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I N  H  A  L  T

I. Eine geometrische Abhandlung über den Radius eines dem Dreiecken 
eingeschriebenen Kreises, vom Prof. Anton Krygowski.

I I .  S ch iilnaclirich ten  vom Director.



R o z p r a w a

o promieniu koła wykreślonego w trójkącie,

Oznaczyć promień koła wykreślonego w trójkącie i położeni« 
środka jego, jeżeli w nim jest dany bok AB =  c i obwód jego 
c־f x ־l־ y = 2 S  (Fig. I.).

Fig. I.

§• 1.

Z planimetryi jest wiadomem, że promień koła wykreślonego
2f 2f f

w kole wyrażony literą r——:— :—, czyli: r== czyli: r = - (״—(1
C—f-x—y 2b b

gdzie f oznacza płaszczyznę trójkątną, a c-f-x-f-y =  2S ogół wszy
stkich boków jego.

Do obrachowania płaszczyzny f potrzebujemy wysokości trój
kąta; tę dostaniemy, jeżeli podstawę AB przedłużymy na jedną 
stronę aż do punktu D, a na drugą stronę aż do punktu E, tak, 
żeby AD równało się bokowi AC a BE bokowi BC. (Fig. II.)
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Fig. II.

Tak dostaniemy przez połączenie punktów I) i C a potem 
punktów E i C dwa równoramienne trójkąty ADO i BEC. Kąt a 
ze względu na trójkąt ADC jest kątem zewnętrznym. zatem równa 
się: u = 2d; podobnie i kąt (3 jest kątem zewnętrznym, ze względu 
na trójkąt BEC, zatem: {3—21.

Linia CO prostopadle z wierzchołka C na podstawę AB. spu
szczona, niech się nazywa h, będzie przyprostokątnią w trójkątach 
ODC i OEC; zatem: DO — h.ctg ó, OE =  li.ctg A. 

a przez dodanie tych dwóch równań otrzymamy:
1 )0 + 0  E

ctgtf+ctgA
D 0 + 0 E = A D + -A 0 + 0 B + B E = A C + A 0 + 0 B + B C = y + c + x = 2 S ;

DO + D E  —_h (ctgd+ctgA), a ztąd: h :

to:* ... ■, P
o —  2 ' 1 ^ —  2

(2)

a ponieważ: 

2S

2S
ctgó+ctgA ’zatem: h=

(3)

(4)

Sc2S
c tg ~ + c tg |  

hPłaszczyzna trójkąta: f= c .———.
ctg“+ c t g |  ctg“+  ctg£

zatem: r z równania (1) otrzymamy:
2f _2f__ f _  Sc __ o

c + x + y  2S S S (ctg.“+ c t g |)  . ctg*+ ctg |.

Przy niezmiennym obwodzie 2S trójkąta ABC i niezmiennym 
boku c muszą przez posuwanie wierzchołka C boki x i y a z niemi 
także i kąty a i (9 na podstawie podlegać ciągłej zmianie, a w miarę 
tej zmiany i promień r długość a środek koła miejsce położenia 
swego także zmienić musi.



3

Wierzchołek C wykreśli elipsę, w której boki trójkąta x i y 
staną się prómieńmi wodzącemi a ogół ich wielką osią elipsy.

Ażeby długość promienia r oznaczyć, co przez dyskusyę for
mułki (4) otrzymamy, potrzeba wartość kątów « i § przez dane 
liczby, to jest, przez bok c, x, y i połowę obwodu tych boków to 
jest: S oznaczyć. W tym celu przepołowimy kąty « i 3 w trójkącie 
ABC (Fig. III.) a dostaniemy środek koła i linie AQ =h,, BQ =ha. 
CQ=h;! połowiczące kąty trójkąta.

Fig. III.

Z trygonometryi wiemy, że:

(5)

v — ISO", y— 180°—(J-4 - 0

si״ ״  =  l / ( S- cH S- y )  • siu ~—\ /(S—c) (S—x)
2 V C. y 2 1/  cx

COS K 1 /  S (S—X) ; cos — =  1/  S (S -c) .
2 V cy ־ 2 ]t  *y

Postawmy <  AQB — v, <  AQC — u, <  BQC — t,
a 3

zatem: v -|- u -f- 1 —- 360", <7-

L
2

90°■

(8)8 (S—c) 
*y1/

sin x =  siu ( l + l (־ (6)

— 180", £ + § + £ =  90#, « , £  
2 ' 2

sm ta  2 008 = ־*־2 )  (7)

równań (0) i (7) wypływa, że : sin v =  c r
:os 2 =

O
trójkąta AQB dostaniemy: h, : c =  sin ~ : sin v

a ztad

a według formułki (5) i (8)
fy/(S—c) (S—x) y /j>  (S—c)

xy
ht : c =
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, h, = c'(S—c) (S—x) xy

(9)

l /
V cx ‘ S (S—c)

(S—c)
sv׳wcx ^ ś ־ ־ ’ ha

h,

tak samo:

Z równań pod liczbą (5) dostaniemy przez dzielenie:
~  . «
> Ctg2

S (S—x)ł
V(

cy1 /s (S -x )
(S—x)(S—c)(S—y) ’ 

a analogicznie:
( 10)

(A)

(B)

(C)

cy • (S -c )  ( S - y ) ’V«tg;

s
(S—c) (S—x) (S—y))x־~S( ~:

(S—c) (S—x) (S—y)

ctg״+ c t g i
Dostaliśmy zatem: r =

S
(S—c)(S—x)(S—y) 

S

«*gg — (8 3 O־־־

(S—c)(S—x)(S—y)

v ; _

s ~ yV ( s
ctg ^ =  (S 

trzy formułki do dyskusyi potrzebne.

§. 2 .

D y sk u sy a  rów nań  (A), (B) i (C).

CC CC
I. Postawmy: « =  0°; zatem; ״ — O, c t g - — o o ,  ztąd:

0 0 +  c tg | 0 0  ’ r °>

zatem przy 0 stopniach nie będzie trójkąta, zatem nie będzie 
i koła.

II. Postawmy: « — !9; zatem: x — y ,  ctg^ , i

4 /? ! / X־ ■ - ־ £־  = :  C. /  8—c
%־ =  V ś = T  a r = 2 ^ ’ ê r =  2 y  s



5

W trójkącie zaś równobocznym jest: x =  y == c, zatem 2S= 3c,

V 3  ,a  r =  — \ / c c a (l״ 33 
S= 2 ’ 8 c==2״ ’ <;t« 2 = C t^ ־

III. Postawmy « =  9 0 4 5 = ,״ ״ ", zatem: ctg״ = ctg 45 1 =  :a więc ,״

l= ( S - x ) ^ / - , z tego:S (S—x) 
(S—c)(S—y)

V׳

,czyli: 1(8—c) (8—x) (8—y)

(8—c)a(S—y)a ’
c (S — c)
2 S — c

ctg| = ( S _ ?)

s , czyli: rS
S— c ’ a: F + ־1 ־ s_e

/»ctg

, fi , cW trójkącie zaś równobocznym: ctg—- =  3, zatem: r =  —Z 4

IV. Postawmy jeszcze: « = 1 8 0 " , — = 9 0 = —ctg ,״  0, zatem:

; z tego: S — x =  0, a :

j / r ׳

CS—c)(S—x)(S—y)l/;0 =  (S —x)

(S—c).0.(S—y)’ ctg2 (S Ąc t g |= ( S - y ) ^ / (

c
OO

c
f;tg-|־= (S —y) o o  , c t g |=  OC ; a zatem: r =  -

r =  0; więc znów koło zniknie, bo i trójkąt zniknie.
Jeżeli « =  /?, to trójkąt stanie się równoramiennym, a boki 

x i y są promieńmi wodzącemi elipsy. Ponieważ w tym razie x= y , 
zatem połowie osi wielkiej tej elipsy; a wysokość

połowie osi małej tej elipsy.
x +  y +  c =  2S albo 2 x -j- c =  2S , a ztąd: 

o « ״__
x — ---- ----- =  a (11) 2x =  2 S —c =  2a

Zatem podług równania ogólnego elipsy: aaya -f- baxa =  aaba 
dostaniemy równanie tej elipsy, którą wierzchołek C trójkąta ABC 
wykreśli:

( ^ ) V + S ( s - C) . , =־ ( ^ y . s ( s - ־ )

(2S — c)2. ya -f- 4S (S—c ) . xa =  (28 — c)a. S(S — c)
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Jeżeliby zaś trójkąt byt równobocznym, to połowa osi wielkiej 

a =  c. a połowa osi małej: b =  -■ \ / 3 ; zatem równanie elipsy: 

3ca 3
■ 3c4 czyli:4(. V  +  3c2xac*ya ־4־

4vJ -f- 3x* =  3c

§• 3.

Zapomocą danycli wartości można oznaczyć promienie wodzące 
i równanie biegunowe elipsy, którą wierzchołek C trójkąta ABC 
wykreśli.

Ogólna formułka równania biegunowego jest:
P , ba: .—.-----------, w ktorem parametr p =  - ,

1-f-* . cosy, 1 1 a

\ / a ł— b2

R

ogniskowa: f =

Fig. IV.

-cos«, a =  ■ - - oś wielka =  DE,2kąty « -f- v =  180°, cosv

2S(S—c) 
2S—c

 ̂ . /4Sa— 4SĆ +  c2 — S14■ “Si
~ 2 S —c ’ V --------4-------

2 /c ־5
^ c ' V T

b — \/S (S —c) oś mała — OG elipsy; zatem: p

2 ^/(2S— c j2— Ś?S=(0

2S—c
ł4S2 — 4Sc - f  c'J — 4S2 +  4 Sc2 1■ 

2S—c V 4
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2c C
’ )2)2S— c ־־־־ ' f — 2S—c ־

2S(S—c)
28—c 2S(S-- c)

1 c1------------  . COS (i28—c
— 2S—c— c.cos «

*  _ , ..*R o .____ '*>*־..   ̂ ־ S 'S * • . ׳C־:.
2S — c (1 —{— cos«) 1 2S—c (1-f-cos«) ’

R-f-R, = . 2 S — c, jakto w równaniu (11) widzieliśmy.

R

Temi promieńmi wodzącemi można także oznaczyń linie póło- 
wiczą;ce kąty trójkąta; trzeba tylko w równaniach pod liczbą (9) 
zamiast x i y wstawić wartości na R i R ,. Tak dostaniemy n. p .:

]. /  c .2S(S  c) r  2S (S—c)
V S{2S—c (1-f-cos«)} j ^  ^ 2 S —c (1-J—cos«)

. /  2c(S c) r  ' 2 8 ( S ^ )  ~ 1
V 2S—c ( 1-f-cos«) j^2S—c (1-f-cos«)

1 /  4c .S (S—c)ł 2״c(S—c)3 
V |2S—c(l—|—cos«)]2 2S—c (1-f-cos«)

h,

•b

Ib

, Y/dcS (Ś — c):3 — 2c. (S—c)J [ 2S—c (1 -f- cos«) ]
b ' = -------- ----------- 2 8 ^ , 0 + c » « ) ־---------- ---------

AQ =  h ' =  2 S - (o (l-H ó si) ' V '2(l+cosSj (12)

Fig. V.

W miarę tego jak wierzchołek C trójkąta ABC wykreśla 
elipsę, musi także i punkt środkowy koła w trójkącie wykreślo
nego wykreślić elipsę. Aby to udowodnić, postawmy w (Fig. VI.)
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AC =  BC ־־־ R ־=  R ,; to AO =  BO ־=  QO « r ,  AQ ־= h,. 
0 *

Q jest środkiem koła wykreślonego w trójkącie ABC.

Fig VI.

cPromieniem x\0 = — z punktu Q zatoczymy koło; to to koło
̂  ״ c

przetnie AB w punkcie G i F; zatem GQ— F Q = A O = —.
J j

Z tąd oznaczymy AG i GO, AG =  AO — GO —— — GOu

GO1— GQJ — QOł ; GOJ= ^ —QO’

QO jest promieniem koła w trójkącie równoramiennym ABC (Fig. VI.), 

zatem QO == r = - |  • QOł—j  • ( ,

( 8? ) ׳ «O
S +  c ]

(■3
GO1 4 4

4 ‘ S ’ 

(13); a 

)

, GO1

2 V s

S

GO

«>■-?[!

AG= | - l \ / ł = M 1- V ł ) •  1,4
Z trójkąta GKQ (Fig. VII.) prostokątnego dostaniemy jeżeli

r
GKQGK — u , QK ־=  GK . tg u . r =  GK . tg u . tg u

,.i
(15);

r
GK1tg'Ju =־־
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Fig. VII.

a podług wiadomej formułki: sn'Ju -f- cos 2u — 1, tgJn - ־| l= -

dostaniemy: cósł u — ■y-y - (16)

W równaniu (16) postawmy wartość na tg 1u z formułki (15), 
to wyjdzie:

GK
(17)’ GK =  AK — AG (18)

Z trójkąta prostokątnego KAQ: AK=AQ.cos-^- =  h, cos-̂ • (19)

Wartości na AK i AG wynalezione wstawmy do równania (18), 

to dostaniemy: GK—li, cos20) 1 )"2 ־2 ־ )

A z trójkąta prostokątnego KGQ GQ’ — QK’ -)- GK\ czyli:

GQJ = r 2 -f- £h , cos2־ — Ty(1 — \ /- |- )  J

P =  G Q =  c°s j — y ( l — \ / | • ) ]  (21)

Z trójkąta prostokątnego QKF wynika, że , jeżeli kąt

<C QFK =  Ó. że: QK — KF.tg<V: ztąd: tg<*=-§§- (22)Kr

sin1«* -4־ cos1«* == 1, tg1«* -}- 1 — — cos1«* — . * acos1«* 1 -f- tg <*

(23)cos <*

(24)
KF

Y /l+ K F 1

\ / l  -j-tg1«*

Z równań (22) i (23) otrzymamy: cos<

2
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KI׳’—AF—AK=AO-f-OF— AK, zatem podług równań (13) i (19):

K F = j  +  f  V ę ־ - V o s J

K F = i i } + y l j ) - h t coaj  <25>

Z trójkąta prostokątnego QKF dostaniemy: 
QFJ =  QKa +  KF J

Z dyskusyi równań (21) i (26), (12) i (4) da się udowodnić, 
że pi p ,  są promieńmi wodzącemi elipsy, którą środek koła w trój
kącie wykreślonego przy różnej wartości kątów « i 9׳ w trójkącie 
danym wykreśli; bo postawmy:

^ a ״   =  0, to: 2  = A «0, cos — =  1 ,
4ctg Y- ״ =  o o , zatem:

(S— c)c. \ /4 2(S — c) c C
2S —  2c 2 ( 8 - -c) "

-  c ,  r
~  o o

— — \ J  y d  i i  KJU

-VI)■ ?1 ==  c ---- VI)■
׳) + <) , =  2c — 2•ł = =  2c ■— C =  C

Q ־4־   <?! = = c

II. Postawmy: « =  /», — =  — ct8 j  =  (27>

(28);

2
S — c

i, c־V— = 1־ t g 4 : “2 sn2cosJ- +  sn2 -

S—c1
1 4 —L. S— c +  S 2S—c

• S—c

S — c 2S — c — S-f-c
2 14-ctg2״sn

2S — c 

(30) a

zatem: cos2- J =  l — sn2^ = = l  2g _  c

W- (29), cos
2S—c

, a ׳ S S— C
SQ 2 ’ COSC2= : S־ = r c -2 S = ^

2S—ccos'

cos a = c o sJ
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(31).2S—ccos «

2S — c — c
2S—c

(32);

2S—c 
2S

2S—c

1 -j- cos« =  -(־־ 1 

1 —|— cos «

zatem: przez substytucję równań (32) i (30) do równania (12)

C(S~ C) V  2S—c 
2S(2S — o) — 2Su 

2S | — c.
, Ib2S

‘ 2S — c2S-
dost-aniemy: h,

« 2S (S—c). c
2 2S(2S—c)—2Sc, li, cos-

,c. , . /  4S S
« _ C (S -C )\/2 S = ^ -2 S ^

2S(2S — c) — 2So
h, cos-

2S — c

(32),(S—c)c (S— c). c c«
2S—c—c 2(S—c)

S— c
2 

zas:

h, cos

- f e ? ) !..3

Z równania (21) i (26) dostaniemy za użyciem równań (32) 
(33):

0 —

.׳)

2*
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c I / s  — c + c  c ,
< '׳“־ ?V“ S ~  =  2■ * M־ ;

! ' +  ?, = ^ + - J = ' ■

(J +  ?1 =  c

III. Postawmy: « =  90", -^-—45". ctg — — 1, ctg־ - = - ־ —■* Z Z Z o־־־־ C
„« . i . . .  i

cos1 - - 1 -  sinJ-  =  1 , ctgJ- + l  =  — 7  , 1 4 - 1 = = - -־  «  
l  & i  siu1“ sin ■2

. , a 1 . a 1 a ' l l « 1
2 = 2 ’ S," ¥ “ ^ -1“ 2־ ’ ״“ 2 “2  C°” 2 = ^ 2  

(S—c ).c  ( S - c ) .c V 2  , 1 
2S—c ^ 4•, ’ ’ 2S—c ' ' 2 (2S—c) ' \ /2

cos~ =  ^  g -  ' - (35); a przez substytucyę równań (34) i (35)Z 50״—C
:równania (21) i (26), dostaniemy ׳

, / ( s - c ) a.cj , rc  
V (2S — c)J 1 [ f c $ - ! ( ' - \ / ! ) J

_  l / (S c),.ea V (2S—c)5 + [ f c - K ‘ ־ © !

S־ - c ) J.c’ c, / ( _ 
^ 2)V (2S—c '

{ ( S ־ c) 1 4 1 t fc  T
|_2S— c 2 ^ 2 V S J

— \ / ( S  0) , .c2 , ,
V (2S—c)'1 +

r 2S - 2 c - 2 S 4 c  1 J c f
2 (2S—c) +  2 V s  J

— c l /  (S—0)2 -! V (2S — c)J H

- r \ / ( S 2 ( ־״  I 1 r \ c״2 2  F  \ c iV (2S—c y  1 4 [_ (2S—c)2 2S—o ' V S 1 S j

- , l / l M 5 , 1 r s c a4 c ( 2 S — 4  2c 4 ~ j
V (2S—( 4 ־(׳ 1  S(2S — o)2 ־S—c ’ V ś ־ j

_  c /  ( S - C) ־ 1־ 'Sc14  c (4Sa — 4Se 4  c 2) c J c־ l
V  (2S—c)1 1 [4S(2S— c ) 2 ) S — c) V־ 2  sJ•

_ ״   i / i s“ ״)2  _L ["4S2c — 3Sc2 4 ° 3 C nV (2S—c)1 1 [ 4S(2S—c)2 2(2S—c ) 'V s־ |
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c3־f-־VI4S(S—c)2 -|-4S’c—3Sc • !■י
2(2S—c) Vs4S (2S—c)5

'4S (S2--2SC+C-) +  4S*c— 3Sc,2 +  c3
- c 1F4S (2S— c)2 2 (2S— c) V s

+ .S3— !3SV׳4  4SC* +  4S2c — 3Sc2 +  c3 c / 7
4S(2S—c)2 2 (2S—c) ־ V־s

V׳

Ÿ
Ÿ

Q =  C

P =  C

״ = c

(36)

(37)

/4S3 — 4S2c-|-Sc2+ c 3 c »/c
4S(2S—c)2 2 (2S —c) ’ Vs

'4s2 (s— c)־ן־ c2 (s -f- c)
- -  ° J c4S (2S— c)2 2(2S — c) Vs

r  4 s2 ( s — c ) + c , ( s + c ) c J<
4S (2S — c)2 2(2S — c) ’ V7

1 samo:

(S—c)2.c2 |־ (S—c)c 
(2S—c)2 1 |_ 2S — c ■ I 0 + . V D J

P — c

1/(I =  c

c2 , c2 r  (S—c) 1 1 . c
L 2S —c 2 2 V s

l/'
/ ן ( S -  c) 
V (2S—Pt

1 /  (S c)1 ן r2S  — 2c — 2S +  c 1 . / H־ T
V (2s—c)2 1 2 (2S—c) 2 V S J

s » _ 1.*דק - ^  . r( / !
s J1־] " 2)2S—c) 2 V2־)V ( 2 S —c

i / M ^ T  r  c ' 2 c J T T j l i
4S J 2(4_1־ ~יS—c)2 4(2S—c) ' V s "2 "י)V (2 S—c

׳ ( S - c ) 2 11
(2 S—c)2 ' 4 1-(2S—c)2 1 (2S—c) ־ V s1 ־ s  J

1 1, S -< 0 J( ׳ ך/ r ךז s c 2+ c ( 2 s - c ) 2 ,2C
(2S—c)2 '4  1L  S(2S— c)2 1 2s—c s־V ־ J

/ l sr l ( + T
f S c 2+ c ( 4 S 2— 4 S c + c 2) , 2c

c  / r»c* ...\ 1 1 C\c*(׳.
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r , / (S -C )a 1 r Scł -f -4Słc — 4Scł -f-c3 ___f H
V ־*־ ( 2 S—c)1 _ r 4 L S(2S—c)1 - 2S—c ’ V"g J

4Sac — 3ScJ +  c3 c / c
“ +  2(2S—c)• V s־

| / ( S - C)a , r4 S ^  
V  (2S—c)3 ' I 4!e, =  e

c—3Sc2-f-c3 .____ c___ [ c
' 2(2S—c) ' V ś

2(2S—c) ׳ V־S

4S(2S—c)

t /4S(S3—2S c+ ca)4-4S׳i 
־ '0 ־  C V 4S(2S—c)!

^  y^4S3—8Scł4-4Sc'J+  4S 1c—
4S(2S— c)3

- l - . J c  
2(28—c) V s

4S3—4SJc + S c :4-<;3 
4S(2S—c)J

(38)ry\li2(2S—c)‘ V"s
4S3(8 — c)-f-c2(S -j -c )^  c

4S(2S — c)a

V
1/

{,l

(39)2(2S—c) ’ Vg_
—S3(S־4 c) +  c5 ( S + c )  

4S(2S — c)3

Przez dodanie równań (37) i (39) wyjdzie:

. , . 1r4 S , (S —, c ) + c*(S-}-c)i fdn
״ + ?, - c I — - J '40,

Z mnożenia równań (36) i (38) otrzymamy:

- V 1
r4Sa(S-c)+ca(S+c) , e /)TH r4S2(S—c)-|־ca(S-j-c) o
L <tS(2S—c)2 1 2(2S—e) ־ yg-JL 4S(2S—c)2 2(2S—c)־ygj

v״=
r4S2(S—c)+c2(S+e)2[־ o2 c
L 4S(2S—c)2 J 4(2S—o)2-S

/16S*(S—c)JH-8SJoJ(S+c)(S—c)+c*(S+c)2_  c3
16S2(2S—-c)* 4S(2S—c)5

3l /16S*(S2—2Sc+cJ)-j-8S2cJ(SJ—c1)-|-eł(S1+2Se+c3) c3
16S3 (2S—c)* 4S(2S-c)‘

, ,  /l6 S ‘ — 32Ssc +  16S*ca +  8S*c* — 8S V  +  S V  +  2Sc5 +  cs — 4Sc3 (2S — c)7‘ 
?Pi— 10 y  ' '  16S1 (2S — c)*



15

Oco

4-

4 ן~ M׳Ü Oco coי״ m־4 

co co׳ cc CO
4  4-

4־
co מ!

■00 00

א *י

M '־י
co

4  Hi
O IK

4־

oco
m

CO ״י מ ע
® 4
» rf\ ^ <•2״: +״
צ & X׳

coX X פס

o
CO

4-
CO׳

coי*

+ 4  +
in  7^- »-1

sNs 

OCO - ' י< 
4 ®י 

** I

COנס
+
COo

>1
CO cos

+ +*
CO CÔ■» 
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"■ =  4S (2S—c)■ [ 4 S 4 - c־S־ + S c -  +  c•]

2 2  = ״.  S ' ( | = : c 7 [ « ־ ( S - ״ ) + ' ־ ־ fS- ־ )] ' ( « )

Przez dodanie równania (41) do równania (40) dostaniemy: 

?'i־l 2 ־ (i( ׳14־ Pit=  2S72S ^ cT  —c )4 ־ ca( S + c - f -S — c)], albo:

(!,+!’f)’ = 2S ( S = E F ' t8S'(S־ C)+ 2Sc'J = 2Ś72l = i r <2S[*S(S-־)-H J[''־

=  2 S l f c o * - [2S 0 S 4 - + -‘S־  c’ ־[( ־  '

[2 S ^ -C )> ]
CJ

2S (2S—c)a

׳£ H׳)־i =  c

cos«= — 1.

zatem :

IV. Postawmy nareszcie: a=180°, ~ = 90°, to:
Jt

a  ̂ J 8
ctg 2 =  ° ,  c tg - =  o o  ;

(42)
c c

o +  oo ~~ oo
0 = 0 ;

(S—c) 
2S• V 2.0

•j(S—c) 
S־ 2

V  2 (1— 1)h (S—c). c
’ 2S—c (1— 1)

h,cos-? =  0; (43)

Przez wstawienie równań (42) i (43) do równań (21) i (26) 
otrzymamy;

״ ״  VFI E1J = ®
Ki+v~]׳v “׳״ i) ]= t

* • + ? .  = ־2  [ "i — \ / | + i +  V | )

, 2 .c
( ׳ + ,׳) = ־2־  

f  4 f ־ i =  c
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Z dyskusji wiec widzimy, że nie tylko wierzchołek C trójkąta. 
ABC, ale także i środek Q koła wykreślonego w tym trójkącie 
wykreśli elipsę, której oś wielka równa się 2a =  c, oś mała

Równanie więc tej eli-ogniskowa zaś e2b

czyli:

psy, którą środek koła wykreśli, jest:
rJ c c ־ y s —e \

l  s  / ־ 4 ’ 4 V S /
4Sy ־ -f- 4 (S — c). .V =  e,J (S—c).

We Lwowie, w marcu 1 ̂  7 B.

Ciul om i){Ju|t־)owó(u
c. k. profesor na II, ;;iinnazyiun.





S c l i u l i  ia c h r ic l i t© ]  1.

I .  D e r  J  ^ e lii־l i ö i .*i>ci־

Direktor.

Janow sk i Am bros, Pli, Dr., k. k. Schulrath, Landtags- und Reichsraths־ 
Abgeordneter.

Professoren.

D aszkiewicz Johann , beurlaubt.
Scheehtel W ilhelm , lehrte Geographie und Geschichte in der IV., V.,

VI. KI. und Deutsch in der IV. und VIII. Kl. wöchentlich 15 St. 
B lack ert Georg, Pli. Dr.. lehrte Deutsch in der V., VI., VII. Kl.,

Griechisch in der VIII. Kl. wöchentlich 13 St.
K rygow ski Anton, Instandhalter des physikalischen Cabinets, lehrte 

Physik in der VII. und VIII. Kl. wöchentlich 6 St.
A m bros von R cchtcnberg  Josef, instandhalter des Naturalien-Cabinets, 

lehrte Naturgeschichte in der I. a. und I. b. in der II., V., VI. und 
Mathematik in der IV., und V. Kl. wöchentlich 17 St,

W itw icki Elias, beurlaubt.
A dlof Franz, lehrte Latein in der V. und VIII. Kl., Griechisch in der

VII. Kl. wöchentlich 15 St.
R odecki M ichael, röm. kath. Weltpriester, lehrte Religion in allen Kl. 

wöchentlich 17 St.
B ayli T heophil, lehrte Latein in der VII., Griechisch in der V. und 

VI. Kl, wöchentlich 15 St,

Lehrer.

Z harski Eugen, lehrte Geschichte in der 111. und VIII., Deutsch in 
der I. a, und b. Kl. wöchentlich 14 St.

Lew'ieki Josef. Dr. der Theologie, gr. kath. Weltpriester, Consistorial 
rath, lehrte Religion in allen Kl. wöchentlich 17 St.

Schnitzel Klemens, lehrte Latein in der II., Griechisch in der IV., 
Polnisch in der IV. Kl. wöchentlich 15 St.

G rzegorczyk F ranz , für das k. k. Gymnasium in Stanislau ernannt, 
lehrte Latein in der VI., Polnisch und Propädeutik in der VII. und 
V III, Kl. wöchentlich 16 St.
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Supplenten.

Urbaniczky Emil, lehrte. Latein in der IV., Deutsch in der III. Kl. 
wöc hentlich 9 St.

lloszowski Ignaz, lehrte Latein in der I. I».. Griechisch in der III., 
Deutsch in der II. Ivl. wöchentlich 17 St.

B ittner Josef, lehrte Mathematik in der VI., VII., VIII., Physik in 
der 111. und IV. Kl. wöchentlich 12 St.

W ilusz Valerian, lehrte Latein in der III. und Polnisch in der 1. b. 
wöchentlich 9 St.

Kubisztal Stanislaus, Pli. Dr., lehrte Latein in der I. a., Polnisch in 
der I. a., II. und III. Kl. wöchentlich 17 St.

Kostccki Johann, lehrte Mathematik in der I. a. und b., 11., 111. und 
Ruthenisch in der I. und II. Kl. wöchentlich 18 St.

Okaz Kasimir, lehrte Geographie und Geschichte in der I. a. undb., 11. 
und VII., Polnisch in der V. und VI. Kl. wöchentlich 18 St.

Onyszkiewicz Ignaz, gr. katli. Weltpriester, lehrte Ruthenisch in der
111., IV., V., VI., VII. und VIII. Kl. wöchentlich 18 St.

Nebenlehrer.

Bayli Theophil, für die Kalligraphie.
Löwenstein Bernhard, Dr., Rabbiner und Prediger für den israelitischen 

Religionsunterricht.
Okaz Kasimir, für die Geschichte Polens und Kleinrusslands.
Stieglcr Franz, für die ital. Sprache.
Victorini Otmar, für die französische Sprache.
Polinski Josef, für die Stenographie.
Nowotny Adolf, für den Gesang.

I I .  I , e l i i - p la n .

1. a. Kl. Ordinarius: Kubisztal.
1. b. Kl. Ordinarius: Hoszowski.

Religion: 2 St. wöchentlich. Katholische Glaubens- und Sittenlehre nach 
Dr. Schuster.

Latein: 8. St. wöchentl. Formenlehre der wichtigsten regelmässigen Fle
xionen nach der kl. lateinischen Sprachlehre von Dr. Schultz, ein
geübt in beiderseitigen UeberSetzungen nach dem Uebungsbuche von 
Dr. Schultz. Jede Woche Stunde eine Composition. Im II. Se
mester ausser den Compositionen zuweilen (14 Tage) häusliche 
schriftliche Arbeit.

Deutsch: 4 St. wöchentl. Formen- und Satzlehre nach Hecker. Lesen und 
Vortragen aus dem Lesebuche von Neumann und Gehlen. Orthogra
phische Uebungen. Alle 14 Tage eine Hausaufgabe.
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Polnisch: 3 St. wöchentl. Das Nomen, Satzlehre nach der Grammatik 
von Małecki. Lesen, Sprechen, Vorträgen und orthographische He
bungen. Wypisy polskie I. Band. Alle 14 Tage eine häusliche'Arbeit.

Ruthenisch: 3 St. wöchentl. Das Nomen, die Satzlehre, das wichtigste 
vom Verbum nach der Grammatik von Osadca. Lesen, Sprechen, Vor
tragen und orthographische Uebungen. Lesebuch von Kowalski.

Geographie: 3 St. wöchentl. Beschreibung der Erdoberfläche nach ihrer 
natürlichen Beschaffenheit; Meere und Land, Gebirgszüge und Fluss
gebiete. Hoch- und Tiefländer mit Benützung der Sydowschen Wand
karten. Nach Bellinger.

Mathematik: 3 St. wöchentl. Arithmetik: Ergänzung zu den 4 Spezies, 
Theilbarkeit der Zahlen, gemeine und Dezimalbrüche. Geometrische 
Anschauungslehre: Linien, Winkel und Dreiecke. Nach Mocnik.

Naturgeschichte: 2 St. wöchentl. Zoologie. Säugethiere, Vögel, Amphibien, 
Fische. Nach Pokorny.

II. Klasse. Ordinarius: Schnitzel.
Religion: 2 St. wöchentl Religionsgeschichte des alten Bundes für röm. 

kath. Schüler nach Tyc, für grieh. kath. Schüler nach Oybyk.
Latein: 8 St. wöchentl. Formenlehre der selteneren und unregelmässigen 

Flexionen, eingeübt in beiderseitigen Uebersetznngen nach Schultz 
Uebungsbuche; Grammatik von Dr. Schultz. Wöchentlich eine Com- 
position. Alle 14 Tage ein Pensum.

Deutsch: 4 St. wöchentl. Ergänzung der Formenlehre des Nomen und 
Verbum. Von dem zusammengesetzten Satze und von den verschie
denen Arten der Nebensätze. Nach Becker. Orthographische Uebun
gen. Lektüre aus dem Lesebuche von Neumann und Gehlen. Alle 
Wochen abwechselnd eine Haus- und eine Schularbeit

Polnisch: 3 St. wöchentl. Lehre von Verbum, Arten der Nebensätze 
nach der Grammatik von Małecki. Lesen, Vortragen und orthogr. 
Uebungen. Wypisy polskie II. Band. Alle Monate zwrei Schul- und 
eine Hausarbeit.

Ruthenisch: 3 St. wöchentl. Lehre vom Verbum, Arten der Nebensätze 
nach der Grammatik von Osadca. Lesen, Vortragen und orthograph. 
Uebungen. Lesebuch für Unt. Gymn. I. Band. Alle Monate zwei 
Schul- und eine Hausarbeit.

Geographie und Geschichte: 3 St. wöchentl. Das Alterthum. Nach Gin- 
dely I. Band.

Mathematik: 3 St. wöchentl. Arithmetik: Verhältnisse und Proportionen 
Regeldetrie, wälsche Praktik, Mass- und Gewichtkunde. Geometrie: 
Anschauungslehre: Polygone, Flächenberechnung, Dreiecke. Nach 
Mocnik.

Natur£eschicht,e: 2 St. wöchentl. I. Semester Zoologie: Vögel, Amphi
bien und Fische, II. Semester Botanik. Nach Pokorny.

III. Klasse. Ordinarius: Wilusz.
Religion: 2 St. wöchentl. Religionsgeschichte des neuen Bundes
Latein: 6 St. wöchentl. Die Casuslehre. Nach Dr. Meirings Grammatik

für die mittleren und oberen Klassen. Uebungsbuch von Meiring I.
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Abtheilung. Lectüre: Cornelius Nepos. Im I. Semester jede Woche im 
II. Semester alle 14 Tage ein Pensum oder 3 Wochen eine Cbmposition.

Griechisch: 5 St. wöchentl. Die regelmässige Formenlehre des Nomens 
und Verbs bis auf die Verba auf ur nach der Grammatik von Dr. 
Curtius eingeübt in beiderseitigen Uebersetzungen nach dem Ue- 
bungsbuche von Dr. Schenkl. Im II Semester alle 14 Tage ein 
Pensum, alle 4 Wochen eine Composition.

Deutsch: 3 St. wöchen. Erläuterung prosaischer und poetischer Lesestücke 
aus dem Lesebuche von Neuman und Gehlen 2 Band. Hebungen im 
Vortrage. Alle 14 Tage eine Hausarbeit und alle 3 Wochen eine Comp.

Polnisch: 3 St. wöchentl. Die Syntax nach der Grammatik von Małecki. 
Lectiire aus Wypisy polskie 111 Band mit sprachlichen und sachli
chen Erklärungen. Nacherzählen und Vortrag von memorirten Ge
dichten und prosaischen Lesestücken. Alle 14 Tage eine Hausarbeit, 
alle 3 Wochen eine Composition.

ßuthenisch: Ergänzung der Lehre vom Verbum und Casuslehre nach der 
Grammatik von Osadca. Lectüre aus dem Lesehuche für Untergymna- 
sium II. Band mit sprachlichen und sachlichen Erklärungen. Nach- 
erzählen und Vortrag von memorirten Lesestücken. Alle 14 Tage 
eine Hausarbeit und alle 3 Wochen eine Composition.

Geographie und Geschichte: 3 St. wöchentl. Das Mittelalter und die 
neuere Zeit bis zum westfälischen Frieden. Nach Gindelv II, I I I  B.

Mathematik: 3 St. wöchentl. Arithmetik: Die 4 Spezies in Buchstaben, 
Klammern, Potenzen: Quadrat- und Kubikwurzel, Permutationen, 
Combinationen. Geometrische Auschauungslehre: der Kreis, Construe- 
tionen etc., dessen Umfang- und Inhaltsberechnung. Nach Moenik.

Naturwissenschaften: 2. St. wöchentl. I. Semester Mineralogie. Nach 
Pokorny. II. Semester Physik. Allgemeine Eigenschaften der Körper; 
Elemente der Chemie; Wärmelehre. Nach Schabus.

IV. Klasse. Ordinarius: Urbaniczky.
Religion: 2 St. wöchentl. Erklärung der Gebräuche und Ceremonien der 

kathol. Kirche, nach Lewartowski für röm. kath. Schüler, nach 
Popiel für griech. kath. Schüler.

Latein; 6 St. wöchentl. Syntax: die Tempus- und Moduslehre. Nach 
Meiring eingeübt in beiderseitigen Uebersetzungen nach dem Ue- 
buugsbuehe von Meiring. Alle 14 Tage ein Pensum, alle 3 Wochen 
eine Composition. Lectüre: Caesar de bello Gallico.

Griecliisch: 4 St. wöchentl. Die Verba auf !u und die Verba auomala, das 
Wesentlichste der Syntax. Nach Curtius’ Grammatik und Schenke l's 
Elemeutarbuch. Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Conipos.

Deutsch: 3 St. wöchentl. Lectüre aus dem Lesebuche von Neumann und 
Gehlen II  B. Eemente des Versbaues. Vortrag memorirter Stücke. 
Geschäftsaufsätze. Alle 14 Tagen eine Hausarbeit, alle 3 Wochen 
eine Composition.

Geographie und Geschichte: 3 St. wöchentl. I. Semester Schluss der 
neueren Geschichte mit besonderer Rücksicht auf Oesterreich. Zu
sammenfassende und ergänzende Wiederholung des geographischen
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Unterrichtes. II. Semester Oesterreichische Vaterlandskunde. Nach 
Hanak.

Polnisch: 3 St. vvöchentl. Fortsetzung der Syntax und die Verslehre 
nach der Grammatik von Maleeki. Lectiire aus dem Lesebuche IV 
Band. Vortragen prosaischer und poetischer Lesestücke. Alle 14 Tage 
eine Hausarbeit, und alle 3 Wochen eine Composition.

Ruthenisch: 3 St. wöchentl. Themenbildungslehre nnd die Verslehre nach 
der Grammatik von Osadca. Lectiire aus dem Lesebuche für Unter- 
Gymn. I I  Band. Vortragen prosaischer und poetischer Lesestücke. 
Alle 14 Tage eine Hausarbeit und alle 3 Wochen eine Composition.

Mathematik: 3 St. wöchentl. Zusammengesetzte Verhältnisse und Pro
portionen : Interessen-, Termin-, Gesellschafts-, Allegations-, Ketten- 
und Zinseszinsrechnungen, Gleichungen des 1. Grades mit einer 
und mehreren Unbekannten. Geometrie: Anschauungslehre: Stereo
metrie. Lage der Linien und Ebenen, Körperwinkel, Hauptarten 
der Körper, ihre Gestalt, Bestimmung der Oberfläche und des Ku
bikinhaltes. Nacli Moönik

Physik: 3 St. wöchentlich. Statik, Dynamik, Akustik, Magnetismus, 
Elektricitat, Optik. Nach Schabns.

V. Klasse. Ordinarius : Schechtel.
Religion: 2 St. vvöchentl. Geschichte der Offenbarungen Gottes des 

alten nnd neuen Bundes, nach Dr. Martin.
Latein: ß St. wöchentl. Caesar de hello Gallico lib. V. Sallnstii Jugur- 

tha cap. 1— 40. Ovidii tristium lib. I. 3., lib. IV. 10; — ex Ponto 
lib. II. 1; heroidum ep. 1. — metamorph. lib. V. v. 294— 571, 
ß42— 678. lib. VII. v. 1— 158. lib. V III. v. 611— 124. lib. XI 
v. 85— 193. Als Privatlectiire lasen fasst alle Schüler den grössten 
Theil Caesaris de bello Gallico und das Uebrige von Sallnstii Ju- 
gurtha; die Besseren ausserdem Caesaris de bello civili und Salustii 
Catalina. Stilistische Uebungen aus Meirings Uebnngsbuch II  Theil. 
Alle 14 ■Tage ein Pensum; alle 4 Wochen eine Composition.

Griechisch: 5 St. wöchentl. Aus der Chrestomathie von Dr, Schenkl: 
Xenoph. Kyropod.I״ II., III., IX — Anab. I., II., III. — Cornm. 
I., II. Wöchentl. eine Stunde gramm. Uebungen: alle 4 AVochen ein 
Pensum oder eine Composition.

Deutsch: 2 St. wöchentl. Die Theorie der Dichtungsformen mit den 
entsprechenden Musterstücken nach Eggers Lesebuch, I. Band, aus
serdem Grundzüge der Stilistik. Alle Monate eine Hausaufgabe 
und eine Composition.

Polnisch: 3 St. wöchentl. I. Sem. Lectiire aus Wypisy polskie B. TAr. 
mit sachlichen und sprachlicgen Erklärungen. Ergänzende AVieder- 
holnng der Grammatik. II. Sem. Lectiire der ältesten schriftlichen 
Denkmale aus Wypisy polskie für Ob. Gymnasium I. Band I. Theil 
bis Marcin Bielski. Alle Monate eine Hausaufgabe nnd eine Compos.

Ruthenisch: 3 St. wöchentl. Das AVichtigste aus der altslovenischen 
Grammatik. Lectiire aus der Chrestomathie des Glowacki. Alle Mo
nate eine Hausaufgabe und eine Composition.
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Geographie und Geschichte: 3 St. wöchentl. Die alte Geschichte bis zur 
Unterwerfung Griechenlands durch die Römer. Nach Gindely I. Band.

Mathematik: 4 St. wöchentl. Algebra. Das Zahlensystem, die 4 Species, 
negative Zahlen, die 4 Hauptoperationen in algebraischen Ausdrücken. 
Theorie der Brüche. Verhältnisse und Proportionen. Geometrie: 
Planimetrie. Nach Mo^nik.

Naturgeschichte: 2 St. wöchentl. I. Sem. Mineralogie und Geognosie. 
Nach Fölleker. II. Sem. Botanik. Nach Bill.

VI. Klasse. Ordinarius: Grzegorczyk.
Religion: 2 St. wöcli. Besondere Glaubenslehre nach Dr. Konrad Martin.
Latein: 6 St. wöchentl. Lectiire aus Tit. Livius lib. I. II. c. 1— 34; 

XXI. c. 1— 30. Vergilii Georg, lib. II. 1—2. Aen. lib. 1. TT. 
Nach Hofmann. ‘Wöchentlich 1 Stunde gramm. stilistische Hebun
gen nach Siipfle II. Theil. Alle 14 Tage ein Pensum; alle 4 Wochen 
eine Composition.

Griechisch: 5 St. wöchentl. Ilias III., IV. und XVI. Odys. T., VI., IX. 
Wöchentlich eine Stunde grammatische Uabungen: alle 4 Wochen 
ein Pensum oder eine Composition.

Deutsch: 3 St. wöchentl. Lectiire und Erklärung gewählter Musterstücke 
von Anfang bis Klopstock mit gedrängter liebersicht des Literarhi
storischen. Nach Eggers Lesebuch 11. a. Alle Monate eine Haus
aufgabe und eine Composition.

Polnisch: 3 St. wöchentl. Lectiire der älteren schriftlichen Denkmale 
nach Wypisy polskie I. Band II. Theil von Mikolaj Rej bis J. B. 
Zimorowicz mit literarhistorischen und gramm. Erklärungen. Alle 
Monate eine Hausaufgabe und eine Composition.

Ruthenisch: 3 St. wöchentl. Literaturgeschichte vom XII. Jahrhunderte 
bis Kotlarewski, Lectiire: Igors Zug gegen die Polowzer und Prawda 
ruska. Alle Monate eine Hausaufgabe und eine Composition.

Geographie und Geschichte: 3 St. wöchentl. Die Geschichte der Römer. 
Das Mittelalter bis zum Beginne der Kreuzziige. Nach Gindely. 
Band I., II.

Mathematik: 3 St, wöchentl, Lehre von den Potenzen, Wurzeln und 
Logarithmen, Gleichungen des ersten Grades mit einer und mehreren 
Unbekannten. Stereometrie und ebene Trigonometrie. Nach Mo'nik.

Naturgeschichte: 2 St. wöchentl. Zoologie in enger Verbindung mit der 
Palaeontologie und geographischer Verbreitung der Tliiere. Nach Giebel.

VIT. Klasse. Ordinarius: Bayli.
Religion: 2. St. wöcli. Katholische Sittenlehre, nach Dr. Konrad Martin.
Latein: 5 St. wöchentl. Cicero in Cat. I. De imperio C. Pompei. Pro 

Archia poeta. Virg. Aen. lib. VI., VII. Stilistische Uebungen, nach 
Süpfles II. Theil. Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine 
Composition.

Griechisch: 4 St. wöchentl. Demosthenis Philippica I. und ITT. Sophoclis 
Ajax. Schenkels Uebungsbuch. Alle 4 Wochen ein Pensum oder 
eine Composition.
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Deutsch: .3 St. wöchentl. Literaturgeschichte von Klopstock bis auf das 
Auftreten der Romantiker sammt den betreffenden Musterstücken. 
Ausserdem in der Klasse erklärt: Iphigenie auf Tauris von Göthe. 
Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit.

Polnisch: 3 St. wöchentl. Lectüre aus Wypisy polskie II. Band, I. Theil 
mit sachlichen und sprachlichen Erklärungen, und den daran sich 
knüpfenden literar-historischen Notizen von Hieronim Morsztyn his 
Niemcewicz. Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit.

Ruthenisch: 3 St. wöchentl. Literaturgeschichte von Kotlarewski bis Gu- 
szalewicz mit den betreffenden Musterstücken. Lesebuch von Bar- 
wiński, II. Theil. Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit.

Geographie und Geschichte: 3 St. wöchent. Vom Beginne der Kreuzziige 
bis zum westfälischen Frieden. Nach Gindely, Band II. III.

Mathematik: 3 St. wöchentl. Bestimmte Gleichungen des 2. Grades mit 
1. und mehreren Unbekannten. Unbestimmte Gleichungen des 1. 
Grades. Exponentilgaleichungen. Arithmetische und geometrische 
Reihen. Combinationslehre. Binomischer Lehrsatz, Analytische Ge
ometrie in der Ebene. Nach Mo nik.

Physik: 3 St. wöchentl. Allgemeine Eigenschaften der Köper; äussere 
und materielle Verschiedenheit derselben. Chemie, Statik, Dynamik. 
Nach Schabus.

Philosophische Propädeutik: 2 St. wöchentl. Logik. Nach Drbal.
V III. Klasse. Ordinarius: Adolf.

Religion: 3 St. wöchentl. Geschichte der katli. Kirche für röm. kath. 
Schüler nach Dr. Robitsch, für gr. kath. Schüler nach Dr. Fessler.

Latein: 5 St. wöchentl..Taciti annalium lib. I., II., III. Horatii car- 
minum lib. I. 1; 6, 7, 12. 14, 20, 31, 32, 34. 35. lib. II. 3 ,6 , 
9, 16, 17, 18. lib. III . 3, 8, 13, 25, 30. lib. IV. 2, 7. 8 12. 
Exod. 2, 7׳ Satir. lib. I. 4, 9. Epist. ad Pisones. Zur Privatlectüre 
aus Vergilii Aeneis, von besseren Schülern, auch Horatii carmina 
Stilistische Uebungen nach Süpfles II. Theil. Alle 14 Tage ein 
Pensum, alle 4 Wochen eine Compositiön.

Griechisch: 5 St. wöchentl. Sophoclis Oedipus rex. Platonis Apologia et 
iCrito. Schenkels Uebungsbuch. Alle 4 Wochen ein Pensum oder 
eine Composition.

Deutsch: 3 St. wöchent. Lectüre einer nach ästhetischen Gesichtspunkten 
geordneten Sammlung von Musterstücken in Verbindung mit aiialyt. 
Aostlietik und literar-historischen Notizen. Erklärung von Göthes 
Torquato Tasso und Schülers: Jungfrau von Orleans. Alle 3 Wo
chen eine schriftliche Arbeit.

Polnisch: 3 St. wöchentl. Lectüre der in Wypisy polskie II. Band II. 
Theil enthaltenen, aus den Werken der Schriftsteller: Brodziński, 
Mickiewicz, Malczewski, Ossoliński, Gołębiowski, Jachowicz, Witwicki, 
Kamiński. Fredro, Korzeniowski, Pol, B Zaleski entlehnten Bruch
stücke mit sprachlichen und sachlichen Erklärungen, und den daran 
geknüpften literar-historischen Notizen, Zur Hauslectüre: Pan Ta
deusz von Mickiewicz. Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit.

4
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Ruthenisch: 3 St. wöchentlich. Lectüre aus dem Lesebuche von Barwin- 
ski mit sprachlichen und sachlichen Erklärungen in Verbindung mit 
analyt. Aesthetik und literarhistorischen Notizen.

Geographie u. Geschichte: 3 St. wöclientl. Vom Anfänge des spanischen 
Erbfolgekrieges bis 1815. Nach Gindely I I I  B. Oesterreichische 
Statistik. Nach Hannak.

Mathematik: 1 St. wöchentlich. Wiederholungen und Uebungen aus dem 
Gebiete der Algebra u. Geometrie. Nach Mocnik.

Physik: Hydrostatik, Aerostatik, Akustik, Magnetismus, Elektricität, 
Wärmelehre, Optik. Nach Schabus.

Philosophische Propädeutik: 2 St. wöchentlich. Empirische Psychologie. 
Nach Lindner.

Themen, die am O bergym nasium  zu H aus- u n d  Schularbeiten  
gegeben w urden.

A. In. der deutschen Sprache.

VIII. Klasse. I. Sem. 1. Gedankengang in den betrachtenden 
Theilen von Schiller’s ״ Glocke.“ 2. Welche epochemachende Begenheiten 
trennen das Mittelalter von der Neuzeit. 3. Zwek des Prologs in Schil
ler’s Drama ״ die Jungfrau von Orleans?“ In wie ferne bildet er zugleich 
einen Theil der Exposition? 4. Abhandlung über die Verse von Rückert: 
 Dein Auge kann die Welt trüb oder klar dir maeliem u. s. w. 5. Die״
historische Grundlage zu dem Drama die Jungfrau von Orleans von 
Schiller. 6. Unter welchen Umständen kam die romantische Dichterschule 
zu Stande? 7. Worin besteht die Schuld der Jungfrau von Orleans?

II. Sem. 1. Wie soll man das Leben der beiden Ausprüche me- 
mento mori und memento vivere gemäss einrichten? 2. Abhandlung über 
Göthe’s Verse: ״Der Mensch bedarf in seinem engen Wesen — der dop
pelten Empfindung Lieb’ und Hass.“ 3, Auch die Schulzeit gehört zum 
Leben, und das Leben ist eine weitere Schule. 4. Worin besteht die 
Verwicklung in Göthe’s ״ Torquato Tasso“? 5. Uiber die Bedeutung des 
Donaustromes insbesondere für Oesterreich-Ungarn. 6. Wie hat Göthe 
seinem Drama Torquato Tasso die entsprechende italienische Färbung 
zu geben gewusst? 7. Das historische in dem Drama Torquato Tasso.
8. Es ist der Ausspruch: ״Länger zu wirken, als man lebt, ist ein 
schönes Loos“ — durch Beispiele aus der allgemeinen und der Kultur
geschichte zu begründen. (Matur. Prüfung).

VII. Kl. I. Sem 1. Der Verkehr der Menschheit mit den Producten der 
verschiedenen Zonen. 2. Commentar zu Schillers Epigram: In den Ocean 
schifft mit tausend Masten der Jüngling. Still auf gerettetem Boot 
treibt in den Hafen der Greis. 3. Der Verkehr der Menschheit mit-allen 
geistigen Erzeugnissen. 4. Ueber die slavischen Fürsten, welche die 
Weltgeschichte mit dem Namen des Grossen geehrt hat. 5. Ueber das 
Lehnswesen des Mittelalters und dessen theil weise Fortdauer in der Neu
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zeit. 6. Das Leben ist ein Krieg7 .׳. Heber den Islam. Sein Wesen nnd 
die A rt der Ausbreitung. 8. Die fliehende Zeit. Eine Neujahrsbetrach- 
tung.

II. Sem. 1. Änderung der Nationalität bei Völkern und Indivi
duen. 2. Die Verdienste des römischen Kaisers Augustus. 3. Warum 
ist es schwer,, eine unparteische Geschichte zu schreiben? 4. , ״ Was 
glänzt, ist für den Augenblick geboren, das Echte bleibt der Nachwelt 
unverloren.“ Götlie. 5. Der Frosinn im Leben der Völker oder die na
tionalen Feste. 6. Via crucis, via lucis oder per aspera ad astra, aus 
der Geschichte der Völker und Individuen bewiesen. 7. Ueber den Aus
spruch des Tacitus, Graeci, qui sua tantum mirantur. 8. Ist der Ruhm 
Alfreds des Grossen begründet oder nicht? und warum? 9. Gold regirt 
die Welt. Was• ist daran 1) Falsches 2) Wahres? 10. Länger zu wir
ken, als man lebt, ist ein schönes Loos. Aus der Geschichte begründet.

VI. Klasse. 1. Sem. 1. Hannibals Grösse. 2. Wichtigkeit Homers 
für die Literatur späterer Völker. 3. Sagen über die Gründung Horns. 
4. Sagen und Geschichte aus der Zeit der römischen Könige. 5. Das 
Wetter im Frühjahre, Sommer und Herbst des Jahres 1872. 6. lieber 
die Dictatur bei den Römern, a) Dictatur. b) Dictatoren. 7. Ueber den 
Untergang Karthagos. 8. Betrachtungen über die auffallende Thatsache, 
dass bedeutende Männer aus den Republiken entfernt wurden. Mit beson
derer Berücksichtigung Athens.

II. Sem. 1. Das Streben der Plebejer nach Gleichheit der Rechte 
mit den Patriciern. 2. Grundzüge des altrömischen Lebens : a) Ackerbau 
b) Recht c) Krieg. 3. Der Schnee. 4. Die Sternenwelt und die W elt
geschichte. Eine Parallele. 5. Ueber den Ausspruch eines Literaturhi
storikers: Klopstock wird viel bewundert, aber wenig gelesen. 6. !Tiber 
die Männer, welche die Weltgeschichte mit dem Namen des Grossen 
geehrt hat. 7. Hegemonie in Altgriechenland. 8. Das Leben des Pom- 
pejus, nach dem dreifachen Gesichtspunkte betrachtet: sein Steigen, sein 
Höhepunkt, sein Sinken. 9. Vielseitige Bildung■ des Cajus Julius Cäsar.
10. Glanzpunkte in der Geschichte der römischen Republik.

V. Klasse. I. Sem. 1. Worin besteht die welthistorische Bedeu
tung der Phönicier? Abhandlung. 2. Wie unterscheiden sich Poesie, 
Prosa und Beredsamkeit dem Zweck und der Sprache nach? 3. Der 
Ackerbau, die Grundlage der Cultur der Völker. Mit Anlehnung an 
Schiller’s Gedicht: ״ Das eleusische Fest.“ 4. Freie Nacherzählung der 
Legende: ״Der gerettete Jüngling“ von Herder. 5׳. Der Mensch, nach 
seiner Abhängigkeit vom Wetter geschildert. 6. Gedankengang in dem Ge
dichte Schiller’s: ״Herculanum und Pompeji.“ 7. Uiber die Jugend und 
das Ende des Cyrus; nach Herodot, Xenophon und Ktesias. 8. Das 
Wirken des Demosthenes als Redner und Staatsmann gegenüber Philipp
11. von Macédonien.

II. Sem. 1. Abschiedsrede des Winters. Gehalten am 22. März 
1873. Eine Personitication. 2. Des Tliemistokles Verdienste um sein 
Vaterland. 3. Der trojanische Krieg. 4. Wetter, Natur und Menschen 
im Mai 1873. 5. Weisheit des Solon. 6. Die Berge. 7. Was hat der
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Mensch ohne sein Verdienst und ohne seine Schuld? 8. Heldentod des 
Leonidas und seiner Getreuen. 9. Die Bürgerkriege der Griechen und 
ihre Folgen. 10. Die Natur als Wohlthäterin und als feindliche Macht 
der Menschen.

B. In der polnischen Sprache.

VIII. Klasse. 1. Stanisław Konarski i jego reformy. 2. Charakte
rystyka mego współucznia i przyjaciela. 3. Polityczny stan pojedynczych 
państw Europy na początku wieków nowszych. 4. Znaczenie pieśni gmin
nej w literaturze. 5. O sztuce i jéj ważniejszych przymiotach. 6. Myśli 
w czasie pobytu w bibliotece. 7. Mikołaj Rej a Kazimirz Brodziński. 
8. flovog sv>cleiag nour!n (Sofokles). 9. Skutki wojny trzydziestoletniej 
dla Niemiec i Austryi. 10. Satyra i jéj znaczenie w literaturze. 11. 
Charakterystyka głównych osób występujących w tragedyi Sofoklesa 
 -Król Edyp.“ 12. Szkota a życie. 13. Myśli przy rozstaniu się z współ״
uczniami. 14. Jakie okoliczności wpłynęły na rozwój ducha obywatelskie
go i artystycznego jakotćż potęgi państwowej Ateńczyków mianowicie 
w okresie wojen perskich? (do egzaminu dojrzałości).

VII. Klasse. 1. Cmentarz nie ma w sobie nic strasznego. 2. Rzut 
oka na powierzchnię krainy przez nas zamieszkałej. 3. Rozwój prawa 
lennego. 4. O sądach Bożych czyli ״ Ordaliach.“ 5. Wewnętrzne urzą
dzenia państwa frankońskiego za czasów Karola Wielkiego. 6. Pióro a 
miecz. 7. Pochodzenie, sposób życia i wojowanie Tatarów. 8. Divitiarum 
et formae gloria fluxa atque fragiłis (Sallust.). 9. Przygotowanie Tur
ków do wojny z Polską w roku 1621 podług pierwszej pieśni ״Wojny 
Chocimskiéj“ J . Krasickiego. 10. Rudolf i Przemysław Ottokar. 11. 
Karpiński a Trembecki. 12. Obraz dworów magnackich w epoce Zygmun- 
towskiéj. 13. O zamkach wieków średnich. Co spowodowało wybór miejsc 
i sposób budowy?

VI. Klasse. 1. Jakie przyjemności i korzyści mają mieszkańcy wsi ? 2. 
Kolebka i trumna. 3. Zasługi Guttenberga wraz z krótkim rysem pierwszych 
tłoczni drukarskich w Polsce. 4. Różnica między marnotrawnym a ską
pcem (podług Reja). 5. Ihrakie były ״comitia“ i jaki zakres ich dzia
łania? 6. Pogląd na środki komunikacyi czasów najnowszych. 7,. Szczę
ście! ty jesteś podobne do księżyca, który ludziom jużto twarz piękną 
i całą, jużto rogi ukazuje. 8. Skreślić charakter Antenora w ״ Odpra
wie posłów greckich“ J . Kochanowskiego. 9. Życie ludzkie i cztery 
pory roku. 10. Pożytek historyi powszechnej wykazany na kilku przy
kładach. 11. Walka Horacyuszów i Kuryacyuszów. 12. Życie jest tylko 
podróżą. 13. Różnica między władzą królewską, konsularną a dyktator
ską. 14. Przyczyny rozkwitu literatury polskiej w okresie Zyginuntow- 
skim. 15. Życie i pisma S. Klonowicza. 16. Druga wojna punicka.

V. Klasse. 1. Opis burzy. 2. Woda w gospodarstwie przyrody. 
3. Dniestr stepowy (Opis geograficzny), 4. Smutne skutki gry w karty. 
5. Pożytek nauki historyi naturalnej. 6. Pożar (Opisanie), 7. Człowiek. 
8 Częstochowa (Opis podług kaw. zawartego wr Wyp. Pols. tom 4.).
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9. U kład i treść mowy, którą miał umierający Micypsa do Jugurty.
10. Złoto a żelazo. 11. W ychowanie Spartańczyków i Ateńczyków. 
12. U kład i treść poematu ״ Sąd Lubuszy.“ 13. W iatr. 14. Szkoły, 
oświata i zabytki- piśmienne z okresu Piastowskiego. 15 B itw a pod 
Kunaxą. 16. Podbicie Grecyi przez Macedończyków.

C. In der ruth.enisch.en Sprache.

V . 1. Oroiib a ko npiareAb h HenpiareAb uoAOBtKa. 2. IIouaTKH 
<i>eaHKiiicKnxT) koaohm a hx־i> 3Ha׳iei»,e aah d>eiuih־in. 3. OnncaHbo Kpacuoro 
nopaHKa bx ocenił. 4 . IToroni (iicropiiuecKoe oniicanbe). 5. Toprb BrŁ 
MticroMKy. 6. TpaMarmine noacHeate u nepeBÓAt im i OciposiupoBOro 
EßaHr. M aie, raasa 24 . 7. C B ta iii h reMaiii CTopoHU 3iimh. 8. IltAb 
IiiKyproBoro 3aK0H0AaTeAtcrBa. 9. 4 oux׳ł, ero noBCTaHbe, nojKiiroKt 
h uiKOAJiHBÓCTŁ. 10. Po3BHTte BjacTH Hapo4HŁixT> TpiiÖynÖBTj y  Phmahhx.
11. IIpaBniBMu u mh u mu ii npiareAb 12. SaitOHOAareAbCTBO CoAOHa. 13. 
OnucaHbe BecHU. 14. IlepeBÓj-b n noacHeHbe EßaHr. IoaH. ra. 1. 15. 
HecTopT> h ero 3iia>ieHbe b׳b pycKoii Aiireparypt. 16 E e3t Eora aiui ao 
nopora (noaCHHTH npiiKAaAaMH.) 17. IIpaBAUBa nayKa npiiß.niiKae Haci 
kt> Eory.

VI. 1. Pt.ita h iKHTbe uoaoBliKa. 2. IlepeBOAT. ima. l l i ia iu  k. III. 
ct. 1— 25 . 3. CjtACTBia niiAbHOCTH h AfimiBCTBa. 4. Po3Auaie AieM 
K0H3yAIipCK0K) H AHKTaTOpCKOIO BJaCTlIO. 5 . CaMHHTCKill BOUHU H HXT> 
nocjt,Aci׳Ba aah PiiMAaa׳b. 6. łlopaAOKt ecTb Ayuieio bo bc1>xt> npeAnpii- 
iiaTiax׳b. 7. Mapiii u Cyjra. 8. 3mmeiibe nanepy. 9. BaatHocrb HapoAHoB 
noe3in 10. llitiii noiKirroKT. npiiHOcan> h3mb ckoth AOMouin. 11. Kro 
paHO Bcrae, rojiy Eon> Aae. 12. M uth ze iget auch der M am eluck, 
G ehorsam  ist des Christen Schm uck, (Schiller). 13. IIkhmi־ cnocoóoM-b 
Bupyuae npupoAa uoAOBtKa, aotubho ero chau. 14. XapaKrepi n nciopia  
yKpaiiHCKuxi» Avin. 15. S teter T ropfen  höhlet den Stein .

V II. 1. CrapaHa Kapoaa B. o nÖAneceHbe m־ryK׳b u yMf.eTHOcrii.
2. 0  CKÖAbKO macTbe aoAOBluca ( i n  Hero cajioro :samicim.. 3 . B.iiaHbe 
noioateHa Kpaa na po3Biirbe oöpa30BaHa napoAa. 4 ־ Koaii miraHbe kiiiijkokt» 
npHHOCHTT> npaBAHBuii noaanw b 5. Po3BiiTbe npaßa jeHHiiaoro b i  3anaAHÖu 
Eßpont. 6 . 3araAbHull iiocabat׳ Ha Aßa nocAtAHiii b4 kii cepeAiioBtaHOH 
HCiopiu. 7. Hitiu npiaTHOcrii u Kopucrii MH!on. ;Kine.it. npinopcKiixx 
3e»eAb ? 8. KapoAb B. u ÄAbci.peA'b B. (nopößnaHbe.) 9. IIojKHTort
*eAt3Hbixt Aopör'L. 10  TpefitHKa nero BaatHÖcrb bt. pycKÖfi Airreparypt. 
11. üocAtACTBia Kpecrauyb noxoAOB־b. 12 Boima hko npiaxeAb h iienpiareAb 
yMt.erHOCTH ii mryitii. 13. IIkiiI noiKHTOKt npiiHOcmt naM־b HavKa xeiiiii?

Y III. 1. 0  ocrpaKiUMt, 2. Ha Atu n ßcnoMHeiiba. (napaAeAa.) 3. 
IIoiAaAT» Ha HauHOBiuiii BUHaiiAeHa 4. 3aBeAeHHMt HayKOBbint HaAeiKini 
ca nomnanbe. 5  Hitoe craHOBiime 3aHHMae MapKo Bobuokt. bt> pycKÖil 
AHreparypt. 6. Bticb .Tioahmk;) XIV. 7. YaiteTHÖCTb oapaca bt> marno, 
a n o itx a  bt> iiemacno. 8. Ilonaritii u po3BHTbe yKpaHiicKoii noesiii. 9. 
no.KHTOiu crptAbHoro nopoxy (AiaAor^). 10. P rincip iis ohsta (xpia). 
11. HeMopaAbiiocTb u Hepe.iiiriuHÓCTb ryfirarb HapoAU u Aepataiiu. 
(Maturitaets Prüfungsarbeit.)



Chronik des Gymnasiums.

Das Schuljahr wurde am 1. September mit einem feierlichen Hoch
amte eröffnet, und am folgenden Tage mit dem öffentlichen Unterrichte 
begonnen.

Im Lehrkörper fanden folgende Veränderungen s ta tt:
Mit h. Erlasse vom 22. September 1872 Z. 189/pr. wurden die 

suppl. Lehrer Thomas Soltvsik und Dr. Alexander Hirschberg der Lem- 
berger Ober-Realschule — mit h. Erlasse vom 15. Oktober 1872 Z. 8746 
der sup. Lehrer Dr. Basil Bielecki der Unter-Realscliule in Tarnopol — 
mit h. Erlasse vom 21. Oktober 1872 Z. 8893 der sup. Lehrer Thad
däus Kilarski der Realschule in Krakau — mit h. Erlasse vom 27. 
Oktober 1872 Z. 309/pr. der sup. Lehrer Ludwik Maciulski der Ober- 
Realschule in Lemberg — zur Dienstleistung zugewiesen.

Mit h. Erlasse vom 24. Oktober 1872 Z. 9111 wurde dem Gy
mnasial Professor Dr. Oeslaus Rodecki die Leitung der Lemberger Ober- 
Realschule provisorisch übertragen.

Mit h. Erlasse vom 28. Oktober 1872 Z. 9212 wurde der Gy
mnasial-Professor des Tarnower Gymnasiums Anton Krygowski an das 
Lemberger I I  Gymnasium versetzt, gleichzeitig der sup. Lehrer Cislo 
dem Tarnower Gymnasium zur Dienstleistung zugewiesen, und der Lehr- 
amts-Candidat Johann Kostecki als sup. Lehrer in Verwendung ge
nommen.

Mit li. Erlasse vom 1. Jänner 1873 Z. 11134 wurde der sup. 
Lehrer des Tarnower Gymnasiums Josef Bittner dem II  Gymnasium in 
Lemberg zur Dienstleistung zugewiesen.

Mit h. Erlasse v. 21. Jänner 1873 Z. l/pr wurde der Gymnasial - 
Professor Johan Daszkiewicz bis zum Schlüsse des Schuljahres beur
laubt.

Mit h. Erlasse v. 16. März 1873 Z. 74/pr wurde der Gymnasial- 
Professor Simon Przesläwski aus Dienstesrücksichten an das Lemberger 
Franz-Josef Gymnasium versetzt, und an dessen Stelle der Lehramts- 
Candidat Kazimir Okaz zum sup. Lehrer ernannt.

Mit. h. Erlasse vom 11. März 1873 Z. 1332 wurde der Neben
lehrer der ruthenischen Sprache, Weltpriester Onufrius Lepki zum wirk
lichen Religionslehrer für die griech. kätli. Gymnasial-Scliiiler am Lem
berger Franz-Josefs Gymnasium ernannt, und an dessen Stelle der für 
die ruthenisclie Sprache von der Wiener Prüfungs - Commission approbirte 
Weltpriester Ignatz Onyszkiewicz zum sup. Lehrer bestimmt.
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Mit h. Erlasse vom 15. April 1873 Z. 101/pr wurde der sup. 
Lehrer Emanuel Kiszakiewicz zum wirklichen Lehrer am Realgymna
sium in Kolomea ernannt, und gleichzeitig der wirkliche Lehrer dieses 
Realgymnasiums Eugen Zharski dem Lemberger zweiten Gymnasium 
zur Dienstleistung zugewiesen.

Der Gymnasialprofessor Elias Witwicki war aus Gesundheitsrück
sichten im Schuljahre 1873 beurlaubt.

Der Gymnasial - Director Schulrath Janowski wurde während sei
ner Anwesenheit in Wien als Reichstag - Abgeordneter vom 11. Dezem
ber 1872 bis 25. Mai 1873 durch den Gymnasial-Professor Anton Kry- 
gowski vertreten.

Die schriftlichen Maturitätsprüfungen wurden am 3. 4. 5. 6. und 
7. Juni abgehalten, zu denen 24 von den 26 angemeldeten Abiturienten 
erschienen waren. Die mündlichen Maturitätsprüfungen wurden am 3. 4. 
5. und 7. Juli unter der Leitung des stellv. Gymnasial-Inspectors Anton 
Czarkowski mit 23 Abiturienten vorgenommen.

Am 1. Juli begannen die mündlichen Versetzungsprüfungen und 
dauerten bis 14. Juli.

Am 15. Juli wurde das Schuljahr mit einem feierlichen Gottes
dienste und der Zeugniss-Vertheilung geschlossen.





33

Maturitätsprüfung» - Ergebnisse.
Oeffent-
liehe- Privat- Externi-

S c h ü 1 e r sten.

Zur Maturitätsprüfung gemeldet . 22 2

Z u rü c k g e tre te n ....................................... — 1

|  vorzüglich reif . . . .  
Approbirt \

4 —

1 r e i f ....................................... 12 . ---

auf '/a J ׳1 a h r ......................
Reprobirt j

1 ohne T e rm in .......................

1 —

— 1

Wiederholungsprüfung nach den Ferien. 5 —

Den Unterricht in der Geschichte Polens und Klein-Russ
lands besuchten . . . . . . . 6 2  Schüler

Den Unterricht in der französischen Sprache besuchten . 24 55

55 55 italienischen Sprache 55 8 55

55 55 Kalligraphie 55 . 35 55

55 55 Stenographie 55 . 21 55

55 im Zeichnen 55 . 30 55

'5 im Gesänge 55 . 21 55

55 im Turnen 55 . / m 55

Von der gesammten Schülerzahl am Ende des I I  Semesters waren: 
Schulgeldzahlende . . . . . . 1 9 9  Schüler
Befreite . . . . . . . . ״ 145 

Gesammtbetrag des eingehobenen Schulgeldes fl. öst. W. 4290 
Gesammtbetrag der Aufnamhstaxen fl. öst. W. . . 241.50

der freiwilligen Beiträge fl. ö. W. . . 273.95 ״
der Dotation fl. ö. W. . . . . 178.50 ״
., der für Duplikat-Zeugnisse eingehobenen Taxen 25 fl.

Lehrmittelsammlungen.
Die Lehr-Bibliothek enthält 3527 Bände und 302 Hefte, die 

Schüler-Bibliothek enthält 761 Bände und 105 Hefte.
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Die Gymnasial - Bibliothek wurde gegen das Schuljahr 1872 um 
86 Werke in 122 Bänden uni 19 Heften vermehrt, sie erhielt zum Ge
schenke : vom h. k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht ein Exem
plar der öster. Geschichte für das Volk X III, 1. 2. und ein Exemplar 
des Jahresberichtes für 1872.

Es wurden 9 Apparate um 230 fl. für das physikalische Kabinet 
angeschafft, welches im Ganzen 272 physikalisch - chemische Apparate 
zählt.

Das naturhistorische Kabinet enthält 119 W irielthiere; 4 Käst
chen mit Käfern und Schmetterlingen; 8 Eascikel Herbariumblätter;
2 Kästen mit Eruchtmodellen, eine Mineral - Sammlung von 1300 Na
turstücken, 207 Krystallmodelle und 11 Bilder werke.

Hiezu kamen: ein menschliches Skelett und 10 Reptilien, die um 
80 fl. angescliafft wurden.

Für Geographie: 87 Wandkarten, 16 Atlanten, 2 Globen, 1 
Teiluri um.

Für Mathematik 32 Stereometer - Körper.

Z u r N a c h ric h t.

Die Aufnahme an die Lehranstalt wird am 29. 30. und 31. August 
stattflnden. Das Schuljahr wird am 1. September mit einem feierlichen 
Gottesdienste eröffnet, und am 2. September mit dem öffentlichen Unter
richte begonnen.


