigerung ihrer Iland- 
lung. — (>. Gotz von Berlichingen und Bmder Martin. (Nacli Goetlies „Gotz von Beri i- 
chingen, I. A et, 2. Sceno.) — (>. I>as Leben ani Jlofe des Bisehofs von Bamberg. (Naeh 
Goetlies „Gotz von Berlichingen^.) — 7. Die Sclibnheit des Slerbens in der Bliite des 
Lebens. —  8 . Wie isl die Vorfabel in Goetlies , ,  Iphigenie anf Tauris“ mit der Ilandlnng 
verkniipft und welelie Bedeutung bat sic fiir das ganze Drama? — !). Wodurch ist die 
Krriehtung eines grossen Denkmals fur die Kaiserin Maria Theresia in Wien begriindet ? — 
IB. „Kinem ist sie die hohe himmlische Gbttin, dem anderen eine tiiehtige Kuli, dii* ilm 
mit Butler versorgt.“ (Auf Grund der SchiileKsohen Antrittsrede.) — 11. Betraehtungeii 
U ber den geistigen und sittliclien Einfluss der Stadt. (Nacli Sdiillers „Der Spaziergangu. ) 

12. „Wen der Diditer aber geriihmt, der wandelt gestaltetA Goethe, „Euphrosyne^. 
IB. Warum beiirtheilt die Nachwelt gros.se Miinner gereehter ais die Mitwelt?

A. M i k u 1 i c z.

\  I M - C l a s s e :  1. Weldien Eintluss auf die Kntwickhmg der Mensdibeit sehreil»t Schiller der 
Griindung der Stiidte zu ? — 2. Mit welehem Reclite hal Sophokles in seineni „Philo- 
k letu den korperlichen Sehmerz auf die Bulnie gebracht? Nacli Ljssings „Kaokoon“ I \ T.
— B. Dureh welelie ,,Kunstgrille“ erreicht Goethe in „Hermann und Rorothea“ (Gesang 
1— B) die Anschanlielikeit seiner ErzidiLung? Im Ansehluss an Lessings „Laokoon“ XVI.
— 1. „Ernst ist das Leben, lieiter ist die Kunst.“ Schiller, Prolog zum „WallensteinG — 
f). Welelie Tugenden cmpfiehlt iloraz seinen Zeitgenossen in den seehs ersten Odeń des 
dritten Bucłies? — (>. Schiller, nacli Goetlies Epilog zu Sdiillers „(ilocke“. — 7. Wird 
<las Drama mit Keelit fiir die hochste Kunstgattung gehalteu ? — S. Bedeutung und 
Charakter des ITexameters, nacli Schlegels Gcdicht. — 0. Erkliirung des asthetischon 
Phanomens des Naiven der Person. Naeh Sdiillers Abhandlung „Uber naive und sen- 
timentalische Diehtung“.

10. Das Handwerk sehallt urn Lobu, mu Gold;
Dem Ktinstler sind die Muson hołd!
Die freie Kunst geht niclit naeh Brot, —
D’rum leben Kiinstler meist in Noth. —

11. Iuwiciem zeigt sieli Klopstock in seinen Odeń ais ein „musikalischer Diditer1*?
12. Maturitiitsprufungsarbeit. R. D u n d a c z e k .

b )  I : n  r o m a n i s c l i e i  S p i a c l i e :

V. C l a s s e :  1. Gan popóre antice represinta cni tura si civilisatiunea antica? — 2. Descrierea 
ediliciulm gimnasialu. — B. Cum se serbeza la noi (Romfini) anul noft? — 1. Ge
insemneza festi vitatea Iordanului in beserica crestinii oricntala si cum se serbeza e i in 
CernautT? — 5. Comparatiune intre tóruna si betranetele omuluT. — <>. Omidile si stri- 
caciunea causata de ele. — 7. A pa si feliuritele formę in ean se ivesee ea in natura. — 
S. Pentru-ce trebue se crutiimu noi paserile canta ton; ? — !). Pentru-ee a u inliintatii 
dmenii satele si orasele in apropiarea. riurilor? — 10. Tema libera din domeniul istorieT.

.1. B u m 1) a e u.
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VI. C I a s s e : I. I >c.senemi tónmei. — 2. (aro osie obieelul poesiei po porało veoln ? 3. IV
mosura obsenaii Ilelenii antici intre eiiltura spireluala si ingrijirea de dcsyollarea Ii>i<•;i 

a i i uli vi< lim 1 m . — 4.* Pretul si insetinudatea sainetatii lisice. — 5. Yalórea numelui lamii.
<>. Lenea este isvoml tuturor rolelor. — 7. Spune-mT tai eine ambli, si ti-'om spinie 

cine esti. — S. Cnirea este putere. — I). Pentru-ce este luna lut Mam cea mai dorita? 
10. Apa si impartela ei pe pamentii. J. B u m  lia cii.

VII.  ( ' l a s s u :  l. Care epoca din literatura nóstra* se munesee fanariota si ean siYnt pro-
ductele li tera re din ea? — 2. Cari sunt literaturile elasiee moderno si pe ee basa. s\aii 
desYoltatu cle? — 3. Causa resbelului troianicu, deeiirsul si resultatul Im. — 4. Pretul 
si misomnctatea apei in economia casnica precum si in-prieinta higienica. - 5. Pentru-ce 
studiainu noi istoria unieersala? - (i. Are eliniatul unei regiuni inriurire asupra dos- 
yoltarii lisice, spiretuale si morale a unui poporii? — 7. Kolosul padurilor pentru regiunea, 
in care se alki. — 8. Can a u łostii cel antai grama ticY romani? — 3. Care este di Te
ren ta intre principiul ort ogra licu (lis ii foneticu sibitre celu numitii etimologicu? — 10. 
Toma alesa liberii din domeniul istoricY universale. J . 1! u m b a c ii.

VIII.  ( ' l a s s o :  I. Can sunt croniearii nostri eeY mai vecłu si prin ce se difereseii ei'.
2. CarY sunt relele causate prin resbóie? — 3. In-catii a u fostii Ilelenii antici in vt:t iitorii 
Komandor? — 4. hiriurirea culturei arabice din evul mediu asupra cultureY europene. 5.( lim 
sebnpartii popórele europene in-prieinta nationala si care este latirea lor geograliea? - 
l». Piinta si pretul amicioi adevorate. — 7. Pentru-ec a ajunsii (Irecia eeebia mai curcndu 
la uiiltura si ci yilisatiune decatii <ele-l-alte peninsule europene? — S. Sentimentele de 
recunoscinta e\primate de eleeii unui institutii la oeasiunea pensionarii direetorului lor.

0. Pentru-ce n’au pututii ajunge Ilelenii antici la unitate politiea? - 10. Care este 
intelesul proyerbiulu' romanescii : „scumpu la tarite si eftinii la l'arina“ ?

J. U u in b a c u.

C) Im . r u t ł i e n i s c l i e r  S p r a c ł i e  :

V. C l a s s o :  1. H opaiiom . ocen u u  ii. — 2. Kpeineiiie Pyen (neym  llec ro p a). —- 3. ^oroB opi.
IIropa c i. PpeKa.Mu (Be/yia m rranKii). — 4. 3aKono,piTe.ii>cTBo .IiiK ypra. — o. IIoxorpi, 
/lyunca  n ApTa«i*epua tu. Ppegiio. —  (>. O ociionaniii Kicno-ncuepcKoro MonacTi,ipvi.
7. IIoiiopoT'1. ^eciiTii TuciiMcii. — 8. K peigenie O ar.n i ( liczn i llecTopa). — 0. li.iaro-
Tnopirre.ir.nau u paaopHTe.iLiuui cu.ia no/p.i. — 10. P oc .iunu  u u.vi, B au m o m . /tym 
ue.ioirhKa. S. I> i I i n k i e w i c z.

V I. C l a s s o :  l . U pom ina noiim.i lOrypTiincKoii. - -  2 . P o sian ie  B.iacTii TpiidyncKoii in. Pm rh.
3. IIoxo,yi, Ilropa na IIo.ioBgeBrb. — 4. Hkmi /lep^Kain.i noncraan na pyiiuax'i. 

aaiia^no-pnMCKoro n/kcapCTBH no ero ua^eiiii-r. — 5. Uepncn ,p> TaKoro ,yk.ia, hkoc ii<» 
•ibouimi, cu.ia.u'!.: a mumii ocrairh t u m b , i go rp> Toro a^yacaioTa.. —  (i Ilpirmm.i, ,^m 
iiiv’ux'i. ^ep/icana Kap.ia IJe.iUKoro pocuruiaca. — 7. riejmwii icpecTOBi.iii uo.\orpi,. —
8. Onpa,Branie noc.ioBHgM : ,,.PknocTL jiombtokt, Bcero 3.ia“ . — 3. Py/p^uwa. J\a»»coypm;iM.

- 10. ()npaB,pmie uoc.iomiip.i o nenpaBo upiodpł/reHiioarr, ,p>dph: npiiiin.io, ra m .
noiim.io“ . S. II i 1 i n k i ew  i c z

VI I .  ( l a s s o :  1. Hk i. lu ia ioT i, aaimTia .uo^cii na ux'i. acnani. n na  uxi. y.mctboiinoc poa-
Birrie ? 2. Hivoe c.TanoBuige aaim.Ma.ri. gbcapi, Kap.ia. V. npoTUBT. pe«i>op.>ianin Jiri.
11 hMcmiiurh? — o. 1 loBOMBjiaTiio ydl.raGTT. Bpom . — 4. H uann. cnocodo\ri. ocnrny.ia 
‘Ppaugin in. 17. c n u h r i i i  nepoBary b t . Kiiponli? — f). He o ^u iu . dC^ur.iii upii cBonxri.
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»M>r;nrTi:;i vi.. >morn vicu bora ri.i.vi> upu ci:o<*m'I» \ bo/KecTirl;. -  <>. ,,II :rr> Ma.mn
iici;ii|h,mi uoncora —  Be.imai , irkeTa monerac, —  Tau*'i» plon. iMa.icm.Ka, a.ir :-rj,
|»vkii I><»r«t^—  T\o fyl;.ri, iu‘.iiik ii.\'j. 'jy,yio noiwaraeA ( Morn.u.uunKiu. ,.('i;irri» Maimnrniu“ .) 
— 7. Ilpinnin.i i»pnmty:-icKoi‘i peHoujoiyn. S. IlahrmKiiia bopi.ba <"i» caiMii.>ri, eoboio; 
uauKpaema iioóh^a, —  to iia,yr. eoboio. —  0. A]»xiikhh .-h> Kap.rn. —  10. „III,o nochemi., 
tu mw<Heiiii».“ S. B i l i  n k i e w i c z.

VIII.  C 1 a. s s e : 1. XapaKTepri> llara.iK ii lIo.rraitKu in» KoMe/yo-nncpt. KoT.iupeHcKoro. — 
2. r\l',}iT(Mi. h o c t i . P ro fa n a  I > .  igo rT,o ycTpoiicTHa fT,0]r,K*ai5iioro n gepK onuoro .- -  o . .Iyum e 
obu,yv TepirlłTii, >ik*7, g L i a m . — 4. /Iiciii ii')(M+.^cTi{iji iiM kaa aucrpiurK oii ^cj»VKaHi,i 
uiiTita no^yi. Moraue.iri,. —  f). Hkiim 'i» cnocobo!vri, uo.iyMii.ri, dm .im ri. II. ii.ii;mic na 
rpeuecKui ,yh.ia ? — 0. OTuoineiila arpapm .m  irr, pn.MCKou peiiyb.m nh. —  7. . .Ilu
.iiixo fyrrm i'h  J— III,o hi, paim ou ro,ynrh —  ij.iy /y im i n p m ia ,y ,i,— T in  cep,yyi ra,y»i 
Ilu ^bae a,tycim i — II jiockojio.aiutm.*4 (>’ct.) — <S. cnoiicTHa.Mi, oryuvK aion .
P in i.un ie  rociiofy*TKo .nipa. — 0. Ilp iriun i.i na^eiiia Ilano.irona I. — 10. Ba, ' ł o n .
cocToMTT, ucTiinnaa .iKidonr, oreMecTHa? S. B i I i n k i e w i ez.

V. Freie Gegenstande.
1. H o iii ii n i s e li o S p r a o. h e fur Nichtromanen (in 2 Abtli., zus. .*> St.): I. AI »t li.

(2 S t.): Lesen und ortliogr. Ubungen, Lautlehre, Genusregeln, Declin ition, ( 'omparation, 
Numeralia, Hilfsverba. Ubersetzungsiibungen miindlich und schriftlich. II. Abtli. 
\1 St.): Pronomina, die vier Coujugationen, die Anwendung der Suffixpronomiiia und 
des Artikels, die indeclinablen Redetheile. rbersetzungen. Mernorieren leiehterer Stiicke 
und Wiedergabe des Inhaltes derselben in romiinisclier Sprache. J. Bu m b sic u.

2. P o l n i s c h e  S p r a c h e  (in 2 Abtli. je 2 St.): I. Abtli.: Die Formenlelire und ein-
scliliigige Version nacli Prof. Poplińskis Klementarbueli; sebriftliehe Priiparationen und 
Dictanda. — II. Abtli.: Svntax, in.sbesondere die syntaktischen Figentlhimliclikeiten der 
polnischen Sprache nach der Schulgraniniatik von Anton Małecki. Lectiire des Lese- 
buclies „Wypisy polskie“ (Toni IV.) und „Grażyna*1 von Adam Mickiewicz, ,,Marya“ 
von Alit. Malczewski. Die letztc Literaturperiode in Biographien ; sebriftliehe Reproductioncn 
des Gelesenen. K. D w o r s k i.

.“>. F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e ,  I. Jalirgang (2 St. wdeh.): Ausspraehe, avoir, etre m d 
die regelmiissigen Formen der vier Coujugationen, die Conjugation des rellexiven Vcrbs, 
Artikel, Numeralia, Pronomina, Comparation, Wortfolge, Negalionen und die wichtigsten Prit- 
po.sitionen mit mundlichen und schriftlichen hiiuslichen Fbungen, nach Dr. Karl Ploty/ 
Klementargrammatik. In jedem Semester zwei Schularbeiten. A. K o m a  n o v s k y .

1. F n g l i s c h e  S p r a c h e ,  I. Jalirgang (2 St.): Ausspraehe, Substantivum, Yerbuin, 
Pronomen, Wortfolge nach dem Flementarbuche von (ie^enius. — Kinliihrung in die 
Lectiire nach dem Lesebuche von Wurzner und Nader. Zwei Schularbeiten im Semester.

A. K o ni a n o v k k y.

5. F r e i li a n d z e i c li n e n (in 2 Abtli. je  2 St. wdcli.) : 1. Boi den Anfiingern:
Zeiehncn der geraden und krummen Linieli, Zeiclinen von Winkeln und geometrisehen
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Kiguren, Entwerfen leichter geometrischer Ornarnente und bei den fahigeren Scluilerii 
Zeichnen complicierter ornamentaler Formen und menschlicher Gęsich tstheile in Contour 
und I Ialbschatten. 2. Bei den yorgebildeten Scluilern: Auffassen, Entwerfen und 
Ausfiihren von Ornarnenten, landscliaftlichen St dien, Thieren und nienschlicłien Kdrper- 
llieilen in yerschiedenem Massstabe. J . P  i li u 1 i a k.

b. ( i o o ln e t r i s e h e s Z e i e li n e n (2 S t.): Zeichnen der Geiaden und der Winkel und 
Theilung dcrselben. ConsLmction der Senkrechten, der Parallelen, der verjiingten Mass- 
slabe, des Winkehnessers, Dreiecks, Yierecks, Yielecks und Kreisaufgaben. Yerwandlung 
und Theilung der Figuren. ( onśtruction der Kegelschnittslinien. Elemente der darstel- 
lenden Geometrie. ( b v. T a r n o w i e e k i.

7. S t e n o g r a p h i e in 2 Abtli.: 1. AbtJi. (2 St.): Wortbildung, Wortkiirznng und die 
Grundziige ans der Satzkiirzung nach dem Lehrbuche von Kiihnelt, mit fortwiihrenden 
Ia*S(*- und S<*ln,eil)iihnngeu unter Zuhilfenalnne von Faulmanns stenogr. Anthologie.
II. Abtli. (1 St.): Fortsetzung der Satzkiirzung und logische Kiirzung nach Kiihnelts 
Lesebueh und Faulmanns Schnie der Praxis mit besonderer Kiicksicht auf die I bung.

G. v. Mor .

S. ( i (* s a u g in 2 Abtli.: I. Abtli. (2 St.): Allgemeine Musiklehre. Trefliibungen auf den 
c*inzclncn Intervalh‘u der diatonischen Tonleiter. Vocalisen und Solfeggien. Singen (*in- 
iind zweistimmiger Lieder. — II. Abtli. (1 St.) : Fortsetzung der Trefliibungen, drei- 
und vii*rstimmiger < uisang, V< rtragslehre wie auch das richtige Singen guter Kirehenlieder.

Fur die katli. und israel. Schiller: Fr. N e u n t e u f e l ,  
Fiir die gr. or. Schiller: J. W o r o h k i e w i c z.

!t. T u  r n e n  in 10 Abtli. (in zus. P) St.): Der Turnunterricht wurde gemiiss den mit den 
h. Ministerial-Yerordnungen voin 20. Septeniber 1875, Z. 14258 und 15. April 1879, Z. 5007 
yerlautbarten Instruetionen ertheilt und umfasste Ordnungsiihungen, Freiiiliungen, Gcriith- 
iibiingen und T\imspiele. Bei allen Turniibungen Beriieksichtigung des iisthetisclien 
Moment(‘s, strenge Fordenmg priieiser Darstellung beliufs Sicherung gunstiger Finlluss- 
nalime auf eine stetig fortschreitende harmoniselie Kiirperentwicklung.

Ij. ( i w i a z d o m o r s k i.

10. K a i I i g r a  pli i e in I. A, I. B und 1. (' (je 1 St .):  Deutsche und lateinische ( lUToiil- 
selnift. Ep. y. T a rn  o w i e c k i.

VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlung.

A. ltihliotliek.
a) L o h r o r l) i l> 1 i o t h o k.

1. I) n r c h S eh  en  k l i n g :  < >sterr. bobin. Zeitschrift, dS. Jahrg. — Specialberichte 
der Militiirgrenze yon 1'ranz \ ’anieek. (Yom k. k. rnterrichtsmiiiisterium.) Mineralogii* yon 
Dr. Pokorny, in romiiiiiselier Fbersetzung yon Dr. Bozdeeh. 2 lv\empl. (Yom k. k. Landes- 
seliulrathe). Silzungsberii lite der philol.-historisehen ('lasse, 1 lo. u. 114. Band. — Sitzungs-
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beridite Mer mathematiscłi-natufwissenschaftliohen Classe, I. Abtli., 1)4. Band; II. Abtli., D4. 
Band; III. Abtli. 5)4. Band. — Arcliiv fur osterr. Gescliichte, (>5)., 70. nnd 71. Band. — Alma
nach der k. Akademie der Wissenschafteu, 37. Jabrg. — Denkschrifteu der k. Akademie der 
Wissenschaften: Mathem.-uaturwiss. Cl., 51., 52. nnd 53. Band. (Von der k. Akademie der 
Wissenseliaften.) — Traclat eomplectu de economia politica san simpla espnnere de Ioan Strat. 
— Gramatyka języka polskiego przez Jana Daszkiewicza. — Taselienbueli der neuesten Gescliichte 
von Menzel. — Altlioelideutsehc Grammatik von K. Halin. — Industrie nnd Schnie in ( )ster- 
reicli von Dr. Alois Egger. — Statistisches Handbiichlein fiir die osterreiehische Monarchii1 von 
Karl Freiherrn v. Czdrnig. — Wortbestimmungstabelle von Jaro Paweł. — Die Stiftuug des 
katholischen Tberesianisclien Waiseuhauses bei IIermannstadt von Wilhelm Schmidt. Cbcr die 
Grenzgebiete der Piiilosophie nnd Mathematik von Cl. Hankiewicz. (Vom k. k. Scbulrathe 
St. Wolf.) Dykcyonarz roślinny przez Krzysztofa Kluka. — Handbueh der bcstimmenden 
Mineralogie eon Haidinger. — J.ehrbnch der Geologie nnd Petrefactenkumie von K. Yogt. — 
Gtmera plantarum. Autore Carolo Linnaeo, 17 3. — Natiirliche Gescliichte der Sclidpfung von 
Karl Vogt. — Cber den KinHuss der Naturwissenscbaft auf das gesammte Staatswold von Dr. 
Gmelin. — Nikol. Josef Fdlen von Jacipiins Anleitung zur PHanzenkenntnis. (Nach dem cerstor- 
benen Prof. Gilewski.) — Schliissel zu Meyers Gonversationslexikon Leipzig, 1880. 
Gescliichte des russischen Keiches von J. II. Schnitzler. — Die Fortscbritte der Physik im 
Jalire 1870. 20. Jabrg. Yon Schwalbe. — Natiirliches Mass-, Gewichts- nnd Miinzsystem yon 
Georg Freiherrn von Yega. 1803. (Yom Prof. C. Kozak.) — Leitfaden der Zoologie fiir 
die oberen Classen der Mittelschulen von Prof. Dr. Yitus Graber. (Yom Yerfasser.) — Friedrich 
Becke: , ,Atzeersuche am Pyrit.“ (Vom Gymnasialschiiler Hermann Graber.) — Die deutscheu 
Siedelungen in der Bukowina. Zweites Biindchen. Yon Fr. A. Wickenhauser. Gescliichte der 
Kldster Woronetz nnd Putna. Frstes Biindchen. Von Fr. A. Wickenhauser. (Beide vom Yerfasser.)

2. I) u r c h K a u f: a) Z e i t s c li r i f t e n : Wiener Stndicn. Zeitschrift fiir classischc 
Philologie von W. Ilartel nnd K. Schenkl. IX. Jabrg. — Osterr. literarisches Centralblatt. III. 
nnd IY. Jabrg. — Deutsche Rundschau fiir Geographie mul Statistik yon Prof. Fr. Umlauft 
X. Jabrg. — Naturwissenschaftliche Rundschau von Sklarek. III. Jabrg. Zeitschrift fiir den 
))hysikalischen und chemischen Unterricht von Fritz Poske I. Jabrg. Jahrbuch der Jblin- 
dungen von Gretschel und Bornemann. Bei[)zig, XXII I .  Jahrgang. Zeitschrift fiir mathema- 
tischen und naturwissenschaftlichen Unterricht von Hofmann. Leipzig, XIX. Jabrg. — Zeitschrift 
fiir das Realschnlwesen. Wicu, XIII.  Jabrg. — Zeitschrift fiir den deutschen Cnterricht von 
Otto Lyon. Leipzig, II. Jabrg. — Zeitschrift fiir das Gymnasialwesen von Kern und Miiller. 
Berlin, 42. Jabrg. — Neue Jahrbiicher fiir Philologie mul Padagogik von Fleckeisen und Masius. 
Leipzig 1888, 137. u. 138. Band. — Ltipziger Studien zur classischen Philologie von Ribbeck, 
Lipsius und Wachsmuth, Leipzig, 10. Band. — Zeitschrift fiir die osterr. Gymnasien. (Ilartel
u. Schenkl.) Wien, 38. Jabrg. - Lehrproben und Lehrgiinge ans der Praxis der Gymnasien 
und Realschulen von Frick mul Meier. 11. u. 15. Ileft, 1888. — Frstes osterr.-ungarisches 
Lehr- und Lernmittel-Magazin von Nickl, Lochhihler, Iberer. Yl. Jabrg. Westerinanns 
Monatsbefte. — Berliner philologische Woehenschrift. —* Bursians Jaliresbericlit. — Sybel, 
Historische Zeitscbrift. — Humboldt, Monatsebrift fiir die gesammten Xaturwissensehaften. - 
Mittheilungen der k. k. geograpliischen Gesellschaft in Wien, 151. Band. — Yerordnungsblatt 
fiir den Dienstbereicb des k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht. Jahrgang 1888. — 
Wiener Zeitung 1888.

b) W e r k c :  Die Regenten des erlauchten Kaiserhauses Habsburg und Halisburg-Lotb- 
ringen von lx:onliard Bauer. — Bibliotlieca Gothana: Ausgewiildte Reden des Dcmostbencs. 
erkliirt von Siirgel. Zwei Biindchen. — Das Kajiitenbueh oder nationale Cbaraktcristiken yon 
Charles Sealsliehl. - Pojudiire Aufsiitze ans dem classischen Alterthum yon Heinrich Liiwner. — 
Denkiniiler des classischen Allerthums yon Baumcister. — Die Krde in Kartcn und Bildern
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llartlebens Verlag. — Die osterr. ling. Monarchie (in 2 Exemplaren). — Duruy-1 lertzberg, 
Gesehichte des rbmisehen Kaiserreiclies. — Ans deutschen Lesebiiehern von Frick und Pollaok.
— Kiirschners Nationalliteratur. Gesehichte ( )sterreiehs von A. Iluber, III. Band. — Litnder- 
knnde des Erdtbeiles Europa von Kirehliofi*. — Die deutschen Dichter der Neuzeit und Gegen- 
wart. — Ghavanne, Physik. statist. Ilandatlas. — Fr. Miiller, Grundriss der Spraehwissenschaft.
— Roseher, Ausfiihrlisches Lexikon der griech. und romischen Mythologie. O. Jager, Welt- 
geschichte. — Oneken, Allgemeine Gesehichte. — Rankę, Weltgeschichte. — Russ, Vbgel der 
ilcimat. — Die Balkanhalbinsel (mit Aussciduss von Griechenland) von Lux. — Die Hrniihrung 
des Menschen und seine Nahrungs- infd ( ienussmittel von F. Strohmer. — Vorscldiige zur 
Reform unseres Sehulwesens von Karl Kunz. — Jahrbuch des hoheren Unterrielitswesens in 
Gsterreich von K. Sohwippel. — Das Turnen in Selmie und Yerein von S. Keller. — Handbuch 
der Reichsgesetze und Ministerialverordn ungen ii ber das Vo]ksschulwesen in den im Reichsrathe 
vertretenen Kbni^reichen und Landem. — Hiibl, Lehrplan. — Wetzer und Welle, Kirchen- 
le.xicon. II. Auli., 5. Band. — Gesehichte der deutschen Kaiserzeit von Giesebreeht. V., 2. 
Grimm, I.exikon, VII,  10., 11; X II, 2.

Ausserdem erluhr die Programmsammlung der Anstalt eine Yermehrung diirch 200 bsterrei- 
chische, 270 preussische und dl bairische Program me.

k3) S  o h ii 1 e r  b i l) 1 i o t h o k.

1. I) u rol i  S c h e n k u n g :  Der Kronprinz in der Bukowina von O. I. Xussbaum. 
2 Exemplare. (Vom Verfasser.)

Von den Y erlag.sbuchhandlungen: Schiller, Wilhelm Tell iVerl. O. Hendel in Halle a. 
d. S.) — Hhhlcrs Classikerausgaben: Goethes und Schillers Prosa von Prof. J. Pblzl. (Verl. A. 
Ilolder in Wien.) — Schiller, Die Riiuber von J. Neubauer. — Goethe, Egmont von L. Blumc.

Schiller, Wallenstein von Dr. Fr. Bernd. — Gollin, Regultis von Hans Kny. (Verl. von
K. Graeser in Wien.) — Ercursionsbericht pro 1<S<S7. (Von der k. k. Inf. Cadettenschule in 
1 .obzów.)

2. D u r c b  K a u f :  Franz Hoftinauns Jugendbibliothek Nr. 191,192, 199,194 und 19:>. 
Der Kronprinz in der Bukowina von O. I. Nussbaum. — Stenographische .Jugendzeitun g

II. .Jahrh. 1K82. Von Scheller und Zwierzina.

I>. Physikalisdies Cabinet.
Im laufemlen Sdiuljahre wurden folgende Gegenstiinde neu angeschalłt: Biirette nacli 

Mohr, graduierter Cy li lider, pneumatische Wannę, Reibsehalen, eine Kette zu eleklrischen 7 ei- 
tiingsveisuchen, Kryophor, Schaukelvoltameter, Smee’s Batterie aus S Elementcn, Amperes Funda- 
mentalapparat nacb Weinliold, Abdampfschalen, Pipetten, Ycrbrauchsstofle.

Das physikalische Gabinet weist ani Schlusse dieses Sehuljahres 419, die chcmische 
Sammlung 115 Numnicrn auf.

C. Natiirliistorischcs Cabinot.
a ) S c b e n k u n g: Uromastix spinipes vom Herrn Capitano Eugenio M i k u l i c  z in 

Alessandria; Goccus sp. und Gysticereus pisiforrnis vom G ra  b e r  Hermann V. A; geschlif- 
lene Garncolplalie vom E h  r 1 ich  Moses V. B; 2 Stiick ()nyx, Aehat, Ilcliotrop, Moosaehat, 
Lasiirsteiu, 1’ergkrystall, Rauehtopas, Amethyst, Krokydolith und Katzenauge von Ta b o r a  
Alexander 111. B; Moosaehat und Flusspath vom Eustig Hermann III. B; Gorvus fnigilegus



-  f)0

(gestopft) vom N e d v e il Frań z V. li; Cypraea tigris vom l i u r g h a r d  Otto 1. A ; .‘>2 grosse 
isometrisclie Krystallmodelle vom Custos.

b) K a 11 f: Kopfskelet vom Widder, Fusskelet vom Zweilmfer, Yielhufer imd Finlmler, 
Tiutenlieutel von Sepia, Schwefel (kry sta U i Ki en) von Oirgenti, Kaliglimmer und Kaolin.

Wandtafeln fiir den naturliistorisclien Unterrielit von Ifartinger, 1. Abtli., Lieferung 11 u. 12.

Stand der Sammlung ani Scldusse des Noludjalircs 1887/88:
Zuwaelis Stand

im J. 1887/88: am Soliliisso 1887/88:
1. Z o o 1 o g i s r  Ii e S a m m 1 u n g :

W irb e lth ie re .........................................................  7 284
Andere T h i e r e ............................................................‘i llf)(j
Sonstige zoologisehe U egcnstiinde......................... •— 42

2. 1 i o t a n i s <* li e S a m ni 1 n n g :
1 lerbarinni blat t o r ....................................................  010

3. M i n e r a 1 i e n s a ni ni I n n g:
N a tu rs tiic k e ......................................................... o  1404
K rystallm odelle.................................................... 32 103
4. N a t u r li i s to  r i s cli e A )> I) i 1 d ii n g on : . 10 124.

!>. Di<* ln'stonscli-s<“os*riij>liisclM‘ Siiiiiinliiim
erliielt in diesem Jalire kcinen Zuwafhs.

A llen  F r c u n d e n  d e r  A  m in i i ,  d ir  In  ir i/e iid  et n e r  Wei.se ‘.n r  Y e r tn e h -  
riliifi d er  I je l in n ił le ls l i i ii in ln iit/c it lie it/e lnu icn  linheii, i r in l  de!' rrr l/in illle lis le  
l h t n k  ansi/cs/tro t-l/en .

VII. Unterstiitzung der Schiiler.

A. Sti]»(‘ii(l i r i i .

X

Niimp
des Sti|)<‘ii(list(‘ii

CTi X

JL

lienennung
des

Stipendinms

Datum nnd Zald 
des

Verleih 11 ngsdeeretes

.liilirliplior
liptrag

11. kr.

1 Zoppa Cassian . . u .  u Agnes v. Popowicz^che 
Stiftung

Zusehrift d. roni. Societiit 
in Czerno w i tz v. 8./20. Juni 

1888, Z. I>8
ÓO -■

2 Areyezuk Marda- 
rins III A

Hezirksliauptniaiin 
KbldeFsolie S t i ft 11 n g

Zusclir. d. Bezirksschulrathes 
Kotzman v. 17. Juni 1880, 

Z. 234

80 —

;( łialeanu Yietor III. A Fleazar Sosnowiez’selie 
Slilltiitig

Nole d. gr or. erzkiseli. 
Consist. v. 10./28. April 

1888, Z. 1302
r>o -KI



— 51

N il MIC
des Slipcndislen

1>/.X Kenennun# Da tum und Zahl Jidirliclier
O des des Betrag

X
Stipendiurns Verleihungs< lecretess

fl. | kr.
I

1 Binderinann Isnk . III.  A

5 Filistynowie/ Auilir. III, H

0 Jetli Deu IV. A

7 1’erlslein llerach . V. li

8 Seidner Moses . . V. Ii

II KIrlirik'wir/. Hiliir VI. A

10 Kiistynowicz Julius VI. A

II Dąbrowski Stanis-
ians . . . .  VI.  li

12 Siiil|icr Doili . VI. li

lii liiindewski Minodor VII.A

14 Demjan 14pli rai m . VII. A

15 Stiller Abraham . VI DA

lii Jaskulski Cornel . V II.1! 

17 Żukowski Kugen . VII.B

.Mareus ZuckeFschc 
Stiftung

l.eo Maeieliński’sehe 
Stiftung

Samborskrsche Stiltimg

Mareus ZuckeFsche 
Stiftung

Mareus Zucker’sche 
Stiftung

Gr. or. Religionsfonds- 
Stiftung

Basilius Dewicki’selie 
Stiftung

Handstipendiutn der
k. k.Finanz-Landes- 

direetion

Jaeob Kosenzweig’sche 
Stiftung

Gr. or. Religionsfonds- 
Stiftung

Mareus Zucker’selie 
Stiftung

Mareus ZuckeFsehe 
Stiftung

Gr. or. Religionsfonds- 
Stiftung

Handstipendiuni der
k. k. Finanz-Landes- 

direetion

Zuselir. d. Dandesaussch. 
v. 10. April 1888, Z. 1277

Zuselir. d. Vereins ,,Na- 
rodny Dom“ in Demberg 
v. 20. Febr. (4. Miirz) 1880, 

Z. 10

Zuselir. des Stadtmagistr. 
in Czernowitz v. 15. Jiinner 

1887, Z. 29689

Zuselir. d. Dandesaussch. 
v. 15. Noyember 1887, 

Z. 3030

Zuselir. d. Dandesaussch. 
v. 10. April 1888, Z. 

1277

H. Kri. d. k. k. Land.
Keg. v. 10. Noyember 1887, 

Z. 13501

Zuselir. d. gali/.. Dandes
aussch. v. 7. Febr. 1887, 

Z. 12

ID Kri. d. k. k. Fin. Min. 
v. 19. Sept. 1880, Z .30000

Zuselir. d. Verleihers II. 
Leon Rosen/.weig v. 3. Febr. 

1888

II. Kri. d. k. k. Land. 
Keg. v. 16. Nov. 1887, 

Z. 13501

Zuselir. d. Dandesaussch. 
v. 28. April 1885, Z. 1108

Zuselir. d. Dandesaussch. 
v. 28. April 1885, Z. 1108

H. Kri. d. k. k. Land. 
Reg. v. 16. Nov. 1887, 

Z. 13501

FI. Kri. d. Fin. Min. v. 
20. Sept.. 1880, Z. 4825

08 i 88

50

00

08 88

08 ; 88

80

100
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50

80 —
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08 88
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Naiiie
des Stipeiidisten

I
I

Benennung
»los

8tipendiums

Datum mul Zalil
dos

V o r 1 o i 11 u n gs< 1 ocrotos

Jahrliclier
Betrag

II. kr.

18 Błażek Eugen . . VIII. Gr. or. Religionsfonds- 
Stiftung

II. Erl. (1. k. k. Land. 
Reg. v. 1(5. Xov. 1887, 

Z. 1:5501

10 Lastowiooki 
Eusignie . VIII.

,, . . . .  II. Erl. d. k. k. Land.Gr. or. KoligionGonds- ! v j (. ^
Stiftung Z. 1:55(0

1887,

80

80

8umma 11:51 11. 80 kr.

Aussordom beziehen die beiden Schiller: I s o p o n k o Nikolaus (III. B) und B r o o h o r 
Josel’ (VIII.  Cl.) voin Ilorrn Baron Joli'im  M u s t a  Iz a jiihrliche I landuntersLiitzungen 
von jo 50 Ił.

1>. Locatos Untcrstiitzunnswesftii.

1. Stand des Kai.sct Fraiiz-Josef-Verei»s z nr Unlerstiitzmig clfirlli^er Schiller 
des Gymnasitims atn 31. December 1887.

Das S t a m m c a  pi  ta l, bostehend ans don auf den Xamon dos Vereins yinculierten Buko- 
winaer Grundentlastungs-Obligationen und anderon 8 taatspa pieron, bwtriigt gegenwiirtig 100:50 11.

Dor Gassastand war ani :51. December 1880 folgender: In Effeeten 15930 11. und 511 11. 
75 kr. in Barom. ])avon entliel oino 100 11. Buk. Grundentl.-Oblig., dio 1887 verlost windo;
es bliobon m i t l i in ....................................................  15830 fl. in Effeeten u. 511 11. 75 kr. in Barom

Dazu die Einnalimo des Jahres 1887 mit 20011. Notenrente u. 105911. 51 kr. in Barem 
Zusammen . . . 1(5030 11. in Eflecten u. 157111. 20 kr. in Barem 

Davon ontfallen die Ausgaben des Jahres
1887 m i t .................................................................... 1114II. 50 kr. in Barom

sornit verbleiben . . . 10030 H. in Eflecten u. 45(5 fl. 70 kr. in Barom
ais Gassastand mit dem 31. December 1887.

1 . 
»>
3.
4.

Die Besehaftenheit der E i n n a li m e n des Jahres 1887 ist folgende:
Kestbetrag vom Jalire 1880 ..........................................................................
Ertrag der Zinsen der Obligationen ..........................................................
Erlos tur die yerlosto 100 11. Buk. Grundentlastungs-Obligation .
M itgliederbeitrage...............................................................................................
Ansserofdentliche 8 pen d e n ...............................................................................

Zusammen . .

51 1 11. 75 kr.
7:50 ,, 07 
102 „ 04 
121 „ 20

1571 II. 20

■»
11
))

kr

In der A u s g a b e n s u m in e ist entlmlten :
1. Fiir 18 Yereinsstipendien zu 50 II., mul zwar an folgende Seliiiler: Barański 

Anton (II. A), Brendzan Tlieophil (II. A), Faliboga Elias (11. A), Filar 
Thomas (III. A), Metznl Dionys (III. 15), German Lazar (V. A), Soliot- 
kiewicz August (V. A), Janowiez Dionys (V. B), Malanozuk Steplian (V. B),



Seweskul Jobami (V. H), Gzepiszka Slepbau (VI. A), Górecki Eugen (VI. A), 
Marek Oswald (VI. A), Tarnowiecki Emil (VI. I>), Borosfawski .Joliann 
(VII.  A), Ścinaka Emanuel (VII.  A), Żukowski .Juliann (VII.  B), Ebner
Beiniscb ( V I I I . ) .............................................................................................

Kur llandunterstiitzungen ....................................................................................
Kiir den Ankanf einer 200 il. Notenrente . . .....................................
Fur die Regie .................................................................................... .....

Znsannnen

O00 II. kr. 
01 „ 78 „ 

161 „ 2 
15 „ 70 „ 

1111 II. 50 kr.

Das Comite des Yereines bestebt ans fblgenden Mitgliedern :
1. Ilerr Sl. W o l f ,  k. k. Sclmlratli und pens. ( iymn.-Dir., Vereinsvorstand.
2. ,, Anton K o c li a n o w s k i, Rilter v. S t a w e z a n, Burgerineister, YbrslandstelIvertreter.
0. ,, Myron C a I i n e s c li, Arehimandrit.
1. ,, Eman. D w o r s k i ,  k. k. Gymnasial-Professor, Yereinssecretiir.

5. „ lgną z M a y e r ,  Geschaftsmann.
(i. ,, Emanuel R o s ę  n z w e i g, Kaufmnnn.
7. ,, Ambros S z a n k o w s k i ,  k. k. Gymnasialprofessor, Vereinscassicr.
8. ,, Anton rf  :i b a k a r, Kauftnann und Gutsbesitzer.
1). ,, Karl T o b i a s z e k ,  k. k. Religionsprofessor.

Ais Reelinungsrevisoren sind gewiililt: Ilerr Dr. Josef F e  cli ne r ,  Advocai, und Ilerr 
Naflali T i l i  i n g e r, Bampuer.

Die (ieneralyersamrnlung iiber das Jabr 1887 wurde ani 20. .Inni 1888 abgelialten.

II. Sclnilerlaik*.

si) Passabencht iiber das Seliuljalir 1SS7/SS.
1. E  i u n a li rn e n.

Yom Ilerrn Rrolessor Juvenal S tefanelli............................................................  5 ll. 66 kr.
Voin Herm Bfarrer B o d n a re s c u l ......................................................................  2 ,, -
I bersebuss der Saninilung der katb. Schiller fur die P a p s tb ild e r.............  5 ,, 74 ,,
Ergebnis der statuleniniitsigen Samndungen im I. Bem. 178 U. 80 kr., im

II. Sem. 144 11. 50 kr., zu sam m en ......................... ......................................022) ,, 00 „
Cassarest vom Scbuljabre 1886/87   200 ,, 50 ,,

Gesammteinnabme . . 546 11. 20 kr.
Die ganzjiibrigen Beitriige der einzelnen Classen waren: 1. A 16 H. 85 kr.; 1. B 

20 (1. 40 kr.; I. C 11 II. 2,0 kr.; II. A 41 fi. 76 kr.; II. B 22 il. 2>6 kr.; III.  A 14 II. 80 kr;
III. B 24 11. 25 kr.; IV. A 15 ll. 60 kr.; IV. B 8 ll.; V. A 5 il. 70 kr.; V. B 20 II. 45 kr.;
VI. A 2,2, 11. 10 kr.; VI. B 11 ll. 40 kr.; VII.  A 12, ll. 12, kr.; VII. B 12 11 80 kr.;
VIII. 51 (I. 70 kr.

Grossere Beitriige Ieisteten folgende Scbiiler :
W e i b n a c li t s s a rn m I u n g : I. A: J. Allaez, B. Barber, E. Bobosiewicz, O. Burg-

liard, Tb. Cbarzewski, E. Ilalip je 1 11., R. Goilav 1 11. 50 kr.; I. B: J. Josefowiez, E. Klein-
wiiebter, A. Króner, J. Malow, A. Metzler je  1 II.; I. C: K. Sperl 1 U.; II. A: N. Gorzycki 
5 H., N. Lorscłi, J. Sokal je  2 11., E. Reiner, St. Bogucki, O. Gottfried, A. Grecul, O. >GreeuI, 
II. Juster, I). Ta bora je 1 11.; II. B: E. Tomeezek 1 11. 40 kr., F. Malikicwicz 1 ll.; III. A:
A. Grigorcca 1 ll. ; III. B: A. Tabora, W. Wacbtel je  l H. ; IV. A: E. Ebersobn 2 11., A.
Josefowiez, Tb. Kiesler, U. Kudiseb, R. Weisstein je  1 11.; IV. B; O. Zotta 1 11. 5() kr, Er.
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Pitscli, I>. Sgardelli jo 1 11.; V. A: 11. Badian, II. Graber, M. Thenen je 1 fl.; V. B : .J. 
( iuntuleac, I>. Jacob, B. Luttinger, F. Nedvcd, N. Serwischer, C. Stefanelli je  1 11.; VI. A:
M. Romaszkan, V. Wassilko, A. Zachar je 2 11.; N. Flondor, 8. Goldner je 1 11.; VII.  A;  K.
Graubart 1 II. 50 kr.; VII. B: O. Kryspin, II. Schwarzwald je 1 II.; VIII :  A. Lukasiewiez,
(i. Ventnra je 3 H., .8. Storfer 2 11., C. Berarin, J . Brodfeld, J. Ga psa, K. Fronius, M. Gold,
O. Goldfrucht, S. Kapralik, 8t. Kasprzycki, K. Lastowiecki, F. Neumann, L. Sehiitz, J. Schcidt, 
M. Sclieyer, H. Wcisstein, R. Wysocki je 1 H.

O s t e r s a m m l u n g :  I. V: R. Goilav 1 11. 20 kr., B. Barber 1 II.; I. B : A. Krbner
1 11. 10 kr., F. Kleinwiiehter 1 II.; I. C: K. Sperl 1 H.; II. A: N. Gorzycki G II. 20 kr.,

J . Sokal 2 11., L. Beiner, A. Greeul, O. Greeul, II. Juster, N. Lorach, D. Tabora je 1 11. ;
II. B : J. Pallasch 1 11.; III. A : A. Grigorcea I 11.; III. B : A. Tabora, W. Waehtel je 1 11.;
IV. A: F . Ebersohn, J. Gottlieb, Th. Kiesler je  1 11.; IV. B: I). Sgardelli 1 11.; V. A: II. 
Gra ber 1 H.; V. B: J. Cinntuleac, F. Nedved, N. Serwischer, 0. Stefanelli, F. Rosenzweig je 
1 11.; VI. A: M. Komaszkan 2 II., N. Flondor, S. Goldner, V. Wassilko je 1 11.; VII. A: 
E. Graubart 2 11.; VII. B: O. Kryspin, M. Laizner, II. Schwarzwald je l II.; VIII. :  A. Luka- 
siewicz, G. Ventura je o 11., C. Berarin, J. Capsa, R. Fronius, M. Gold, B. Goldlrucht, C. 
Isopeseul, S. Kapralik, St. Kasprzycki, F. Neurnann, J. Scheidt, M. Sclieyer, St. Storfer, 11. 
Weisstein, R. Wysocki je 1 11.

2. A u s g a hen.
1. LJnterstutzungen an 80 Schiiler ..........................................................
2. Angekaufte S ch u lb u ch er.........................................................................
3. Fiir B iichere inbande..............................................................................
1. Kegieauslagen .........................................................................................

Gesainmtausgabc

3. B i 1 a n z.
E innahm en .........................................................................................................................54G II. 20 kr.
A u s g a b e n .........................................................................................................................11G „ 53 „

somit verbleiben . . 120 II. 7G kr.
ais acliver Cassarest, welcher gemass § 3 der Statuten fiir den Beginn des nachsten SchuF 
jahres zu Unterstiitzungen reseryiert wurde.

b) Bucherstaml der Sebulerlade.
Die Buchersammlung der erst vor drei Jahren ins Lebeu gerufenen Schiilerlade ziihltc 

ani Schlusse des Schuljahres 188G/87 ..............................................................................  70G Bitnde.
Dazu kamen im Laufe des Schuljahres 1887 88 ais Sponden:

Von der Verlagsbuchhandlung A. Ilólder in W i e n .............................................................. 12 Biinde
Von der Verlagsbuchhandlung Pichlers Witwe in Wien ................................................... 35 „
Von den Schulern des G y m n a s iu m s ....................................................................................10G ,,
Dnieli Kauf wurden e r w o r b e n .................................................................................................3<S ,,

Somit ziihlt die Bibliothek der Schiilerlade gegenwiirtig . . 087 Biinde.
Im yerllossenen Schuljahre wurden 184 Schiiler mit 48G Biichern betheilt.

358 II. G4 kr. 
^  v *4 ,,
!) „ 75 „

„  4 (> „ 
416 II. 53 kr.



VIII. Verfiigungen der vorgesetzten Behorden.
1. L. S. K. Kri. v. 21. Oct. 1887, Zl. 2150. Das ilber Auflbrderung des holi. k. k. 

Aokerbauministeriums von F. Strohnier verfasste Werk : ,,Die Erniihrung des Mensehen mul 
seine Nahrungs- mid (ienussmiltel, Wien, K. Graeser 1887“ wird zur Anschaffuug fiir die 
Lehrerbibliothek cin})fohlen.

2. Kri. Sr. Kxc. des Herm k. k. Mmisters f. C. u. U. v. 21. Oct. 1887, Z. 14711 —
L. S. R. Kri. v. 2. Nov. 1887, Z. 2257. Auflbrderung zur Anschafłung des in der k. k. Hol- und 
Staatsdruckerei in Wien ersehienenen Bildnisses Sr. Majestat des Kaisers von Prof. Ilecht.

4. r .  M. Kri. V. 21>. Oct. 1887, Z. 21471 — L. S. R. Kri. v. 12. Nov. 1887, Z. 24011. 
Der Lnterricht in der englischen Spraclie ani Staatsgymnasium in Czernowitz wird im Sclml- 
jalire 1887/88 in 2 wbch. Stnnden bewilligt.

4. r .  M. Kri. v. 10. Nov. 1887, Z. 22200 — Kri. der Buk. k. k. Land. Reg. v. 20. Dec.
1887, Z. 1540)0. Rei den ans dem Auslande eingebrachten saldierten Conten und Emplhngs-
bestiitigungen tritt nach dem holi. Kri. des k. k. Fin. Min. v. 10. Sępi. 1887, Z. 20775 oine 
Yerpllichtung zur nachtriigliclien Sternpelung nicht ein.

5. Kri. Sr. Kxc. des Ilerrn Ministers f. C. u. U. v. 15. Nov. 1887, Z. 8500. — Kri. des 
holi. k. k. Land. Priis. der Bukowina v. 40. Nov. 1887, Z. 1417. Cumulierungen von Studenten- 
stipendien fiir Studierende der Mittelschulen diirfen nur bis zum Maxi mai bet ragę von 250 11., 
fiir Hbrer der Hoehschulen bis zu 400 II. erfolgen.

0. U. M. Kri. v. 27. Nov. 1887, Z. 24101 — L. S. R. Kri. v. 11. Dec. 1887, Z. 2484 
Bei der Schullecture classischer Scliriften der fremden Sprachen, liauptsachlicli aber der Mntter- 
spraclie, diirfen Textausgaben, die wegen ihrer mangelhaften typographiscłien Ausstattung ani* 
die Sehkraft der Schiller schiidlicli einwirken, nicht verwendet werden.

7. U. M. Kri. v. 2. Dec. 1887, Z. 14322 L. S. R. Kri. v. 11. Dec. 1887, Z. 2504.
Betrelis der Yergiitung von Reiseauslagen fiir Supplenten an Staatsmittelschulen und staatlichen 
Bildungsanstalten fiir Lelirer und Lehrerinnen erfałiren die diesbeziiglich niassgebenden Bestim- 
mungen des § 11 des Substitutions-Normales v. 4. Juni 1849 dnrcli die Min. Ydg. v. 22 Juni 
1880, Z, 12142 keine Anderung.

8. K. M. Kri. v. 15. Dec. 1887, Z. 17580 — L. S. R, Kri. v. 41. Dec, 1887, Z. 2401. 
Erhebungen und Arntshandlungen in Kpidemieangelegenheiten sind lediglich von der Bezirks- 
hauptmannsehaft (in Czernowitz von dem Stadtmagistrate) ais Sanitiitsbehbrde zu pllegen. Des- 

gleichen ist die Desinlicierung inficierter Sclmlgebiiude stets unter arztlicher Leitnng und 
l ber wach ling durchzufiiliren.

4. U. M. Kri. v. 24. Dec. 1887, Z. 1841 — L. S. R. Kri. v. 28. Jiinn. 1888, Z. 105. 
Bcl siimmtlichen Yerhandlungtn iiber die Knthebung Landsturmpllichtiger vom Landsturm- 
dienste haben die Yerzeiehnisse iiber die zur Knthebung Beantragten in zwei Paricn in Verwen- 
dung zu kommen.

10. U. M. Kri. v. 41. Dec. 1887, Z. 25005 — L. S. R. Kri. v. 14. Jiinn. 1888, Z. 41. 
Die Festsetzung eines Maximalalters zur Aufnahme in das Gymnasium durch eine allgemein 
bindende Norm erscheint ans rnehrfachen Griinden namentlich wegen der Yerschiedenhcit der 
niassgebenden Yerhiiltnisse in den einzelnen Kronlandern nicht opportun.

11. U. M. Kri. v. Jiinn. 1888, Z. 840 — L. S. R. Kri. v. 41. Jiinn. 1888, Z. 185. Lehr- 
personen der (lymnasien oder Realsclmlen diirfen an Staatsgewerbescłiulen ais Hilfslehrer nur 
dann in Ver\vendung genonnnen werden, wenn die Directionen, beziehungswtise Ivcitungen der 
Staatsgewerbeschulen vorerst die Zustimmung der Directionen der Mittelschulen, welchen die 
hetreffenden Lehrpersonen angehdren, eingeholt haben.

12. Kri. Sr. Kxc. de« Herrn Ministers f. C. u. U. v. 15. Jiinn. 1888, Z. 889 — l*. S. R. Kri. 
v. 4. Febr. 1888, Z. 144. Antriige auf (lewahriing von Remunerationen fiir Mittelschulprofessoren,



-  f)() -  -

welelie sieli um die Ileranbildung von Probecandidaten besondere Verdienste erworben haben 
sind bis spiitestens .*>1. Deeember eines jeden Jahres z u stellen.

lo. L. S. R. Kil. v. d. Febr. 1888, Z. 201. I)as gr. kalli, bischdlliehe Ordinariat in 
Stanislau bat behufs Beaufsiehtigung des Religionsunterriehtes fiir die gr. kalli. Seldiler an den 
Bukowinaer Mittelsclmlen den gr. kalli. Deehant Oblestin Kostecki zinn ( )rdinariats-Commissiir 
in Sehulsaohen ernannt.

14. L. S. R. Kri. v. 11. Febr. 1888, Z. 2400 ex 1887. Seldiler, welelie die Maturitiits- 
priifung mit ungiinstigein Krfolg abgelegt haben und die VIII.  Classe JYeiwiilig repetieren, sind 
wie andere bflentliehe Seldiler dieser ('lasse zn behandeln und kdnnen demnaeli, falls sie im 
II. Semester ein Zeugnis der II. oder III. Fortgangselasse erlialten, auf Grund der Bestim- 
ninngen der holi. Min. Vdg. v. 28. April 1885, Z. 755d, Punkt 2 a erst naeh Ablauf eines 
weiteren Sehuljahres zur Ablegung der Maturitiitspriifung zugelassen werden. — Ragegen sind 
solehe Seldiler, welelie ais freiwillige Repetcnten der VIII. (-lasse im Genusse der Schulgeld- 
liefreimig geblieben sind, oder welelie diese Befreiung auf Grund guter Studienerlolge im II. 
Se iii ester erlialten haben, im Simie des holi. Min. Kri. v. d. Febr. 1S70, Z. 12128 ex 18(»0 v<m 
dem Ki lagę der Prufungstaxe zu dispensieren.

15. L. S. R. Kri. vom 11. Miirz 1888, Z. 402. Naeh §11 der Disciplinarverordnung fiir die 
Mittelsehulen der Bukowina haben die Direetionen genau dariiber zu waelien, dass jeder Seldiler 
die fiir siimmtliehe Lehrgegenstiinde erforderlichen Biieher besitze.

10. U. M. Kri. v. 5. April 1888, Z. d88d. — L. S. R. Kil. v. 11. April 1888, Z. d2d. 
Normale, betreflend den Inhalt der Coneurs-Ausschreibungen zur Besetzung erledigter Kelir- 
stellen an Staatsmittelsehulen behufs Sieherung einer inogliehst freien Bewerbung.

17. L. S. R. Kri. v. Id. -Jmii 1888, Z. 85)0. Kxterne Abiturientcn haben die Prufungen 
aus der Religionslelire, der philosophisehen Propiideutik und der Naturgeschiohte zu wiederliolen, 
wenn sie. vor dem vdlligen Abschlusse der Maturitiitsprufung an ein anderes Gymnasium iiber- 
gehen, ja es hut eine solehe Wiederholung auch in dem Kalle stattzulinden, wenn ein Kxa- 
minand, dessen Maturitatspriifung nieht Yollstiindig durehgefiihrt worden ist, sieli naeh Jahres- 
frist an derselben Lehranstalt zur Ablegung der Priifung meldet. Besondere Taxen sind jedoeli 
fiir die Priifungen aus den obgenannten Fiiehern aueh dann nieht einzuheben, wenn dem Priif- 
linge die Ablegung dieser Priifung vojł der miindliclien Maturitiitspriifung gestattet. worden ist.

18. Kri. Sr. Kxc. des Herrn Ministers f. C. u. U. v. Id. Juni 1888, Z. 107d5.
K. S. R. Kri. v. 24. Juni 1888, Z. 1075. Ks bat ais bindende Norm zu gelten, dass die 'riieil- 
nahme an dem Fnterriehte in der romiinisclien oder rutiienisehen Spraehe fiir Seldiler, dereu 
Mutterspraehe eine dieser Spraehen ist, ais relativ obligat gelte und demnaeli auch die Notę aus 
einem dieser Spraehlaeher bei den betredenden Seliiilern sowohl naeh der giinstigen ais aueh 
naeh der ungiinstigen Seite hin einen Kinlluss auf die allgemeine Fortgangselasse iihe.

IX. Maturitatspriifung.

?») Im  i r e r b s t - t m i i i n  1SS7.

Die sehriftliche Maturitiitspriifung taml vom 10 his 24. Septemher stall; zu derselben 
waren 7 Seldiler (2 bllentl. und 5 Kxternisten) erseliien(*n.
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Tliemen der selniftlichen M iituritatsprufiinjj:

D e u t s c h e  r A u f s a t z :
Des Lebens Miihe lehrt uns allein des Lebens Gil ter schśitzen.

U b e r s c t z u n g i n s  L a t e i n i s c h e ;
Der Tod des Epaminondas (aus Hottenrotts lat. Stilubungcn).

( b e r s  ę t z u n g a u s  d e m L a t e i n i s e h e n :
Livius IV, 1<S.

r  b e r s e t z u u g a u s d e  m G r i e e h i s o h e n :
Xenophon, Mem. I., 2, 4!).

M a t h e in a t i k :
1. 7 x - *  1 =  0-73787.
2. Aus dem Inhaltc f ( =  432 ma) eines gleichsclienkligen Dreieckes, bei welchem die 

Summo der Grundlinie und der ilohe gleich ist der Summę der beidcn Schenkel, solleu die 
Soi ten und Winkel des Dreieckes bereelmet werden.

•». Kin Kugelabschnitl sei halb so gross ais der Kegelaussohnilt, zu welchem er gehbrt ; 
mail herechne seine Ilohe aus dem Kegelradius.

4. Durch den Punkt (3, 12) ist eine Gera de zu ziehen, dereń Abstand von dem Punkte 
(7, 2) gleieh \  58 ist; welches ist die Gleichung der Geraden?

A u f s a t z i n d e r r o m ii n i s c Ii e n S j> r a o h e :
De-ce studiamu noi limbele elasice: latina si greca?

A u f s a t z i n d e r  r u t h e n i s c  h e n  S j> r a e li e :
Hkvio i[o.H,av npMHocim> naM'i> nayica mctojuh ?

Die miindliche Priifung wurde unter dem Yorsitze des Hcrrn k. k. Landesschuliuspectors 
Dr. Wilhelm V y s l o u ż i l  vom 26. bis 28. September abgehalten.

( )fłentl. 
Schiller Kxterne

Zu derselben waran e rs c h ie n e n ............................................................... 15 <>
Wegen ungiinstigen Krgebnisses der Yorpriifung wurden zur miindl. 

Mat.-Priifung nicht zugelassen......................................................... i
Vor und wiihrcnd der miindl. Pridiinu truteń zmiick ...................... — 3
Approbiert wurden ( r e i f ) ......................................................................... 7 _ . . .

Keprobierl wurden auf die Dauer eines Jahres ................................
Keprohiert wurden ołim* hestiminten T e r m i n .....................................

7
1 -2
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A u s w eis d e r  a p p ro h ie r te n A b itu r ie n te n  :

S-<0>

£
O

N a m o Vaterland und Geburtsort £ S
i ^

^ £ X 
5 P ^

f i

der 
Reife i

Gewiiblter 
He ruf

l Hondewski Theophil . Radautz, Hukowina 1S ,s reif Tbeologie
2 Donnensaft Elias . Czernowitz, ,, 22 i) n •Jus

0 Uelber Zallel David . * i ?> ?? 1S s U
i Korn Robert • Jł ! 1 s O
5 Meissner Jakob . Gródek, Galizien l!l 1(1 , , Medioin
r, Rosili Karl Alois . . Czernowitz, Hukowina 1S s Jas
7 Żukowski Tbeopbil Kotzman, ,, iii s

» Tbeologio

1>) Im  S o m m e rte rm in e  ISSN.

Zn der Maturitiitspriifung im Sommerterniine 1888 liaben sieli siimmtliebe dli bflentliebe 
Sebiiler der VJ11. Classe und M Externisten gerneldet.

Die s c h r i f t l .  M a. t. - P r ii f. fand voin 22. bis 2(1. Mai stall; 1 Kxternist war niebt 
ersehienen, 1 wurde niebt zugelassen, so dass sieb derselben im gaiizen 4(> Sebiiler (dl) óllenil. 
und 7 externe) unterzogen.

Es wurden folgende Themen gegeben:

I) e u t s c h e r A u f s a t z :
I. Abtheilung: Wie bat sieli das Spricliwort: „Per aspera ad astra“ in der (iesebieble 

( )sterreiebs bewiibrt ?
II. Abtbeilung: Welclie gescbiclitlicben Erinnerungen kniipfen sieb fiir den < )s(ept»ieber 

an den Donaustrom ?

U b e r s e t z u n g i n s L a t e i n i s c Ji e :
1. Abtbeilung: Ans Ilottenrotts Aułgabensarnmlung Nr. 40.

U b e r s e t z u n g i n s I) e u t s e li e :
I. Abtbeilung : Tac. bist. IV. 04 —• obsidium immineret.
II. ,, Tac. hist. IV. 05 f. — a, Vitellio mis,sam.

U b e r s e t  z u n g a u s d e m G r i e c li i s e b e n :
I. Abtbeilung: Demostbenes, Gegen Aristokrates 1 4.
II. ,, Demostbenes, Gegen Eubulides 15—18.

1. Abtbeilung
M a t li e m a t i k :
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2. Wenu <łie Sonnenstrahlen den horizontalen Erdboben unter a =  55° (V 58" treften, 
so wirft ein Baum dicht am Fusse des Berges, dessen Bdschung unter einern Winkel h =  -5 ' 
ansteigt, auf dieselbe einen Sehatten von 7 m  Lange. Wie liocli ist der Baum?

demami ist berechligt, dureli 20 Jahre ani Ende eines jeden Jahres eme Kenie von 
000 zu beziehen. Wenn er den Genuss derselnen durch 8 Jahre verseliiebt, somit die Ren te 
<las erstemal zu Ende des 0. Jahres erhiilt, wie gross wird diese nur 12 Jahre andauernde 
Kente sein bei 4 l rA° 0 Zinseszins?

4. Eine Gerade und eine Karabel sind gegeben dureh die Gleieh ingen : 8 y -j- x —= 0 
v2 =  5 x. Man suche die Gleichung derjenigen Tangente, welehe auf der gegebenon Geradon 
sonkreeht steli t.

2. Von drei Punkten A, B und 0  einer horizontalen Standlinie, in weleher A B =  a = 5 0  
und BO —= b - r  30 gegeben ist, sind die Hdhenwinkel zu der Spitze eines Gebiiudes beziiglieh 
y. — 0° 211' 41", [3 — 51° 14', Y — 279 51'; wie liocli ist dasselbe?

3. Durch wie viele Jahre muss jemand jiihrlieh 200 fl. einzahlen, nm nacli dieser 
Zeit dureh 20 Jahre eine jśihrliche Kente von 300 11. beim Zinsfusse von 4*/•>°/0 7M 
heziehen ?

4. Eine Gerade ist in Bezug auf ein reehtwinkliges Coordinatensystem dureh die Glci- 
ehung y — 4 =  5 x, eine Curve durch die Gleicliung 04 x2 -f 280 y2 =  18400 bestimmt; 
welehen Durchsohnittspunkt hat die Gerade mit derjenigen Tangente, welehe an die Curve im 
Punk te x, =  15 y positiv gezogen wird?

A u f s a t z i n d e r  r o ni ii n i s e li e n S p r a ć  he :
In-catu este literatura poporala temelia literał u rei eulte sen inyetate la tia-ce popom?

A u f s a t z i n d e r  r u t h e n i s c h e n S p r a c l i e :
,1̂ 151 nero yanaioTca aacayrn iu\niivuxa> mv>kcu 'racro aviir, no ».\r> eiuepTii ?

Die m ii n d 1 i o h e Priifung beginnt am 12. Juli; ii ber das Kesultat derselben wird im 
Program me <les niichstcn Sehuljahres berichtet, werden.

X. Chronik.
1. I)as Sehulja.hr wurde a.m 4. September mit dem b. Geistamte erdfihet. Die im Yer- 

hiiltnisse zum Vorjahr geringere Scluilerzahl ermogliehte die Auflassung einer Parałlelclasse und 
der bis dahin nothwendig gewesenen Expositur, so dass in diesem Schuljahre siimmtliehe Classen 
in dem Gymnasialgebiiude untergebraeht werden konnten.

2. Im laufeuden Sehuljalire wurde zufolge holi. Min. Erl. w 20. Oetober 1887, Z. 21471 
die englische Spraclie in die Keihe der an dem h. o. Gymnasium gelehrten lreien Gegenstiinde 
aufgenominen und der Unterrieht in derselben dem Kealschulprofessor A. R o m a n <> v s k y 
ubertrngen. Derselbe iibernahm audi den Unterrieht in der franzdsisehen Spraclie.

t>*
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3. Bei Beginn des Sdiuljahres scliieden von der Anstalt melireie Lehrkrafte, u. z w. : 
Romuald W u r z e r ,  der mit hoh. U. Min. Erl. v. 31. August 1887, Z. 13271 zum wirklielieu 
Lelirer ani Staatsgymnasium in Radautz, Stephan G r u d z i ń s k i ,  der zufolge der Notę des 
k. k. L. S. R. in Lemberg v. 7. September 1887, Z. 304 Pras. zum Supplenten ani Gymnasium 
in Jaroslau ernannt wurde, Dr. Demeter O n c i u l ,  der infolge d *r Auflassung einer Parallel- 
elasse entbeluiich wurde, jedoeh bald naeli seiner Enthebung eine Supplentenstelle an der h. o. 
Lehrerbildungsanstalt erhielt, und Eranz N e u n t e u f e l ,  der zufolge holi. M. Erl. v. (i. No- 
vember 1887, Z. 20332 zum wirklielieu Lelirer an der li. o. S t aa tsge we r besc h u I e ernannt wurde.

Dagegen traten in den Lelirkorper neu e in : Leonliard H a y d e r ,  Supplent ani gr. or. 
Obergymnasium in Suczawa, zum Supplenten am h. o. k. k. Obergymnasium ernannt mit h.
L. 8. R. Erl. vom 1(>. September 1887, Z. 1730, urrd der k. k. Professor der Staatsrealsehule 
in Seretli, Yietor P r e 1 i e z, der zufolge li. Min. Erl. v. 15. November 1887, Z. 21324 der li o. 
Anstalt zur Dienstleistung zugewiesen wurde.

Mit Allerhochster Entschliessung vom 10. September 1887 wurde der Director der Anstalt, 
Sehulrath Stephan W o 1 f unter Verleihung des Ritterkreuzes des Franz-Josef-Ordens in den 
bleibenden Rubestand yersetzt, und an seine Stelle der Professor des 11. deutsclien Staats- 
gymnasiums in Brunn, Christoph Wi i r f l ,  zum Direetof des k. k. Staatsgymnasiums in Czer
no witz ernannt.

Sehulrath Stephan Wo l f ,  der bei seinern Scheiden aus dem Lehramte auf eine 38jiihrige 
Lehrthatigkeit zuruckblieken konnte, stand durcli 28 Jahre hindurch an der Spitze des hiesigen 
Gymnasiums, eine in der Schulehronik Osterreichs geradezu beispiellose Erseheinung. Mit 
unermudlichem Eifer widmete er sieli naliezu 3 Decennien der sehwierigen Aufgabe der Leitung 
einer der grossten Anstalten der Monarchie: er war, wie der Senior des Lehrkorpers dem 
Seheidenden in festlicher Stunde zurufen konnte, «fiir seine Sehiiler und Lelirer stets ein Muster 
emsigsten Fleisses und genauester PHicliterfiillung, den Sehulern ein liebevoiler Vater, den Lehrern 
der beste Berather und Freund.» Und so ist es denn begreiflieh, dass sieli derselbe dureh sein liebe- 
volles humanes Walten bei allen Sehiehten der Bevolkerung des Kronlandes die vollsten Sympathien 
erworben hat und dass alle betheiligten Kreise, die Sehiiler, der Lelirkorper, die Bevólkerung der 
Landeshauptstadt, ja  der ganzen Bukowina wetteiferten, ihm bei seinern Scheiden ron dem Lehr- 
amte ihre Liebe, ihren Dank und ilire Verehrung zu bezeugen. Mogę es dem seheidenden Sehul- 
manne gegonnt sein, den wohlverdienten Rubestand reelit langc in voller korperlieher und 
geistigee Frische zu geniessen und móge derselbe die Entwieklung der Anstalt, an der er mit 
so inniger Berufsfreude gewirkt hat, aucli fernerhin mit ungeseliwaehtem Interesse verfolgen.

Der israelitisehe Religionslehrer Dr. L. I g e l ,  der sieli w<ihivnd des Sdiuljahres zu 
wiederholtenmalen voriibergehend unwolil fiihlte, wurde im Monate April von einer so schweren 
Krankheit befallen, dass fiu* den Rest des Sdiuljahres der israelitisehe Volkssch dlehrer Josef 
K r a n  s h  a r  den Religionsunterrieht an der Anstalt iib *rne!imen liiusste. (1 S. R. Erl. v.
3. Mai 1888, Z. 221.)

4 Am 3. October 1887 hatte die Stadt Czernowitz die Freude, Sc. Exc. den lleirn Minister 
fur Cultus und Unterrieht Dr. Paul G a u t s e h  Rittei‘ von Frankenthurn in ihrem Weiehbilde 
begrussen zu konnen. Der Director betliei iigte sieli an dem Empfange des holien Gastes am 
Bahnhofe ais Yertreter der Anstalt. Kurze Zeit naeli der Ankunft beehrte bereits Se. Exe. der 
llerr Minister, begleitet von Sr. Exe. dem Ilerrn Landespriisidenten Freiherrn Felix P i n o  
von Friedenthal, dem Herrn Landes-Sehulinspeetor Dr. W. Y y s l o u ź i l  und dem Herm Min.- 
Seeretiir O. F r a y d e n e g g  und M o n z e 1 1 o, das Gymnasium mit seinern Besuohe. Der 
Director erwartete mit den dienstfreien Mitgliedern des r^elirkorpers den hohen Gast am Ein- 
gange des Gymnasialgebiiudes und begrusste denselben ehrfurehtsvoll im Namen der Anstalt. 
Se. Ex<*. begab sieli daranf in die einzelnen Classen und betheiligte sieli an den in den ver- 
sehieilenen Gegenstiinden yorgenommenen Prufungen in reger Weise. Se. Exe. besiehtigte aueli
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(las j>h ysikalFcbe und naturbistorisehe Gabinet, sowie audi die Bibliotbek. Nacli einstiindige .5 
Yerweilen in der A ustal t driiekte sodami Se. E.xr. beim Scheiden seine Zufriedenbeit mit dem 
Wahrgenommenen sowie zugleich aueli den Wunsch ans, (lass das Czerno witzer Gymnasium 
seinen alten guten Kuf audi fernerhin bewabren mogę, worauf der Director Sr. Exe. fur die 
Elire des hohen Besudies und fiir die Worte der Anerkennung, die der Thiitigkeit des Lelir- 
korpers gezollt wurden, den ehrerbietigsten Dank ausspracli. Ais Se. Exe. ani 5. Oetober die 
Riiekfabrt naclt Wien antrat, war der Director ebenso wie beim Empfange in Vertretung der 
Anstalt am Babnbofe zugegen.

5. Am 4. Oetober nnd lb. November, den Allerbbchsten Namensfesten Ihrer Mąjestiiten, 
wobnten die katbolisdien und die gr. or. Scbiiler in Begleitung des Lebrkbrpers dem in den 
Kireben ilirer Ki ten abgebaltenen feierlichen Gottesdienste bei, an dessen Schlusse die Volks- 
bymne gesungen wurde.

I>. Das im Yerlage der k. k. Ilof- und Staatsdruekerei in Wien erschienene K a i s e r b i l d  
von Prof. H e  e l i t  wurde in 8 Exemplaren bestellt, und so konnte eine grdssere Anzahl von 
Classenzimmern mit einem Scbmucke ausgestattet werden, dessen die Anstalt bis daliin entbebrte.

7. Mit Allerbbebster Entschliessung vom 10. Deeember 1887 wurde der Director der 
Anstalt, Cliristoph Wi i r f l ,  żmii Mitgliede des Bukowinaer k. k. Landesscbulratbes fur die 
niiebste sechsjalirige Eunctionsperiode ernannt.

S. Am 1. Janner, dem .J.ibelfeste Sr. I lei ligkeit des Papstes, wurde den nim. kalli, und 
griecb. katb. Schiilern in der Exhorte die Bedeutung dieses Tages fiir die Cliristenheit dar- 
gelegt, die Tbeilnabme an dem darauf folgenden Festgottesdienste wurde jedocb mit Kiicksiebt 
auf die berrscbende grosse Kiilte freigestellt.

0. Das erste Semester scbloss mit der Zeugnisvertlieilung am 80. Janner, das zweite 
begann am o. Februar.

10. Die (isterlicben Exereitien wurden fiir die roni. katb. Schiller am 24., 25. und 2(3. Marz, 
fiir die gr. or. und die griecb. katb. Scbiiler am 28., 20. und 30. April abgehalten; die katb. 
Schiller wurden im Laufe des Scliuljahres dreimal, die gr. or. Scbiiler zweimal zur lieil. Beicbte 
und Communion gefiibrt.

11. Der Gesundbeitszustand der Scbiiler war im abgelanfenen Scbuljabr trotz der Ungunst 
der sanitiiren Yerbiiltnisse der Bev()lkerung im allgemeinen ein befriedigender; die Anstalt halle 
keinen Todesfall zu beklagen. Der Unterricht erlitt jedocb durcb das Aaftreten von Infeetions- 
krankheiten in den Familien einzelner Mitglieder des Lebrkorpers (des Directors, der Professoren 
St. v. Repta, 1*] Dworski und A. Mikulicz) und durcb die Erkrankung mebrerer Professoren 
(St. v. Rej► ta, J. Skobielski, E. Ciuntuleac, J. Bumbaeu, J. Stefanelli, Dr. A. Wacblowski, J. 
Sebmid, G. v. Mor) mebrere recbt fiiblbare Storungen; die biedurcb notbwendig gewordenen 
Supjilierungen wurden, soweit dies moglicb war, durcb Facldebrer besorgt.

12. Wie alljiibrlicb liaben aueli lieuer wieder die Scbiiler der Yl. Classe einer an unserer 
Anstalt berrscbenden, altebrwiirdigen Tradition gemiiss am Frobnleichnamsfeste in der in eine 
Kapelle umgewandelten Eingangsballe des Gymnasialgebaudes einen Al tar erricbtet und densftlben 
in scbbner Weise ausgesebmiickt.

18. Der gr. katb. Decbant in Czernowitz, flerr Colestin K o s t e c k i ,  bat in seiner 
Eigenscbaft ais Ordinariatscommissiir in Scbulsacben am 4. und 5. Juni dem Unterricbte in 
der gr. katb. Religionslebre in der IV. und YIII. Classe beigewobnt.

14. Das Scbuljabr scbloss am 10. Juli mit einem feierlichen^Goltesdienste und der darauf 
folgenden Zeugnisyertheilung.
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XII. Verzeichnis der ofFentlichen Schiller am Schlusse des
II. Semesters.

(Die mit :i; bezeichneten Schiller haben ein Zeugnis der ersten Chis.se mit Yorzug erhalten.)

Adler Jitzehoek.
Allaez Johann.
*A ntonowiez Kasimir. 
Badian Hugo.
Barber Bruno. 
Bilobram Martin. 
Bobrowski Thaddiius. 
Brunstein Salomon. 
Chlebik Josef.
( -żernautzan Adrian. 
Dercr Milan. 
Dohomila Miehael.

Budurowicz Nikolaus. 
Hoehmann Samuel. 
Hoehstadt Selig.
Jlorak Eugen.
Ho raczek Josef.
Jlosbein Alexander. 
Ilruszkiewicz Max. 
Hymen Yictor. 
Jaroszyński Emanuel. 
Inslcr Cunea.
Kapralik Elias. 
Kirilowicz Boris. 
Kleinwiichter Friedrich.

Kisanowiez Miehael. 
Krauss Jakob 
*Pawelczak Nestor. 
Peters Josef.
Rainier Abraham. 
Keinschmidt Andreas. 
Kepeiue Ilie. 
Rittermann Johann. 
Rosner Beri.

Hasso I. A.
J)rohomirecki Athanasius. 
Eekstein Meier.
Eisuer Baruch.
Eiliewicz Modest 
Euhrmann Joel.
Fiinkel Israel.
(taran Karl.
Claser Chaim.
( iliicksmann Mordehe. 
Gliickstern Hirseh. 
*Goilav Robert. 
Goldhaufen Chaim.

i. ii.
Koller Josef.
Kosiński Franz.
Kozak Mcftodie.
Kratter f)avid.
*Kriimer Moses.
Krdner Adalbert.
Kiihdorf Bernhard. 
Leopold Otto.
Lindes Guido.
Lojewski Ladislaus. 
Makowski Johann.
Małek Emanuel.
Alalow Josef.

i .  c .

Kotli Wolf.
Ruder Israel.
*Samueli Heinrich. 
Schajowicz Naftali. 
Sehieber Meschulem.
Schl afer Noa.
Seinfeld Salomon. 
Semotiuk Georg 
Silberbusch Elias.

( Iregorowicz Philipp. 
Griitz Ignaz. 
Gutmann Jakob. 
Hafner Jakob. 
Halicki Nikolaus. 
Ilalip Alexander. „ 
Ha lip Eugen. 
Heilpern Abraham. 
Jlnidey Theophil. 
*Reininger Jakob. 

Wachlowski Cornel.

Malhias Othmar. 
Melzer Ladislaus. 
Mendroehowiez ( ‘liaim. 
Mogilnicki Eugen. 
Metzler Alfons.
-Na tli Gerson.
Gdyński Miehael. 
Omelski Hyppolil. 
Oneiul Adrian.
Opaetii Theodor. 
Potiker Abraham.

Skraba Andronik. 
Sluschauski Emilian 
Sobotkiewiez Eduard. 
Sperl Karl.
Spodheitn Abraham. 
Stecher Bnrich. 
Strobel Alexander. 
Terlecki Thaddiius. 
Todres Mai er.



Tomorug Nikolaus. 
'Fot oj esc ul Juliann. 
Tret ter Marcus. 
Turzański Michael.

Altmann Abraham. 
Baleanu Emilian. 
Barański Anton. 
Barnach Karl.
Barber Isidor.
Barbier Cornel. 
Becker Wilhelm 
Beiner Leon. 
Bergmann Chaskel.
Bi 1 i n kiewicz M ichael. 
Blum Bumi.
Bogucki Stanislaus. 
Bojanowski N kolaus.

I > rendzan Tlieo p h i I. 
Bressan Ludwig.
B iii 11 Karl.
Buxbaum Isidor. 
Ebner Benjamin. 
Eisinger David.

Gródecki Cornel.
1 wanowicz Theophil. 
Karapetz Joliann. 
Kertli Siegniund. 
Knieliynicki Emanuel. 
*v. Krynicki Joliann. 
Langer Mordcho.
Ixibel Salomon.
I aibowicz Eugen. 
Luttinger Heinrich. 
Maeieliński Eugen. 
Maderer Benjamin. 
Malikiewicz Franz. 
Menkes Leopold. 
Moszoro Joliann. 
Mundstein Mordcho.

Areyczuk Mardarius. 
Baleanu Yictor.

Yerenca Hilarion. 
Weiner Eisig.
Weiser Oswald.
W i cen to w icz Era 11 z.

II. A.
* Fal i boga Elias. 
Fedorowicz Ililariou. 
Geiger Hermann.
Gliński I ..eon.
Gorzycki Nikolaus. 
Gottfried Oskar.
Gottlieb Hi 11 eg.
Gottlieb Zacharias.
*K v. Grecul Arcadius.
K. v. Grecul Basil.
U v. Grecul Octavian. 
Gribowski Nikolaus. 
Groman Constantin. 
Gross Al ter.
Griinhaus Salomon.
Ha cze w s k i W i tol d. 
Hampel Miecislaus. 
ilarth Heinrich.
J lister Heinrich.

i i . n.
Nikorowicz Adrian. 
Pallasch Julius. 
Piatkiewicz Slanishius. 
Keck Rudolf.
Reiss A ki ba.
* Sand bank Ascher. 
Sbiera Decebal.
Sbiera Radu.
*Schechner Uscher. 
Schmidt Wilhelm. 
Schottenfeld lsracl. 
Scliutz Jakob.
^Semaka Leon.
Sessanu Aurelian.
Skraba Philaret. 
Soniewicki Josef.

III. A.
Barber Albrecht.
:; Bensdorff Kasi mir.
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Wojewidka Emilian. 
:iZentner Julius.

Kalmucki Alcxander. 
Kanel Baruch.
Kostecki Władimir.
Ko w e rczu k Władimir. 
Kramolin Romuald. 
Lorscli Napoleon.
Manastyrski G usta v. 
Mam 1 vczewski Nikolaus. 
Padurea De met er.
1 Yo kopo w icz A rkad i u s. 
Rappaport Naftale. 
v. Rudnicki Roman. 
Sokal Josef.
*R. v. Tabora Demelcr. 
Turturean Yictor. 
*Weinberger Baruch. 
Wenty Josef

Tamller Karl. 
Timkowicz Yalerian. 
Tomcczek Franz. 
Tomiuk Stephan. 
Tomowicz Yictor.
Totli Stephan.
Wege mann Ores l es. 
Weiss IIujJO- 
Weresch August. 
Willmann Joliann. 
Winkler Franz. 
Woloszczuk Georg. 
Zellermeyer Itzig.
R. v. Zoppa Alexander. 
Zoppa Cassian.
Zucker Isidor.

*J>erger Mordko.
B i 1 i n k i c w i c z Władimir.



Bindermann Isak. 
Bleier Israel.
Bodek Jakoh.
Bralia Johann.
Braun Siegmund 
( 'hobrzyński Czeski u s . 
f)avid Michel.
Dcrnml August 
Drogli Johann. 
Dworski Emanuel. 
Dworski Josef. 
Ehrlich Emanuel. 
Engler Chaim.
Eeuer Camillo 
Keuer Eugen.
J^ilar Thomas.

Goede Oskar.
Illewka Theophil. 
Homiuca Emilian. 
Hostiuk Eusebiiis. 
Hoszowski Johann. 
Isopenko Nikolaus. 
Kapralik Naftali. 
Kieta Albin.
Kuniński Constantin. 
Kuslynowiez Ambros. 
Lirpiornik 1 lennami. 
Lówenschuss I Ierseh. 
Eueeański ^nton. 
Eustig Hersch. 
Eutwak Isak.
Marko Miehael.

Allerhand David. 
Amster Heinrich. 
Andronik Adrian. 
Arnold Julius.
Bayerl Andreas. 
Blumenfeld Jakoh. 
Bodnareseul Leonidas. 
Bród Aron.
Bmdfeld Mendel. 
Bnmhacu Sever. 
Choloney Josef.

Kuglewicz Josef. 
v. Galeriu Orest.
Heller Moses.
Gerschl Nathan.
Gingold Salomon. 
Gliick-mann Naftali. 
GramatovicT Cornel.
Greń zer Kissiel.
K. v. Grigorcea Alexis. 
Grigorovici Miehael. 
Grigorovici Victor. 
Griinhaus Louis. 
Hatschek Jakoh.
Ilirseh Ladislaus 
Junowieź Koman. 
Kadajski Josef,

I I I .  1J.

Martyniuk Georg.
Metzul Dionys.
Miinz Nuchem.
Nenberger Leibiseh. 
*Ohrenstein Isak.
( )iirenstein Sehmelka. 
v. Betraschko Constantin. 
Rainer Josef.
Ringel Karl.
Romaneseu Georg. 
Rosenwald I lennami. 
Rosenz wei g Wal 111 er. 
Sand bank Gerson.
Sbiera Traian.
Seheidt Julius.
Schwarz Rudolf.

IV. A.
Drach Chaim 
Drach Sclmeior.
Drogli Georg.
E berso hn Emil.
Ehrlich Beril.
Kerenz Josef.
Kida. Adolf.
Kleischer Jankel.
Klorczuk Josef.
Frendel Hersch.
Krucht Beril.

Karausch Aristides. 
Kinsbrunner Chaim. 
Konopasek Yalerian. 
Krajewski Marceli. 
Largmann Moses. 
Mayer Ernst.
Migdal Anton. 
v. Mor Franz. 
Negrusz Miecislaus. 
Ghanowicz Paul. 
Piotrovschi Arkadius. 
Popoyicn Yictor. 
Raueh Hermann.
*v. Regius Alfons.

S( >ko ło wsk i V i < * tor.
*R. v. Tabora Ahwander. 
Teutul Ignaz.
Ti inko Georg.
Tittinger Juda.
T(>t< > jescu l Ma ka ri us. 
Trebicz Abraham. 
Tuttnauer Josef.
Wachtel Wilhelm.
Wei n bac 11 Be n j a n i i n.
* Wei nbach Nissen.
Weiss Osias.
Wieentowicz August. 
Wielez\ ński Alexander. 
Wysocki Władimir.

Glaser Osias.
Gottlieh Itzik. 
Gribowski Gregor. 
Giiuzer Mecliel. 
Janosch Nikolaus. 
Jasilkowski Siegmund. 
AJech Leo.
Józefowicz Anton. 
Kiesler Theodor. 
Kreisling Dawid. , 
Kudbch Uscher.
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Liehtenfeld Feibisch. 
Liehtenfeld Mendel. 
Lbwensohn Noe. 
Michniewicz Adolf.

Brandmann Arnold. 
Brandmann 1 lennami. 
Fokschnner Salomon, 
(ians Cliaskel.
( iorczyński Tliaddiius. 
Kosso wicz A lexander. 
Largmann Leon. 
Mallek Eduard.
< )leszkiewicz Ludwig. 
Patrasch Eusebius. 
Pitscli Franz.
Poilieranz Isidor. 
v. Keus Yictor. 
Kosenbaum Ileinrieb.

Badian Ileinrieb. 
Dobrowolny Julius. 
Ebner Majer. 
Feuerstein Michel.
1 <’euerstein Nneliini 
Fleiselier Samuel. 

Micrbel Bernhard. 
German Lasar.

Axentovvicz Kasimir. 
Bur/.mmski Marian.
( 'iuntuleac Joachim. 
Ehrlich Moses.
Fink Itzig.
Gramatowicz Eusebius. 
Guttmann Isak.
1 lornstein Heinrich. 
*Hostiuc Gregor.
Jakob David.
Janowicz Dyonis. 
Jasilkowski Ladisłaus. 
K i bidę wieź Methodius. 
*Lazarus Siegfried.

v. Mogił ni eki Cornel. 
Miek Adolf.
Mick Max.
Ohanowiez Josef.

IV . I!.
Ru nos Jankel.
Safrin Benjamin. 
Sehaeht Adolf. 
Schiffer Eugen. 
Sehliifer Josef. 
Schneeker Moses. 
Sclineeker Wolf. 
Sehdnbaeh Yictor. 
Schreiber J)avid. 
Schnlmann Heinrich. 
Schwarz Kai ma n. 
Seidmann Ber. 
v. Sgardelli Demeter. 
Silberbuseh Leon.

y. A.
Gottlieb Aron.
Graber Hermann. 
Handel Moses.
Halip Theodot. 
Illasiewiez Elias. 
Krawczuk Stephan. 
Reininger I leinrieb. 
Rieber David.

v . i>.
Lisiniecki Gedymin.
T a i tli nger Bern 11 a rd. 
*Malanczuk Stefan. 
Matschek Franz. 
Mateik Elias.
Mintz Schmąja.
M i ro no w i cz A rka < l i u s. 
Mironowicz Aurelian. 
Nedved Franz. 
Paliczka Arthur. 
Perlstein Ilersch. 
Procopoyieii Isidor. 
Rapf Tliaddiius. 
Rosenhek Isidor.

Perlstein Max. 
PopovicT Dorimedont. 
Sanocki Heinrich. 
Weisstein Rudolf.

Sperber Benjamin. 
rarnavsehi Isidor. 
Terlecki Michach 
Warnieki Emanuel 
*Weehsler Moses. 
Welehorski Boris. 
Wlad Nikolaus. 
Wolosehenko Basil 
Wurzer Ungo. 
Zotta Octavian. 
Zotta Sever. 
Żukowski Eugen.

Rieber I‘inkas.
Roth Josef.
Saehter Sehmiel. 
*Samuely Max.
*S< >1 >otk i e w iez A ugi ist i 11. 
Storfer Schaja.
Thenen Max.

v. Rudnicki Marian. 
Sehessan Anton.
Seidner Moses.
Serw isel i e r N alb a n . 
Seweskul Jobami. 
Stefanelli Claudius.
Tauber Wolf.
Tofan Anton.
To fan JLilarion. 
Torosiewicz (.-ajetan. 
Weiser Josef.
* Worobkiewicz Alexander.
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Bar Markus.
Brendzap Kassiau. 
Chałupa Franz.
Christel Josef.
( 'zepisehka Stephan. 
Eisenbeisser Fran/.. 
Fedorowicz A thanasius. 
U. v Flondor Nikolaus. 
( Jaschler Franz.
Goldner Salomon.
( Jorczyński Adam. 
(Jurecki Eugen.
Gross Josef.
:IT[atsehek Julius.

li. v. Dąbrowski Stanislaus. 
li. v. Grigorcea Demeter.
Ii. v. Grigorcea Radu.
Lani) Leiser.
: U. v. Onciul Constantin. 
v. Pan lasie Gregor. 
Perlmutter Abraham.
Katsky Ladislans. 
Rosenbaum Josef.

Adelsberger Alfred.
Bierer Samuel.
I >bn de wski M i n odo r. 
Bohatyrez Kassiau 
I >orys 1 awski Juliann . 
Cehanezuk Basil 
*Demjan KI roi m.
Dobris(d) David.
Dutczak Basil.
Eyweling Josef.

Au ster ignaz.
Behr Mnximilian.
:l!Busoli Rudolf.
^Jaskulski Cornel.
Kostmann Mord che.
Kryspin Oskar. 
Krzysztofowie/. ( Jregor.
Krzysztofowiez Michael. 
Laizner Moriz.

V I .  A.
iloehdorf Leonhard.

Igel Leon.
Kapłoński Ladislans. 
Kicbedewicz Hilarion. 
Knienider Ferdinand. 
Kobylański Cornel. 
Komer Jakub.
Krulich Karl.
Kuschniriuk Dorimedont. 
Klistynowicz J ulian. 
Lazarus Norbert. 
Lieberbauer Abraham.
Ma lir Leopold.
Ma n drila Constanti n .

vr. a.
Rosenhek Moriz. 
Rozinek Adolf. 
Rubinstein Hermann. 
Sbiera Remus. 
*Scłiimek Rudolf. 
Schulz Franz.
Sch warzwald I )aniel. 
bStolper r.eib. 
v. Tarnowiecki Cornel.

v n .  A.
(J*aubart Eduard, 
(irauer Burech. 
Ilankiewicz Emil. 
Ilomiuka Isidor. 
Hostiut; Orest.
Igel Moses.
.J asi 1 ko ws k i Friedri oh. 
Kapra lik Salomon. 
Katz Jakob.
Loboda Florian.

V I I .  15.
Mandyczewski Georg. 
Maschek Alois.
Meidler Leib. 
v. Mogilnicki Władimir. 
Mii ller Karl.
V rokopowicz Robert. 
Kaneli Melech.
Schmerer Isak. 
'Schwarzwald IJerseh.

.Marek Oswald. 
Matkowski Johann. 
Mayer Rudolf. 
Neuberger Siegmund. 
Popovici Alexander. 
Romaszkan Miohael. 
Sehifter Gerschon.
Sc11 warzwald Siegmund. 
Sternberg Josef.
Tomu wieź Nikolaus. 
Baron Wassilko Vietor. 
Welehorski Basil.

Tarnowiecki Emil. 
Tlialer Hermann. 
Thaler Jakob. 
::Tlumak Isak.
T< mi aszcz u k S te plum. 
Tomiuk Hyppolit. 
*Wachlowski Zenu. 
Wejdelek Adalbert

Luk asze w i oz Anton.
Mironowiez Longin. 
Motylewski Adolf. 
Ncmetz Wilhelm. 
v. Prunkul Johann. 
Ratsky Paul.
Rei ninger Leopold. 
*Salter Abraham. 
Seniaka Emanuel.
:I:Stern Chairn.

Scdelmayer Ladislans. 
Segallc Raoh miel. 
Silberbusch Nathan. 
Stenga.cz Nikolaus.
Szy n i o no w i oz S i egm u h <1. 
Weissberg Josef. 
Zellermeyer Nussen. 
Żukowski Johann.



V I I I .
Barasch Friedrich. 
Berariu Constantin 
I>i linkiewicz Titus.

Isopescul Constantin.
Kap rai i k Samuel.
K. v. Kasprzycki Stępiian. 
Kissilitza Orest.
Konopasek Emanuel.
Kratz David.
Kreis Selig.
*Lasto w i eek i E i > si g n i u s. 
Lukasiewirz Anton. 
Mathias Friedrich. 
Neumann Franz. 
ilappaport Achill. 
Keichenherg 1 Iillek.

Sehiiehner Dayid 
Schatz Leopold. 
Seheidt Isidor.

Fronius Robert 
( łohl Moriz.

Rreeher Josef. 
Brodfeld Israel 
Ca psa Johann.
Ebner Benjamin.

Bluzek Eugen. Scheyer Markus. 
Seidner Sebmiel. 
Storfer Salomon. 
Ventura Georg. 
Weisstein Harry. 
Wender Isak.

( ioldfrucht Bernhard. 
Ilaekmann Eugen.
H imieh Osias.

R. v. Winnicki Eugen. 
Wolańsk i Ja rosła us. 
Wysocki Roman.
Zeller Yitalis.

XIII. Kundmachung beziiglich des nachsten Schuljahres
Die Aufnahme der Schiiler in die I. Classe lindet ani 18., 1J). nnd 20. Juli uitd ani 

Schlusse der Ferien ani o(). und 81. August und ain l.September statt. Die betreflenden Schiiler 
haben sieli an den bezeichneten Tagen zwischen 8 und 10 Uhr in Begleitung ihrer El tern oder 
yerantwortliehen Aufseher in der Directionskanzlei zu melden und e i n e n  l e g a  l e n  T a u I- 
od  e r  G e b u r t s s c h e i n , der das vollendete oder im laufenden Kalenderjahre zur Yollen- 
dung gelangende zehnte Lebensjahr aufweist, und, falls sie eine offentliche Volksschule besueht 
haben, die Schulnachrichten beizubringen.

An den genannten Tagen wird von 10 Uhr yormittags an die schriftliehe und naeh- 
mittags yon 8 Uhr an die miindlicbe Prufung yorgenommen werden.

Bei der Aufnahmsprufung wird in der Religionslehre jenes Mass yon Wissen, wclches in 
den ersten vier Classen der Yolksschule erworben werden kann, in der dentschen Sprache Fer- 
tigkeit im Lesen und Schreiben der* dentschen und lateinischen Schrift, Kenntnis der Elementc 
ans der Formenlehre, Fertigkeit im Analysieren einfacher bekleideter Siitze, Bekanntschaft mit 
den Regeln der Orthographie und richtige Anwendung derselben bcim Dictandoschreiben, im 
Recbnen Ubung in den vier Rcchnungsarten mit ganzen Żabien yerlangt.

Jeder neu eintretende Schiller bat die Aufnahmstaxe von 2 11. 10 kr. und 1 fl. Lehr- 
mittelbeitrag zu entricliten.

Schiiler, die bereits im Yorjahre der Anslalt angehbrten und ihre Studien an derselben fortsetzen 
wollen, haben sich mu 1. oder 3. Septeinber yon 8—0 Uhr in ihren Classenzimmern bei den 
Ordinarien zu melden; hiebei haben sie das letzte Semestralzeugnis yorzuweisen und den Lehr. 
mittelbeitrag von 1 łl. zu entricliten. Alle Schiiler haben ihren Ordinarien 2 yollstandig ausge- 
gefiillte Nationalien, in denen auch die freien Gegenstiinde zu yerzeichneu sind, die sie in dem 
nenen Schuljahre besuchen wollen, zu iibergeben. Letzterer Angabe mass die Cntersohrift des 
Yaters oder yerantworlichen Aufsehers beigesetzt seiu.

Die Wiederholungs- und Nachtragspriifungen, ferner die Aufnalunspriilungen in die hiiheren 
Classen werden ani 1., 2. und 3. eyentuell auch nocli ain 4. Septeinber yormittags yon 8 und 
nacbmittags yon 2 Uhr an in den Lehrzimmern jener Classen, in welehe die betrellenden 
Schiiler nach bestandener Priifung yersetzt wiirden, yorgenommen werden.
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Die Anrneldung und Aufnałime der Privatisten erfolgt in derselben Weise nnd zu der- 
selben Zeit wie die der offentlichen Schiller.

Dus h. Geistamt findet Dienstag den 4. September um 9 Uhr statt.

Zn m Schlusse en uh teł es der Gefertigte fiir setne angenehme Pflicht, 
nil tlen ed/eu Mciiseheitfremtdeii, die im ahgelaufcnen Schuljahre dnrclt 
Geklspendcn od,er sonst a u f irgend eine Weise den drmeren Theil unserer 
studiereiulrn Jttgend unterstiltxt haben, im Kamen der Betheiligten den 
irdnnsten Dauk attsxnsprechen> mul erlcmbt sieli zugleicli die Bille hinzn- 
ziifugen,, unserer Anstali ciuch fernerhin das gleiche tcerkthdłige Jnteresse 
freiiiid/iehsf bcurdiren xu wollen.

C z e r ń  o w i t , den 10. Juli 1888.

C h r i s t o p h  W ii r  f  I ,
k. k. Gymn. Director.
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