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Esse mit einem prädicativen Adverbium 

bei Sallust und Cäsar.

Wenn zwei Schriftsteller in weit von einander entlegenen Zeit
abschnitten ihre Werke verfassen oder diese Werke verschiedenen 
Stilgattungen angehören, dann mag es vielleicht nicht auffallend 
erscheinen, wenn der Sprachgebrauch des einen Schriftstellers von 
dem des andern in mancher Beziehung abweicht, sei es dass dieser 
Sprachgebrauch aus früheren Zeiten beibehalten oder im Laufe der 
Zeit ein anderer geworden ist. Nun aber hat Sallust nur ungefähr 
ein Decennium später als Cäsar seine Werke verfasst (Sali, de 
coniur. Cat. wahrscheinlich im Jahre 43, Caes b. civ. nicht vor 
46, b. Gail. 52 auf 51, Sali b Jug und hist, bis ungefähr 35), und 
überdies haben beide Schriftsteller ähnliche Gegenstände behandelt, 
dennoch herrscht eine auffallende Verschiedenheit sowohl in andern 
Richtungen als namentlich darin, dass das Verbum esse bei Sallust 
ungleich häufiger als bei Cäsar mit einem prädicativen Adverbium 
verbunden erscheint. Es besteht ein ähnliches Verhältnis wie in 
der Rede Ciceros de imp. Cn. Pomp. §§ 13 und 16. § 13 lau te t: 
vident et sentiunt hoc idem, quod vos, unum virum esse, in quo 
summa sint omnia, et eum propter esse, quo etiam carent aegrius. 
§ 16 : quo tandem igitur animo esse existimatis aut eos, qui vectigalia 
nobis pensitant, aut eos, qui exercent atque exigunt,cum duo reges cum 
maximis copiis propter adsint !* An erster Stelle spricht Cicero nicht 
bloß im Sinne der Bundesgenossen und der Masse des Volkes, 
sondern er ahmt auch absichtlich ihre Sprechweise nach, er hat 
sich der vulgären Sprechweise bedient und nicht nur esse mit 
einem prädicativen Adverbium verbunden : eum propter esse, son
dern auch dreimal nacheinander esse in verschiedenem Sinne ge
braucht, so etwa wie Sali. Jug. 14, 10 hostes ab latere, vos amici 
procul, spes omnis in armis erat. An zweiter Stelle dagegen hat 
Cicero seinen eigenen Gedanken Ausdruck verliehen, aber auch seine 
eigene Sprechweise, das ist die Sprache der edleren Prosa beibe
halten, daher auch : cum duo Teges cum maximis copiis propter 
adsint, und das Verbum esse nur einmal und zwar mit einem abl. 
quäl, verbunden. Ähnlich der ersten Sprechweise ist die des Sallust, 
der als Mann des Volkes auch Wendungen der Volkssprache in 
seine Sprechweise aufzunehmen nicht verschmäht hat, und der, wie
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Jacobs in der Einleitung Seite 9 bemerkt, wünschen musste, gerade 
in diesem Kreise (der Masse des Volkes) auf die Gebildeten zu 
wirken. Ähnlich der zweiten Stelle ist die Sprechweise Casars, der 
nach Gell noct Atticae I, 10, 4 die Regel aufstellte : habe semper in 
memoria atque in pectore, ut tarn quam scopulum, sic fugias 
inauditum atque insolens verbum. Demgemäß mied natürlich Cäsar 
auch eine Sprechweise, die mehr der Volkssprache als der Schrift
sprache eigentümlich ist. Es ist aber ein Abweichen vom regel
mäßigen Sprachgebrauche, das Verbum esse mit einem prädicativen 
Adverbium statt mit einem Prädicatsnomen zu verbinden. Denn 
das Prädicat besteht entweder aus einem Verbum, das allein den 
vollen Begriff der Thätigkeit des Subjectes ausdrückt oder aus 
einem solchen Verbum, das noch einer Ergänzung bedarf, um eine 
volle Thätigkeit, einen bestimmten Zustand oder eine Beschaffenheit 
des Subjectes zu bezeichnen. In letzterem Falle bildet das Verbum 
mit seiner Ergänzung eine Einheit des Begriffes, mag es nun als 
Ergänzung ein Nomen im Nominativ oder Accusativ erfordern. Nur 
eines unter den Verben, welche einer Ergänzung bedürfen, bietet 
besondere Eigenthümlicbk eiten im Gebrauche: das Hilfsverbum 
e s s e. Dieses Verbum erscheint in der Regel seiner verbalen Natur 
entkleidet und tritt zwar in Verbindung mit einem Nomen, nicht 
aber in Verbindung mit einem Adverbium auf. »Letzteres thut es,« 
wie Zumpt § 365 sagt, »nur, wenn es die Bedeutung s i c h  wo  
b e f i n d e n  hat, z. B. aliquis oder aliquid prope (propius, proxime,) 
propter, longe, procul e s t; oder die tropische Bedeutung s i c h  
v e r h a l t e n ,  z. B. bene, male esse, ita oder sic est. (Sonst wer
den nur noch palam und clam in der älteren Sprache und später 
bei Sallust und Tacitus abunde, impune und frustra mit esse wie 
Adject. verbunden.)« Ganz kurz wird dieser Gebrauch von Seyffert 
§ 132 Anm. 4 besprochen : »Esse mit einem Adverbium heisst s i c h  
b e f i n d e n ,  s i c h  v e r h a l t e n . «  Ebenso Goldbacher § 246,1 
Anm. 2. »Mit Adverbien verbunden heisst es s i c h  b e f i n d e n ,  
v e r h a l t e n ,  se in .«

In folgenden Fällen erscheint bei Cäsar esse mit einem prä
dicativen Adverbium verbunden:
prope. b. Gail. IV, 28,2 tanta tempestas subito coorta est, ut . . 

aliae (naves) ad inferiorem partem insulae, quae est propius 
solis occasum, magno sui cum periculo deicerentur. 

praesto. b. Gail. V, 26, 2 qui, cum ad fines regni sui Sabino 
Cottaeque praesto fuissent, . . . suos concitaverunt. b. civ. II, 
19, 1 ipse . . . edictum praemittit, ad quam diem magistratus 
principesque omnium civitatum sibi esse praesto Cordubae vellet. 

intus, b. Gail. V, 45, 2 erat unus intus Nervius nomine Vertico. 
VI, 37, 9 confirmatur opinio barbaris . . . nullum esse intus 
praesidium.

satis. b. Gail. I, 3, 2 ad eas res conficiendas biennium sibi satis 
esse duxerunt. I, 19, 1 quod a magistratu Aeduorum accusaretur,
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satis esse causae arbitrabatur. I, 51, 1 postridie eius diei Caesar 
praesidium utrisque castris, quod satis esse visum est, reliquit 
IV. 16, 6 id sibi ad auxilium spemque reliqui temporis satis 
futurum. IV. 22, 3 navibus circiter LXXX onerariis coactis 
contractisque, quod satis e&se ad duas transportandas legiones 
existimabat, . . . quaestori, legatis praefectisque distribuit. IV, 
22, 6 Publium Sulpicium Rufum legatum cum eo praesidio, 
quod satis esse arbitrabatur, portum tenere iussit V, 2, 3 huic 
rei quod satis esse visum est militum, reliquit. VII, 66, 4 id sibi 
ad praesentem obtinendam libertatem satis esse b. civ. I ll , 32, 
2 hoc satis esse ad cogendas pecunias videbatur. I ll, 92. 1 Inter 
duas acies tantum erat relictum spatii, ut satis esset ad con- 
eursum utriusque exercitus.

ita b. civ. I ll, 60, 2 idque ita esse . . . intellegebat b. Gall. I, 
14, 6 cum ea ita sint, tarnen . . sese cum iis pacem esse fac- 
turum.

Sallust bat in folgenden Fallen esse mit einem prädicativen 
Adverbium verbunden :
prope. Cat , i l ,  1 Set primo magis ambitio quarn avaritia animos 

hominum exercebat, quod tarnen vitirnn propius virtutem erat. 
or. Phil. 10 quod multo propius est ah eo quo agitat statu, quarn 
ex pace et coneordia ad anna civilia. Jug. 19, 4 proxumi (pro- 
xume) Hispania Mauri sunt.

procul. Cat. 19,2 quippe foedum hominem a republica procul esse 
volebat. lug. 14, 10 liostes ah latere, vos amici procul, spes 
omnis in annis erat. 53,7 postquam haut procul inter se erant, 
strepitu, velut liostes adventarent, alteri apud alteros formidinem 
simul et tumultum facere. 85,48 Quae si dubia aut procul essent, 
tarnen omnis bonos rei publicae subvenire decebat. 

praesto. Jug. !5,5 diem locumque, ubi praesto forent, praedicit. 
satis, or. Lep. 19 Satis ilia fuerint, quae rabie contracta tolera- 

vimus. or. Cottae 3 quis mihi vivo cruciatus satis est aut quae 
poena mortuo?

satis superque. Jug. 75, 7 tanta repente caelo missa vis aquae 
dicitur, ut ea modo exercitui satis superque foret. 

abunde. Cat. 21, 1 postquam accepere ea homines, quibus mala 
abunde omnia erant. 58, 9 si vincimus, omnia nobis tuta erunt, 
conmeatus abunde, municipia atque coloniae patebunt. Jug. 63, 
2 At ilium iam antea consulates ingens cupido exagitabat, ad 
quem capiundum praeter vetustatem familiae alia omnia abunde 
erant. 85, 26 equidem ego non ignoro, si iam mihi respondere 
velint, abunde illis lacundiam et compositam orationem fore, 
or. Maori 26 abunde liberatatem rati, quia tergis abstinetur. 

parum Jug. 31,22 nam et illis . . . parum est inpune male 
fecisse.

contra Jug. 85,22 quod contra est. 88,2 cognoscere quid boni 
utrisque aut contra esset.
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ultra, or. Lep. 11 nam quid ultra ?
frustra, or. Maori 8 nam spem frustra fuisse intellexistis. Cat. 20, 

2 spes magna, dominatio in maribus frustra fuissent. Jug. 7,6 
quippe ouius neque consilium neque inceptum ullum frustra erat. 
61,1 Metellus postquam videt frustra inceptum . . ab Zama 
discedit. 71,5 postquam id frustra fuit, Jugurtbam placandi gratia 
adcedit. 73,7 ea res frustra fuit. 85,6 quo mihi acrius adnitun- 
dum est, uti neque vos capiamini et illi frustra sint. 93,1 At 
Marius multis diebus et laboribus consumptis anxius trahere 
cum animo suo, omitteretne inceptum, quoniam frustra erat, an 
fortunam operiretur 112,2 saepe antea cum imperatoribus Romanis 
pacem conventam frustra fuisse.

ita. Cat. 51,11 non ita est 52,20 si ita res esset, multo pul- 
cerrumam eam nos haberemus. Jug. 9,3 ex littaris imperatoris 
ita esse cognovit. 85,7 ita ad hoc aetatis a pueritia fui. 85,42 
verum non ita est

ut. Cat. 31,7 Catilina, ut erat paratus ad dissimulanda omnia, 
demisso voltu voce supplici postulare a patribus coepit. Jug. 
7,4 nam Jugurtha, ut erat impigro atque acri ingenio, in tantam 
clantudinem brevi pervenerat. 

tutius, laxius, licentius, facilius.
Jug 14, 11 Jugurtha... effecit, ut ubivis tutius quam in meo re- 
gno essem. 87, 4 Romanos, sicuti plerosque, remoto metu laxius 
licentiusque futuros. 94, 1 uti prospectus nisusque per saxa fa
cilius foret.

antea Cat. 47, 2 Cinnam atque Sullam antea (fuisse), se tertium 
esse, cui fatum foret urbis potiri.

Daraus ergibt sich zunächst, dass Sallust eine bedeutend grö
ßere Anzahl von Adverbien prädicativ mit esse verbunden hat als 
Cäsar, indem hei letzterem nur fünf verschiedene Adverbia siebzehn- 
mal, bei ersterem aber siebzehn verschiedene Adverbien neunund- 
dreissigmal (vierzigmal) in dieser Verbindung Vorkommen. Da die 
Werke des Sallust nach der zu Grunde gelegten Textesausgabe von 
Dietsch (Teubner 1886) 122 Seiten, die des Cäsar, herausgegeben 
von Dinter (Teubner 1884) 335 Seiten umfassen, so kommt mit
hin für Sallust schon auf ungefähr je drei Seiten eine solche Ver
bindung, für Cäsar aber erst auf je zwanzig Seite eine.

Aber es ist nicht bloß die Anzahl wesentlich verschieden, auch 
in der Art und Weise solcher Verbindungen ergeben sich bei bei
den Schriftstellern Unterschiede. Bei Cäsar erscheint diese Verbin
dung bei localen Adverbien nur dann, wenn wirklich locale Ver
hältnisse vorhanden sind. Dies ist zwar auch bei Sallust meistentheils 
der Fall, jedoch nicht Cat. 11, 1 quod tarnen vitium propius vir- 
tutem erat. or. Phil. 10 An exspectatis, dum exercitu rursus ad- 
moto ferro atque flamma urbem invadat ? quod multo propius est
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ab eo quo agitat statu, quam ex paoe et concordia ad arma eivilia. 
Jug. 85, 48 et profecto deis iuvantibus omnia matura sunt, victoria 
praeda laus. Quae si dubia aut procul essent, tarnen omnis bonos 
rei publicae subvenire decebat.

Eine solche Verbindung scheint auch in der Vulgärsprache 
gemieden worden zu sein, da sie selbst bei solchen Schriftstellern, 
die sich am engsten der Volkssprache anschließen, bei den Komi
kern, Plautus und Terentius, selten vorkommt. (T. Macci Plauti 
comoediae, ex recognitione Alfredi Fleckeiseni tom I. Amphitruonem 
Oaptivos Militem gloriosum Rudentem Trinummum complectens. 
tom II. Asinariam Bacchides Curculionem Pseudulum Stichum com
plectens. P Terenti comoediae recensuit Alfredus Fleckeisen.) PI. 
trin. v. 837 ni pax propitia foret praest.o. PI. Capt. 271 Proxumum 
quod sit bono quodque a malo longissume, id volo. Ter Adelphi 
348 Postremo quando ego conscia mihi sum, a me culpam esse 
hanc procul.

Die qualitativen Adverbien ferner hat Cäsar nur dann prädi- 
cativ mit esse verbunden, wenn ein neutrales Pronomen Subject ist. 
Auch hierin folgt Sallust im allgemeinen demselben Gebrauche, doch 
ist Jug. 85, 7 ita .. . fui auf ein persönliches Pronomen bezogen; 
während sonst der allgemeine Begriff res Subject i s t : Cat 52, 10 
oder ein solcher ergänzt werden muss : Cat 51, 11. Jug. 9. 3,85, 42. 
Ferner ist frustra mit dem Subjecte illi prädicativ verbunden : Jug. 
85, 6, mit einem bestimmten Nomen: Cat. 2G. 2 (spes). or. Macri 
8 (spes), Jug 7, 6, 61, 1 und 93, 1 (inceptum)mit dem allgemei
nen Subjecte re s : Jug. 73, 7, mit einem neutralen Pronomen 
Jug. 71,5.

Bei Plautus und Terenz ist die Verbindung ita est keine sel- 
tene.*)Pl. trin 46 Tui benevolentis, si ita’s ut ego te volo. 107 Id 
ita esse ut credas, rem tibi auctorem dabo 545 Credo ego istuc, 
Stasime, ita esse. 305 — 307 Qui homo cum animo inde ab ine- 
unti aetate depugnat suo, utrum itane esse maveiit. ut eum animus 
aequom censeat, an ita potius ut parentes eum esse et cognati ve- 
lint. 667 Itast amor, ballista ut iacitur. 1098 Credo, omnia istaec 
si ita sunt ut praedicas. 1132 Est ita ut dicis. 1170 Quom ille itast 
ut (euml esse nollo, id crucior. Amph. 569 Profecto, ut loquor, res 
itast 575 Utinam essem ita 899 est ita ingeuium meum. Bacch. 
721 res itast. 755 ita negotiumst. 1180 ita sunt. Cure. 143 non ita 
res est. 300 ita nunc servitiumst. 592 res itast mil. glor. 523 ita 
negotiumst. 780 Set ego ita esse ut dicis teneo pulcre.

Ter. And 386 Non itast. 459 Ita pol quidem res est 1000 — 
1001 Id ita esse facere coniecturam ex me licet Ita res est. Eun. 
29 Id ita esse vos iam iudicare poteritis. 97 sed ita erat res, fa- 
ciundum fuit. heaut tim 158 Ita res est. 318 Ita res est haec

*) Die vollständige Aufzählung aller Beispiele aus Plautus und Te
renz ist weder hier noch im folgenden beabsichtigt, sondern es werden nur je 
einzelne besonders in die Augen fallende aufgezählt.
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nunc. 660 Nostrast, si itast. Phorm. 172 Ita plerique omnes sumus 
ingenio, nostri nosmet paenilet. 202 Ergo istaec quom ita sint, An- 
tipho. 269 Nam si haec ita essent, cum illo haud stares Hecyra 
103 Sed qui istuc credam ita esse, die mihi, Parmeno. 300 Quod 
quom ita esse invenero, quid restat nisi porro ut fiam miser ? 536 
TJtinam sciam ita esse istuc. 604 Si cetera ita sunt ut vis itaque 
ut esse ego illa existumo. 843 Deus sum, si hoc itast. Adelphi 
143 nam itast homo. 161 Leno ego sum. Scio. At ita, ut usquam 
fuit fide quisquam optuma. 399 Ut quisque suom volt esse, itast.

Diese Verbindung ita est ist, wie gezeigt worden, bei Plautus 
und Terenz keineswegs selten; während jedoch hei ersterem häufig 
jedes beliebige Nomen und Pronomen als Suhject dabei erscheint, 
zeigt sich bei letzterem mehr die Neigung, diese Verbindung dann 
vorzugsweise eintreten zu lassen, wenn das Subject res oder ein 
neutrales Pronomen ist. Sallust scheint demnach in dieser Rich
tung eher dem Plautus als Terenz gefolgt zu sein. Auffallender 
Weise aber hat er Jug. 31,4 bed quamquam haec talia sunt, ob
wohl gerade in dieser Wendung ita ganz gewöhnlich ist.

Noch mehr zeigt sich der engere Anschluss an Plautus hei 
der andern Verbindung frustra est. Frustra est hat Sallust neun
mal prädicativ mit esse verbunden. Das Wort frustra scheint über
haupt ein Lieblingswort Sallust’s gewesen zu sein, da er es nicht 
bloß in den oben angeführten Stellen als prädicatives Adverbium 
gebraucht, sondern auch sonst noch häufig verwendet: Jug. 3,3.
14.6. 25,11. 31,5. 84,4, 92,8, 101,6. 110,4. Cat. 28,3. 34,1. 52,4. 
Ep. Mith. 2. und das Verbum: or. Macri. 19. Jug 58,3. 101;3. 
Bei Terenz kommt frustra esse nicht vor, wohl aber ziemlich oft 
hei Plautus und zwar mit Vorliebe auf ein persönliches Pronomen 
bezogen : Amph. 974 Jam hisce ambo, et servos et era, frustra 
sunt duo. Capt. 854 Nec nihil hodie nec multo plus tu hic edes, 
ne frustra sis. Mil. glor. 1422Aliter hinc non ibis: ne sis frustra. 
Rud. 969 Dominus liuic, ne frustra sis. 1255 Ego tibi daturus nil 
sum, ne tu frustra sis. Bacch. 840 Frustra’s. Pseud. 378 Set sine 
argento frustra’s qui me tui misereri postulas. 683 Stulti hauscimus 
frustra ut simus, quom quid cupienter dari petimus nobis.

Cäsar hat zwar frustra dreizehnmal gebraucht, aber niemals 
mit esse verbunden : b Gail. III, 4,2. 14,1. 25,1. V, 23,5. VII.
50.6. bell. civ. I, 26,6. 33,4. 45,6. III, 20,5. 38,4. 77,3, 87,7. 92,4.

Sallust hat demnach nicht blos bedeutend mehr Adverbia
prädicativ mit esse verbunden als Cäsar, er ist auch in der Art 
und Weise dieses Gebrauches weiter gegangen.

Ferner hat Cäsar mit Ausnahme von prope est, das sich 
übrigens nur einmal findet, diese Verbindung nur bei solchen Ad
verbien verwendet, welche schon lange und häufig im Gebrauche 
waren. Von ita est wurde es bereits nachgewiesen, es erübrigt 
prope, praesto, intus und satis.
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Von diesen Adverbien ist prope sowohl bei Plautus als auch 
bei Terenz selten, häufiger prope adesse.

PI. mil. glor. 994 Nunqui hic prope adest qui rem alienam 
potius curet quam suam? 1058 Nescio ubi hic prope adest quem 
expeto videre. Kud. 623 qui prope hic adestis quique auditis cla- 
morem meum. Bacch. 1160 etsi ego iam ipsus quid sit prope 
scire puto me. 987 nunc (prope) adest exitium Ilio. Pseud. 60 
prope adest exitium mihi.

Ter. And. 150—151 Tute ipse his rebus finem praescripsti, 
pater: prope adest, quom alieno more vivendumst mihi.

Adelphi 523—524 Et illud rus nulla alia causa tarn male odi, 
nisi quia propest. 453 ütinam hic prope adsit alicubi atque liaec 
audiat. 576 Est ad hanc manum sacellum: ibi angiportum propter 
est. Prope est kommt demnach bei Plautus nur einmal vor: Bacch. 
1160, bei Terenz einmal prope: Adelphi 524 und einmal propter: 
Adelphi 576.

Öfter kommt die Verbindung praesto est vor, doch hat Terenz 
einmal praesto adest. Eun. 1050 sed ubist pater ? praesto adest. 
Phorm. 51 Si quis me quaeret rufus. Praestost,desine.561 Praestost: 
audacissume oneris quid vis inpone, eeferet. 267 Quom illest, hic 
praestost: tradunt operas mutuas. heaut. tim. 171—172 iam dudum 
domi praesto apud me esse aiunt.

PI. Asin. 356 Ego me dixi erum adducturum et me domi 
praesto fore. Eud. 864—865 Equidem tibi (hodie) dixeram praesto 
fore aput Veneris fanum.

Häufiger noch ist die Verbindung intus esse. PI. mil. glor. 
301. Quin etiam nunc intus hic in proxumost. 405 Dudum edepol 
planumst hoc quidem: quae hic usque fuerit intus. 483 Certo illa 
quidem hic nunc intus est in aedibus. 536 Vide sitne istaec vostra 
intus. 1201 Quid nam te intus fuisse tarn dicam diu ? 1256 Nam 
odore nasum sentiat, si intus sit. Asin. 329 Maior aput forumst, 
minor hic est intus. 3S3 sist intus, evocato huc. 394 Nihilo mage 
intus est. 452 Negat esse intus. 741 iam dudumst intus. Ter. Andr. 
491 illis quae sunt intus clamat de via. 789 est Simo intus ? 851 
Anne est intus Pamphilus ? Adelphi 569 Sed estne frater intus ? 
759 intus psaltriast. 778 Est Ctosipho intus ?

Sehr häufig findet sich bei beiden Komikern die Verbindung 
satis est PI. mil. glor. 750 mihi quidvis sat est. 755 nam idem 
hoc hominibus sat erat decem. 1083 Jam iam sat amabost: sinite 
abeam, si possum, viva a vobis. 1173 Teneo. satinest, si tibi meum 
opus ita dabo expolitum, ut inprobare non queas ? Stich. 95 atque 
hoc est satis 620 Tantillum loci ubi catellus cubet, id satis erit 
mihi. 732 Obe, iam satis est. Bacch. 169 satis est. sequere hac 
me ac tace. 834 Sat est. accede huc (nunc) tu 911 Satin est si 
plura ex me audiet hodie m ala? Ter. Phorm. 210—211 Voltum 
contemplamini: en, satine sic est? Non. Quid si sic? Propemodum. 
Quid sic ? Sat est. 256 Valet, hic e s t: sed satin omnia ex sententia?
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604 is si dat, sat est. 683 Satin est id ? 724 Non safcis est tuom 
te officium fecisse, id si non fama adprobat. 768 Nonne id sat erat, 
accipere ab illo iniuriam ? 797 Ei, video uxorem : paene plus quam 
sat erat. 856 Satin est si te delibutum gaudio reddo ? 1047 Satin 
tibist ? Eun. 706 Concede istuc paululum : audin ? etiam paululum: 
sat est. 736 Eho, nonne id sat erat? 810 Sat hoc tibist.

Cäsar hat demnach Verbindungen angewendet, welche schon 
lange und häufig im Gebrauche waren, namentlich hat er die Ver
bindung satis est zehnmahl, während Sallust sie nur zweimal hat. 
Intus kommt bei Sallust überhaupt nicht vor, dafür aber folgende 
Verbindungen, die bei Cäsar fehlen: procul, satis superque, abunde, 
contra, ultra, parum, ut, tutius, laxius, licentius, facilius, antea est.

Procul est, das bei Sallust viermal prädicativ mit esse ver
bunden ist, kommt in den oben angegebenen Comödien des Plautus 
nicht, bei Terenz aber nur in der früher angegebenen Stelle bei 
nicht localem Verhältnisse vor.

Satis superque findet sich einmal bei Sallust, bei Terenz nicht, 
bei Plautus n u r : Amph. 168 Quoi noctis diesque adsiduo satis 
superquest. Abunde est hat Sallust fünfmal, Plautus und Terenz 
gar nicht. Parum est hat Sallust einmal. Plautus dreimal, Terenz 
einmal. PL trin. 1185 Miseria (una) uni quidem hommist adfatim. 
Immo huic parumst.1186 Nam si pro peccatis centum ducat uxores, 
parumst Stich 550 »Immo duas dabo« inquit ille adulescens »una 
si parumst.« Ter. Phorm 546 Sed parumne est, quod omnibus 
nunc nobis suscenset senex ? Contra hat Sallust zweimal prädicativ 
mit esse verbunden, ultra einmal. Beide Verbindungen kommen 
weder bei Plautus noch Terenz vor.

Ut est hat Sallust einmal mit einem prädicativen Adjectiv, 
einmal mit einem Abi. quäl, verbunden. Diese Verbindung ist 
auch bei beiden Komikern nicht selten. PL Amph. 104 Nam ego 
vos novisse credo iam ut si.t mens pater. 744 Quis igitur nisi 
vos narravit mi illi ut fuerit proelium ? Capt. 307—308 Et quidem si 
proinde ut ipse fui imperator familiae habeam dominum, non verear 
ne iniuste aut graviter me imperet. ßud. 149 Ut mea opiniost. 
1099 Ut tute’s, item omnis censes esse ? Pseud. 1020 Ne malus 
item erga me sit, ut erga illum fuit. 1038 Ne plora: nescis ut 
sit res, Phoenicium Bacch 399—400 nunc certamen cernitur, sisne 
necne ut esse oportet. 949 Nam illi itidem Ulixem audivi, ut 
ego sum, fuisse et audacem et malum

Ter And. 245 Adeon hominem esse invenustum aut infelicem 
quemquam, ut ego sum ! Adelphi 399 Ut quisque suom volt esse, 
itast. 431 ut homost, ita morem geras. heaut. tim 436 Non tu 
ei dixisti ut essem ? 870 sed haec uti sunt, cautim et paulatim 
dabis.

Ferner hat Sallust das Adverbium antea, sowie das Adjectivum 
tertium mit esse verbunden Cat. 47, 2 zur Bezeichnung der Reihen
folge. Regelmäßig hat Cicero denselben Gedanken ausgedrückt in
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Cat. III, 4,9 Lentulum autem sibi confirinasse ex fatis Sibyllims 
haruspicumque responsis, se esse tertium Cornelium, ad quem reg- 
num huius urbis atque imperium pervenire esset necesse ; Cinnam 
ante se et Sullain fuisse.

Im entgegengesetzten Palle hat aber Sallust das Adjectivum: 
Jug. 79,7 postquam Curenenses aliquanto posteriores se esse vident. . 
criminari Carthaginiensis. In der Weise des Sallust: Cat. 47.2 steht 
auch bei PI. Pseud. 758 das Adverbium : Set properate. Prius illi 
erimus quam tu. Abite ergo ocius.

Schliesslich hat Sallust noch vier verschiedene Adverbia im 
Comparativ prädicativ mit esse verbunden. Bei Terenz erscheint 
diese Art der Verbindung nur einmal : Phorm. 569 Postquam videt 
me eius mater esse hic diutius, wo esse offenbar gleichbedeutend 
ist mit commoror v. 573, dagegen viele andere Adverbia im Positiv 
und Superlativ sowohl bei Plautus als bei Terenz. PI. Bacch. 
83—84 Ubi tu lepide voles esse tibi, »mea rosa« mihi dicito »Dato 
qui bene sit« : ego ubi bene sin tibi locum lepidum dabo. 670 Non 
placet nec temerest. Amph, 965 facta pax est. Optumest. Capt. 
271 Proxumum quod sit bono quodque a malo longissume id volo 
129 Aegrest mi hunc facere quaestum carcerarium 699 In liber
tatest aput patrem in patria. benest. 706 At tibi oberunt. Optumest. 
mil. glor. 1101 Dicasque tempus maxume esse ut eat domum. 
Pseud. 1169 nempe tu lllius servoses ? Planissume. Ter Eun 291 
Non temerest: et properans venit. 608 — 609 Paratumst. Frugi es: 
ubi? domin? Imo apud libertum Discum. Perlongest. Sed tanto 
ocius properemus. heaut tim 653 Istuc recte : conservasti te atque 
illam. 239 Non cogitas hinc longule esse? Phorm. 151 Numquid, 
Oeta, aliud me vis ? Ut bene sit tibi. Adelphi 34 Et tibi bene esse, 
soli sibi quom sit male.

Während also Cäsar vorzugsweise nur solche Verbindungen 
aufgenommen hat, die schon lange gang und gäbe waren und dann 
in die höhere Schriftsprache allmählich Aufnahme fanden, hat Sallust 
auch solche Adverbia prädicativ mit esse verbunden, die entweder 
nur selten bei Plautus und Terenz Vorkommen oder bei keinem 
von beiden oder nur bei Plautus oder nur bei Terenz.

Es kann demnach bei Sallust nicht bloß der Grund maßgebend 
gewesen sein, dass solche Verbindungen in der Volkssprache über
haupt vorkamen, es müssen für ihn noch andere Gründe mitge
wirkt haben, dass er in dieser Beziehung so bedeutend von Cäsar 
abweicht. Dazu gehört erstens das häufige Vorkommen von esse 
und zweitens die Stellvertretung dieses Verbums theils für Com- 
posita von esse, theils dass er eine Menge anderer Verba gleichbe
deutend mit esse und umgekehrt gebraucht hat.

Obwohl Sallust so sehr nach Abwechslung strebt, dass er den
selben Gedanken wohl nie genau mit denselben Worten wiederholt, 
sei es dass er irgend ein synonymes Wort wählt, wie Cat. 36,4 
quae prima mortales putant. Jug. 41,1 quae prima mortales duount,
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oder wenigstens eine andere Form verwendet: Cat. 30,4 q u i b u s 
omnia honesta atque inhonesta, vendere mos erat, Jug. 80,5 q u is  
omnia, honesta atque inhonesta, vendere mos erat, oder in der 
Construction ahwechselt, wie Jug. 31,6 Neque ego vos hortor, u t i 
contra iniurias armati e a t i s .  54,1 hortatur, ad cetera, quae 
levia sint, parem animum g e r a n t. Cat. 5.9 Res ipsa hortari 
videtur, . . . supra r e p p e t e r e .  or. Macri 17 Neque ego vos 
u l t u m  iniurias hortor, magis u t i requiem c u p i a t i s, oder 
copia est, das er sonst immer mit dem Genetiv construiert, wie : 
Cat. 51,4 magna mihi copia est memorandi, Jug. 18,5 quia, neque 
materia in agris neque ab Hispanis emundi aut mutandi copia 
erat, Jug 22,5 Adherbalis adpellandi copia non fuit, Jug. 50,4 
neque contra feriundi aut conserundi manum copia erat, Jug. 61,4 
quod ei per maxutnam amicitiam maxuma copia fallundi erat, 
aber Cat. 17,6 wie Schmalz erklärt, die unclassische Construction 
mit dem Infinitiv: quibus in otio vel magnifice vel molliter vivere 
copia erat, ferner consilium est mit Ausnahme Jug. 85,8 mit Infinitiv, 
aber an genannter Stelle mit u t : Quae ante vostra beneficio gratuito 
faciebam, ea uti accepta mercede deseram, non est consilium, Qui- 
rites, mit Infinitiv: Cat. 4,1. 53,6 or. Phil. 2. or. Lep. 18. 26 
Ep. Mithr. 16,; obwohl also Sallust nach Abwechslung strebt, so 
wiederholt er doch gewisse Wörter, wie z. B. früher von frustra 
bemerkt wurde, sehr häufig, und namentlich ist es das Verbum 
esse, das er im Verhältnisse zu Cäsar sehr ausgiebig verwendet. 
Sallust bedient sich eben als Mann des Volkes nicht etwa gelegent
lich einmal eines vulgären Ausdruckes, sondern er wählt auch con- 
sequent mit Vorliebe ein Prädicat, das in der Sprache des alltäg
lichen Lebens vorzugsweise gebraucht wird, nämlich das Verhum 
esse in seiner gewöhnlichen und in prägnanter Bedeutung, während 
Cäsar seinem oben angeführten Principe gemäß Verha vorzieht, 
welche eine volle Thätigkeit, einen bestimmten Zustand oder eine 
Beschaffenheit des Subjectes ausdrücken. Daher gibt es in Sallusts 
Werken auch nur wenige Capitel, in denen esse nicht vorkommt, 
bei Cäsar hingegen eine sehr große Anzahl; umgekehrt sind die 
Capitel, in denen esse stark vertreten ist, bei Sallust recht zahlreich, 
bei Cäsar ziemlich selten.

Nur in folgenden Capiteln kommt esse bei Sallust nicht vor: 
Cat. 35. 60. Jug. 34. 68. 70. 76. 96. 99. 109. bei Cäsar aber in folgen
den : b. Gail. I, 4. 15. 2 2 -2 4 . 26. 30 37. 54. II, 7. 23. 27—29. 
33 III, 2—4. 6. 18. 25—26. 29. IV, 9. 11. 14. 18 -19 . 26—27. 
3 6 -3 8 . V ,5. 17- 21. 23. 25■ 32. 3 6 -3 7 . 4 6 -4 7 . 50. 53. 55. 57. 
VI, l. 6. 18. 22. 33. 36. 42—43. VII, 2. 6. 8 -1 0 . 12. 16. 18. 
2 5 -2 7 . 34. 42—43. 49. 51—53. 61—62. 67. 72. 74. 81—82. 84. 
86—90. b. civ. I, 15. 17—18. 27—29. 31. 36—38. 42. 46. 49. 
53. 5 8 -6 0 . 6 2 - 63. 65. 67. 77. 82. 84. II, 11-14 . 2 1 -2 3 . 38. 
III , 2. 5—6. 8. 12. 13. 21—22. 27. 31. 33. 39. 50. 52. 5 4 -5 6  
62. 64. 70—71. 7.3—74. 77. 90. 93. 9 5 -9 6 . 100.
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Auch solche Capitol, in denen esse nur einmal vorkommt 
oder zu ergänzen ist, sind bei Sallust noch ziemlich selten, bei 
Cäsar aber zahlreich Cat. 24. 23. 28. 32. 42. 56. Jug. 12. 13. 45. 
57. 59 60. 72. 74. 77 82. 104. 107. 114. Caes. b. Gail I, 8. 9.
16. 17. 19. 27. 36. 46. 47. 49. 51. II, 10. 11. 19 21. 22. 30. 31,
34. 35. III, 5. 10. 11. 15. 17. 22. 24. 27. 28. IV, 12. 13. 15.
23. 24 28. 33. 35. V, 4 7. 8. 9. 10 15 22 30 31. 42. 48. 51.
56. 58. VI, 2. 9 14. 17 20 21. 29 37 40 41 44. VII, 1. 3. 
4. 7. 13. 15. 17. 21. 24. 30. 31. 46. 48. 54. 56. 58. 59. 60. 63. 
65. 68. 69. 70. 71. 73. 78. 79. 85. b. civ. I, 1. 2. 3. 4. 8 10.
11 12 14. 16 24. 26 30. 33 34 39 41 44 54 55 57. 61.
66 68 70. 72. 73. 74 75. 76. 80. 83. II, 2. 3. 6. 7. 25 26. 33.
34. 40. 42. III, 3. 4. 14. 18. 24. 28. 34 35. 38. 40 43. 44 48.
61 65. 68. 69. 72. 75. 76. 79. 84 94. 97 98 104 105 108

Wie in den angegebenen Capiteln das Verbum esse bei Sallust 
nur in einzelnen gar nicht vorkommt und in ziemlich wenigen nur 
einmal, dagegen bei Cäsar sich für beide Fälle eine grosse Anzahl 
solcher Capitel findet, so gibt es umgekehrt bei Cäsar nur 
wenige, in denen esse stark vertreten ist, hingegen bei Sallust eine 
grosse Menge. Bei Cäsar erreicht b. Gail. V, 13 die höchste Zahl, 
indem esse elfmal vorkommt und einmal zu ergänzen ist, diesem 
Capitel kommt zunächst b Gail. I, 3t, wo es zehnmal vorkommt; 
achtmal b. Gail. I, 40 VI, 13 bei civ I, 48, siebenmal bei Gail.
1 ,44,6,1 ; sechsmal bei Gail. VI, 35 IV. 29 ; bei Sallust aber sechsmal 
Cat. 37. Jug 9 38 50 75 8l siebenmal Cat 25 40. 47 54 
Jug. 48. achtmal Cat 7 Jug 7 54 neunmal Cat 58 Jug. 10. 
zehnmal Jug 19 24 achtzehnmal Cat 20 siebenundzwanzigmal Cat. 
51. 52 zweiunddreissigmal Jug 31 dreiunddreissigmal Jug 34 
neununddreissigmal Jug 85 Letzteres Capitel weist allein das 
Verbum esse öfter auf als Caes. b. Gail. III  wo es nur vierund- 
dreissigmal vorkommt, und die drei Capitel, die oben zuletzt ange
führt sind :Jug. 31. 34 85. zusammen hundertviermal, während es 
b. civ. I in 87 Capiteln hundertachtmal vorkommt. Überhaupt 
erscheint esse bei Sallust mit Einschluss derjenigen Stellen, wo es 
zu ergänzen ist, achhundertsiebzigmal, bei Cäsar neunhundertsechs
undvierzigmal. Es kommt also nach der früher angegebenen Sei
tenzahl bei Sallust mehr als siebenmal auf eine Seite, bei Cäsar 
nicht ganz dreimal.

Sallust hat das Verbum esse weit häufiger als Cäsar im Sinne 
anderer Verba gebraucht und zwar erstens das einfache esse für 
ein Compositum dieses Verbums, zweitens im Sinne vieler anderer 
Verba.

Sallust verwendet oft esse gleichbedeutend mit abesse und 
anderen prägnanten Verben oder lässt es auch für die eigentliche 
wie für die stellvertretende Bedeutung ergänzen Jug. 47,1 erat 
haut longe ab eo itinere, quo Metellus pergebat, oppidum Numi- 
darum. 89,6 apud Thalam non longe a moenibus aliquot fontes
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étant. 92,5 Namque haut longe a llumine Muluccha . . erat inter 
ceteram planitiem mons saxeus. 55,(5 duobus locis haut longe 
inter se castra faciebant. 36,1 quod temp us haut longe aberat. 
Ohne das Adverb longe gebraucht er aber regelmässig abesse : Jug.
48,3 Erat in ea parte Numidiae . . tlumen . . nomine Muthul, a 
quo aberat mons ferme milia (passuum) viginti Cat. 6, 4 nam ceteri 
metu perculsi a periculis aberant. Jug. 101,7 Jamque paulum a fuga 
aberant 44,5 uti cuique lubebat, ab signis aberat Cat. 40,5 Brutus 
ab Roma aberat. 20,16 neque animus, neque corpus a vobis aberit. 
Cäsar gebraucht esse ab nur einmal : b. civ. I., 16, 2 pontem 
liuminis interrumpebant, qui erat ab oppido millia passuum 
circiter III., sonst durchwegs abesse ab (ex) (longe, amplius) 
oder andere Yerba. b. civ. III, 49,4 qui tarnen fontes a qui- 
busdam praesidiis aberant longius. (b. Gall. VIII, 41, 1 ubi magnus 
fons aquae prorumpebat ab ea parte.) b. civ. I, 40, 1 In Sicore 
flumine pontes effecerat duos distantes inter se milia passuum 
quattuor. b. Gall. II, 18, 2 Ab eo flumine pari acclivitate collis 
nascebatur adversus huic et contrarius. V, 21, 2 ab iis cognoscit, 
non longe ex eo loco oppidum Cassivellauni abesse. VII, 66,2 
propterea quod neque longe ab oppido castra Vercingetorigis aberant. 
b. civ. II, 37, minus V et XX milibus longe ab Utica eius copias 
abesse. b. Gall. VII, 82,1 Dum longius ab munitione aberant Galli.
1. 10 1 qui non longe a Tolosatium finibus absunt. I. 22, 1 ipse 
ab hostium castris non longius mille et quingentis passibus abesset b. 
civ. III, 103, 2 castra Cleopatrae non longo spatio ab eius castris 
distabant. II, 24, 4 Abest directo itinere ab Utica paulo amplius 
passus mille. I, 82, 4 Non enim amplius pedum milibus duobus 
ab castris castra distabant b. Gall. VII, 9, 2 daturum se operam, 
ne longius triduo ab castris absit IV, 11, 1 Caesar cum ab hoste 
non amplius passuum XII milibus abesset. V, 53, 7 neque longius 
milia passuum octo ab hibernis suis afuisse II, 16, 1 Sabim flumen 
ab castris suis non amplius passuum X abesse. I, 1, 3 propterea 
quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt. V, 
27, 9 quorum alter milia passuum circiter quinquaginta, alter paulo 
amplius ab iis absit. Ebenso gebraucht Cäsar auch ohne longe, 
amplius, abesse ab. b. Gall. I, 49, 3. II, 6, 1. 11, 5. 13, 2. V,
2, 2. 46, 1. 53, 1. VI, 3, 5. VII, 38, 1. 63, 7.

Procul verbindet Sallust bald mit esse, bald mit abesse, situm 
esse oder auch anderen Verben. Nach der früheren Angabe hat 
er procul viermal prädicativ mit esse verbunden und dieses Verbum 
dabei in dem Sinne gebraucht, wie abesse und andere Verba in 
folgenden Fällen : Cat. 57, 4 Neque tarnen Antonius procul aberat. 
Jug. 102, 7 quia procul absumus. 106, 2 und 113, 5 Jugurtham 
haut procul abesse. 89,3 Sed ubi ilium procul abesse . . accepit. Ep. 
Mithr. 17. quibus non humana ulk neque divina obstant, quin 
socios amicos, procul iuxta sitos, inopes potentisque trahant, 
excmdant. Cat. 4, 1 mihi relicuam aetatem a re publica procul
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habendam decrevi. Jug. 78, 4 quod procul ab iniperio régis aetatetti 
agebaut (89, 7 qua procul a mari incultius agebatur.) Procul hat 
Cäsar nirgends mit esse verbunden, sondern meistens mit conspicere, 
videre, animadvertere, cernere wie : b. civ. I, 24, 3. 40, 7. 41, 4. 
59,2. 65, 1. 8), II. 42, 5. I ll, 41, 5.

Esse wird öfter von Sallust, manchmal auch von Cäsar gleich
bedeutend für adesse und andere Yerba verwendet, wie früher bei 
prope und praesto esse gezeigt wurde. Beide haben aber auch 
sonst noch esse gleich adesse und anderen Verben gebraucht und 
Sallust hat es auch weggelassen. Jug. 66,3 Set ubi tempus fuit, 
centuriones . . . invitant 97,1 proeli faciundi tempus adesse. 
113,5 ubi dies advenit . . obvius honoris causa procedit in tumulum. 
Cat 26,5 Postquam dies comitiorum venit . . constituit bellum facere. 
Jug. 101,6 Tum Marius apud primos agebat, quod ibi Jugurtha 
cum plurumis erat. 85,47 Egomet . . . socius periculi vobiscum 
adero. 50,2 ipse cum sinistrae alae equitibus esse 46,7 Itaque 
ipse cum expeditis eohortibus . . . apud primos erat. 100,3 apud 
omnis adesse. 102,7 gratia par ac si prope adessemus. or. Phil. 
22 uti Appius Claudius mterrex cum Q. Catulo proconsule et ceteris 
quibus imperium est urbi praesidio sint. Jug. 85,4 omnia haec 
praesidio adsunt. Cat. 12,11 Etenim quis mortalium . . tolerare 
potest . . . nobis rem familiärem etiam ad necessaria deesse ? 
illos binas aut amplius do mos continuare, nobis larem familiärem 
nusquam ullum esse ? or. Phil. 21 Adest novos exercitus, ad hoc 
coloniae veterum militum Cat. 16,5 In Italia nullus exercitus. 
Jug 9,4 cum sibi finem vitae adesse intellegeret. or. Maori 9 Sulla 
mortuo, qui scelestum inposuerat servitium, finem mali credebatis. 
Ep. Mithr. 16 Nunc quaeso considéra, nobis oppressis utrum firmi- 
orem te ad resistendum an finem belli futurum putes? Jug. 70,5 
Jugurthae exitium adesse. Cat. 13,3 dormire prius quam somni 
cupido esset. Jug. 90,1 nam aestatis extremum erat. 21,2 quia 
diei extremum erat. 106,2 Post ubi castra locata et diei vesper 
erat 58,6 postquam nox aderat. 53,3 quae (nox) iam ad erat. 97,3 
rati noctem, quae iam aderat 52,3 et iam die vesper erat. Cat.
55,1 ratus noctem quae instabat antecapere.

Auch Plautu» und Terenz wechseln ab mit esse und adesse 
PL Bacch. 916 Nam ni illic hodie forte fortuna hic foret.

Ter. Eun. 134 — 135 forte fortuna adfuit hic meus amicus. 
PI. Pseud. 393 Jam hic faxo aderit. mil. glor. 463 Jam faxo hie 
erit. 195 Ego istaec, si erit hie, nuntiabo. Pseud. 721 Hi sciunt 
qui hic adfuerunt. Amph. 977 Audis quae dico, tametsi praesens 
non ades. Stich 100 Proinde habetis quasi praesentes sint. Amph. 
824 Mihi quoque adsunt testes, qui illut quod ego dicam adsentiant. 
Capt. 3 Hoc vos mihi testes estis me verum loqui. 423 Nunc 
adest occasio benefacta cumulare. Pseud. 958 Heustu, nunc occa- 
siost et tempus 60 prope adest exitium mihi Bacch. 987 nunc 
(prope) adest exitium llio. Ter. And. 715 Jam inquam hie adcro.



907 Seel hicinest Simo ? Hie. 629—30 Immo id hominumst genus 
pessumum, denegandi modo quis pudor padlum adest. Heo. 721 
At te oro porro in hae re adiutor sis mihi Pliorm 105 Nil aderat 
adiumenti ad pulohritudinem 98 - 99 Neque notus neque cognatus 
extra unam aniculam quisquam aderat, qui adiutaret funus.

Cäsar gebraucht bei ungefährer Zeit- und Ortsangabe zwar 
auch esse, doch mit Yorliebe subesse, ein Wort, das bei Sallust 
nur einmal vorkommt: ep. Mithr. 15 Illi suberat regnum Ariobar- 
zanis bello intactum; ferner auch andere Verba: b. civ. III. 97,4 
nox iam suberat. b. Gall. III, 27,2 quod hieins suberat. V, 23,5 
quod aequinoctium suberat VII, 83,5 adeundi tempus definiunt, 
cum meridies esse videatur. VII, 83,8 cum iam meridies appropin- 
quare videretur. I, 25,5 quod mons suberat circiter mille passuum 
spatio. V, 29,3 subesse Rhenuin. b. civ. I, 65,3 suberant enim 
montes. I, 79,3 cum vallis aut locus declivis suberat. II, 11, 4 
compluribus iam lapidibus ex ea, quae suberat, turri subductis 
repentina ruina pars eius turris concidit. b. Gall. VII, 62,2 ipsum 
Caesarem . . praesentem adesse existimarent.

Zur Bezeichnung der Antheilnahme am Kampfe gebraucht 
Sallust meist esse cum, esse apud, adesse pugnae, letzteres Jug.
74,3 Qua in parte rex pugnae adfuit. 87,2 Interim novi milites 
sine metu pugnae adesse. 101,5 Dum eo modo equites proeliantur, 
Bocchus cum peditibus, quos Volux filius eius adduxerat neque 
in priore pugna, in intinere morati, adfuerant, postremam Romano
rum aeiem mvadunt, Cat. 59,4 quod proelio adesse nequibat, Cäsar 
meist interesse, wie: b. Gall. IV, 16,2 neque proelio interfuisse. 
VII, 87,3 Accelerat Caesar, ut proelio• intersit. b civ. III, 83,3 
belloque una cum ipsis interfuissent. III, 87,2 Omnibus interfui 
proeliis. Ferner wechselt er auch ab wie Sallust: b. civ. III, 84,4 
cum adesset usus. b. Gall. IV, 2,3 cum usus est. VI, 15,1 cum 
est usus. VII, 80,1 si usus veniat.

Esse oft gleichbedeutend mit interesse 

und ähnlichen Verben.
Das Compositum interesse hat Sallust nur einmal: or. Macri. 1 

Si Quirites parum existumaretis, quid inter ius a maioribus relictum 
vobis et hoc a Sulla paratum servitium interesset, multis mihi 
disserundum fuit. Sonst findet sich bei ihm nur est inter: Cat.
52,2 inter bonos et malos disenmen nullum. 59,2 Nam uti planities 
erat inter sinistros montis et ab dextra rupe aspera, octo cohortis 
in fronte constituit. Jug. 78,4 Inter illos et frequentem Numidiam 
multi vastique loci erant. 75,2 quamquam inter Thalam flumenque 
proxumum in spatio milium quinquaginta loca arida atque vastosa 
esse cognoverat. 110,7 Ego fiumen Muluccham, quod inter me et 
Micipsam fuit, non egrediar. 19,3 prima Curene est. ac deinceps
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duae Syrtes, interque eas Leptis (interest oder nach Jug. 78,1 sita 
est.) 92,5 Nam haut longe a flumine Muluccha . . erat inter ceteram 
planitiem mons saxeus. 93.4 Et forte in eo loco grandis ilex coaluerat 
inter saxa.

Cäsar gebraucht in diesen Fällen zwar auch esse, aber öfter 
interesse und andere Verba, b. Gall. I, 2,3 qui (mons) est inter 
Sequanos et Helvetios. II, 9,1 Palus erat non magna inter nostrum 
atque hostium exercitum. VI, 36,2 quinque cohortes frumentatum 
in proximas segetes mittit, quas inter et castra unus omnino collis 
intererat. VII, 26,2 palus quae perpétua intercedebat, Komanos ad 
insequendum tardabat. V, 52,1 Longius prosequi veritus, quod .silvae 
paludesque intercedebant. I, 39,6 non se hostem vereri, sed angustias 
itineris et magnitudinem silvarum, quae intercederent inter ipsos 
atque Ariovistum V, 24,4 cohortes V in Eburones, quorum pars 
maxima est inter Mosam ac Rhenum . . misit VI, 7,5 Erat inter 
Labienum atque hostem difficili transitu Humen VI, 32,1 qui 
^egni Condrusique) sunt inter Eburones Tieverosque. b. civ. I. 
43, l Erat inter oppidum Ilerdam et proximum collem . . planicies 
I, 48,3 Castra enim . . cum essent inter llumina duo. II, 34,1 Erat 
vallis inter duas acies. b. Gall. VII. 47,2 quod satis magna valles 
intercedebat. b. civ. III, 37,2 sed cum esset inter bina castra cam
pus. I ll , 37,1 Humen, quod inter eum et Domiti castra fluebat. b. Gall. 
I, 6,2 propterea quod inter fines Helvetiorum et Allobrogum . . 
Rhodanus Huit I, 15,5 Ita dies circiter quindecim iter fecerunt, ut 
inter novissimum hostium agmen et nostrum primum non amplius 
quinis aut senis milibus passuum interesset. b. civ. III, 19,1 Inter 
bina castra Pompei atque Caesaris unum Humen (tantum) intererat 
Apsus. I, 66,4 Uterque idem suis renuntiat : V milia passuum 
proxima intercedere itineris campestris. b. Gall. II, 17,2 demon- 
strant, inter singulas legiones impedimentorum magnum numerum 
intercedere Vil. 46,1 Oppidi murus ab planifie atque initio accensus 
recta regione, si nullus amfractus intercederet, mille passas CC 
aberat.

Esse gleichbedeutend mit inesse.
Inesse in aliqua re findet sich bei Sallust nur einmal: Cat. 

15,5 prorsus in facie voltuque vecordia in e ra t; sonst entweder 
inesse alicui oder esse in aliqua re. Cat. 58,2 quanta cuiusque animo 
audacia natura aut moribus inest; tanta in bello patere solet 25,5 
prorsus multae facetiae multusque lepos (ei) inerat. 23,2 Huic 
liomini non minor vanitas inerat quam audacia 17,2 convocat, qui- 
bus necessitudo et plurumum audaciae inerat. 40,6 Praeterea Ga- 
binium accersit, quo maior auctoritas sermoni inesset Jug 64,1 
Cui . . tarnen inerat contemptor animus et superbia. or. Cottae 14 
Multa cura summo imperio inest, multi ingentes labores. Cat. 51,35 
set in magna civitate multa et varia ingenia sunt. Jug. 8,1 in ipso
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maxumam virtutem, Bomae omnia vaenalia esse. 46,8 Nam in 
Jugurtha tantus dolus tantaque peritia locorum et militiae erat, 
ut . . 28,5 nam in consule nostro multae bonaeque artes et animi 
et corporis erant. 33,2 in ipso magna vis animi erat. Cat. 51,42 
virtus atque sapientia maior in illis fuit, . . . quam in nobis. 61,1 
eerneres, quanta audacia quantaque animi vis fuisset in exereitu 
Catilinae. 44,5 Fac cogites, in quanta calamitate sis. Ebenso ver
wenden Plautus und Terenz öfter esse in gleich inesse in. PI. Bud. 
352 Inest lepos in nuntio tuo magnus. mil. glor. 632 Inest in Iioq  
amussitata sua sibi ingenua indoles. trin. 323 qui ipsus se contemnit, 
in eost indoles industriae. ßud. 424 quae indoles in saviost. 422 
Ut in ocellis hilaritudost. 458 in aqua numquam credidi voluptatem 
inesse tantam. Pseud. 1109 Nee boni ingeni quiequam in is inest. 
Amph. 420 Ubi (ea) patera nunc est? Est in cistula. ßud. 1081— 
1082 et ea quae olim parva gestavit crepundia isti in ista cistula 
in sunt, quae isti inest in vidulo. 1256 At ego deos quaeso, ut quid- 
quid in illo vidulost. Ter. And. 857 Tristis severitas inest in voltu 
atque in verbis fides. Eun. 59 In amore haec omnia iusunt vitia: 
iniuriae . . heaut. tim. 609 si redimat, magnum inesse in ea lu- 
crum 630 0  Juppiter, tantam esse in animo inscitiam! 646 Ut 
meae stultitiae in iustitia tua sit aliquid praesidi. Hec 326 Nam 
si periculum ullum in te inest. Adelphi 821 multa in homine, 
Demea, signa insunt, ex quibus coniectura facile fit.

So haben Plautus und Terenz zwar auch inesse in oder esse 
in, nie aber inesse in aliqua re. Letztere ßedensart bezeichnet 
Schmalz zu Cat. 17,2 als unclassisch und fügt noch hinzu: Cic 
sagt n u r  inesse (fuisse) in aliqua re. Diese Behauptung geht wohl 
etwas zu weit; wenn anders Zumpt Gr. §416 richtig ist: »Inesse 
in aliqua re sagt Cicero f a s t  immer. »Ferner bemerkt Krebs. Antib. 
s. v. inesse: »Bei Livius wird inesse nach Kühnast, Livian. Synt.
S. 137 unten immer, auch wo von dem Besitze geistiger Eigen
schaften die ßede ist, mit dem Dativ verbunden . . . Umgekehrt 
ist bei Cicero inesse in aliquo, in aliqua re das B e g e l m ä ß i g e .  
Nur Off. I, 42,151 (Quibus autem artibus aut prudentia maior 
inest aut mediocris utiiitas quaeritur) findet sich der Dativ und ist 
wohl nicht anzutasten, weil, obgleich Cicero sonst immer inesse 
mit in construirt, die Concinnität diese Fügung verlangte. Nach- 
classisch aber ist die Verbindung von in esse mit dem Dativ gar 
nicht selten.«

Was Cäsar anlangt, so findet sich inesse weder im b. Gail, 
noch im b. civ., esse in aliquo dagegen oft zur Angabe von Eigen
schaften des Geistes und Körpers, wie : b. Gail. VII, 36,4 quid in 
quoque esset animi ac virtutis suorum. VII, 38,8 Proinde, si quid 
in nobis animi est, persequamur eorum mortem. III, 16,2 in quibus 
aliquid consilii aut dignitatis fuit. III, 13,6 tanta in iis erat firmi- 
tudo. b. civ, I, 64,7 Ac tantum fuit in militibus studii.
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Sallust gebraucht also von den Composifca subesse und intér
esse nur je einmal, sonst genügt ihm das einfache esse. Superesse 
gebraucht er gar nicht, sondern dafür superare, wie Gellius bemerkt: 
noct. Attic. I, 22,15 Nam Sallustius in significatione ista non 
»superesse,« sed »superare« dicit. Yerba eius in Jugurtha haec 
sunt : Is plerumque seorsum a rege exercitum ductare et omnis 
res exequi solitus erat, quae Jugurthae fesso aut maioribus astricto 
superaverant. Gellius hätte ausser dieser Stelle Jug. 70,2 auch noch 
erwähnen können: or Lep. 11 Nam quid ultra? quaeve humana 
superant aut divina inpolluta sunt ? Ferner kommen abesse, adesse, 
inesse öfter vor, doch auch dafür das einfache esse ; er gebraucht 
es mithin auch im Sinne der Composita. Bei Cäsar steht das ein
fache esse für abesse nur einmal, für adesse wohl nur bei praesto, 
prope und usus, während er sonst dieses Verbum selbst gebraucht 
oder subesse oder andere prägnante Yerba, öfter findet sich esse 
inter für interesse inter und andere Yerba.

Sallust hat aber nicht bloß das einfache esse statt der Com
posita öfter verwendet als Cäsar, er hat es auch im Sinne vieler 
anderer Verba gebraucht und umgekehrt andere Verba für esse.

Esse wechselt ab mit situm esse.

Einiges davon wurde bereits unter procul esse (abesse, situm 
esse) erwähnt; ferner kommen noch folgende Fälle in Betracht. 
Jug 31,5 verum id frustra an ob rem faciam, in vostra manu 
situm est, Quirites. 14,13 nos uti per otium tuti simus, in vostra 
manu est. 14,4 neque mihi in manu fuit Jugurtha quaiis forot 
Cat. 20,10 victoria in manu nobis est. Jug. 85,4 mihi spes omnes 
in mcmet sitae. Or. Lep. 1 praesertim cum illi spes omnis in scelere 
atque perfidia sit. Jug. 51,4 in armis omnia sita. 14,10 spes omnis 
in armis erat. 73,6 quorum res fidesque in maribus sitae erant. 
Cat. 48,2 quippe cui omnes copiae in usu cotidiano et cultu cor
poris erant Jug. 33,4 in fide et dementia populi Romani magnam 
spem illi sitam. 83,1 non in eiusdem potestate initium eius et 
iinem esse. 77,1 in summo periculo suam salutem, illorum socios 
fore. Or. Maori 15 cum vis omnis, Quirites, in voids sit. Cat. 1,2 
Set nostra omnis vis in animo et corpore sita est. Jug. 114,4 Et ea 
tempestate spes atque opes civitatis in illo sitae. Cat. 52,11 eo res 
publica in extremo sita est. Jug 51,2 erentus in incerto erat.
23,2 intellegit omnis suas fortunas in extremo sitas. Cat 20,14 
praeterea divitiae decus gloria in oculis sita sunt. Jug 78,2 nam 
duo sunt sinus prope in extrema Africa. 89,4 Erat inter iugentis 
solitudines oppidum magnum atque valens. 78,1 Id oppidum ab 
Sidoniis conditum est . . . ceterum situm inter duas Syrtis. 19,3 
prima Curene est . . . ac deinceps duae Syrtes, interque eas Leptis. 
56,1 urbem magnam et in ea parte, qua sita erat, arcem regni.
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37,4 nam oircum mumm, situm in praerupti montis extremo, 
planities limosa hiemantibus aquis paludem effecerat 57,1 Id oppi- 
dum, in campo situm, magis opere quam natura muniuim erat. 
Bei putare lässt Sallust esse gleich situm esse regelmässig weg: 
Cat. 2,2 maxumam gloriam in maxumo imperio putare. 19,2 simul 
quia boni complures praesidium in eo putabant. 43,4 maxumam 
bonum in celeritate putabant.

Wie Sallust bei Ortsangaben oder zur Bezeichnung ״auf etwas 
beruhen“ nur die zwei Verba esse und situm esse verwendet, so 
findet für die letztere Bedeutung bei Plautus und Terenz dieselbe 
Abwechslung mit diesen beiden Verben statt PL Amph. 80 Si illis 
iides est, quibus est ea res in manu 564 lstuc tibist in manu, nam 
tuus sum. Capt. 250 est nobis spes in hac astutia. 536 mihi res 
omnis in incerto sitast. mil. glor. 1051 sit necne, in te spes unost. 
Kud. 983 In manu non est mea. Trin. 82 Suspitiost in pectore alieno 
sita. 104 Est atque non est mihi in manu, Megaronides. Bacch. 144 
quo evenat dis in manust. Pseud. 71 Nisi quae mi in ted est aut 
tibist in me salus. 111 in te nunc omnes spes sunt aetati meae. 
1292 siqua in hoc spes sitast mihi. Stich. 53 Verum postremo in 
patris potestatest situm. Ter. And 33 Sed eis, quas semper in te 
intellexi sitas, fide et taciturnitate. 276 Haud verear, si in te sit 
solo situm. Phorm. 139 In me omnis spes mihist. 319 in te spes 
est. 470 Qoius nunc miserae spes opesque sunt in te uno omnes 
sitae. 473 Loquere obsecro, quonam in loco sunt res et fortunae 
meae. Eun 1054 Obsecro, Gnatho, in te spes est Hec. 493 Tibi 
id in manust ne fiat. 667 Uxor quid faciat, in manu non est mea. 
Adelphi 331 in quo nostrae spes opesque omnes sitae? 344 Peiore 
res loco non potis est esse quam in quo nunc sitast 485 In te 
spes omnis, Hegio, nobis sitast. 692 Prodidisti et te et illam 
miseram et gnatum, quod quidem in te fuit. Ganz anders ist in 
dem zuletzt berührten Palle der Gebrauch bei Cäsar, der für ״be
ruhen auf etwas“ esse gar nicht gebraucht, sondern: consistere, 
constare, situm esse, posituin esse, b Gall. I ll , 21,1 Pugnatum est 
diu atque acriter, cum Sontiates superioribus victoriis freti in sua 
virtute totius Aquitaniae salutem positam putarent. 111, 14,7 cum 
omnis Gallicis navibus spes in velis armamentisque consisteret 111, 
14,8 Beliquum erat certamen positum in virtute. II, 33,4 cum in 
una virtute omnis spes salutis consisteret. V7, 29,6 unam esse in 
celeritate positam salutem. V ,34,1 proinde omnia in victoria posita 
existimarent. VII, 32,6 id ne accidat, positum in eius diligentia 
atque auctoritate. VII, 10,1 quod nullum amicis in eo praesidium 
videret positum esse. VII, 21,3 quod penes eos summam victoriae 
constare intellegebat. VII, 25,1 omnemque Galliae salutem in lllo 
vestigio temporis positam arbitrarentur. VII, 40,2 quod res posita 
in celeritate videbatur. VII, 86,3 omnium superiorum dimicationum. 
fructum in eo die atque hora docet consistere. VII, 84,4 quod
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suum periculum in :iliena vident salute constate, b. civ. Ill, 111,5 
cum illi celerem in ea re victoriam, hi salutem suam consistere 
vidèrent. 1, 70,1 Erat in celeritate omne positum certamen. II, 5,4 
Neque erat quisquam omnium, qui in eius diei casu suarum om
nium fortunarum eventum consistere existimaret. Ill, 14,3 Ita exiguo 
tempore magnoque casu totius exercitus salus consistit. Ill, 89,4 
ostendit monuitque, eius diei victoriam in earum cohortium virtute 
constare. I, 85,3 Sic omnium ordinum partis in misericordia con- 
stitisse. Bei geographischen Bestimmungen wechselt Cäsar zwar mit 
esse und einer Menge anderer Verba ab, doch kommt diesbezüglich 
das Verbum esse am häufigsten vor im b. Gall. V, 13; nur zwei
mal wechselt er ab mit spectare : 1 inferior ad meridiem spectat,
6 ad Germaniam spectat und einmal mit vergere : 2 alterum vergit 
ad Hispaniam. 1 ,1,5 Eorum una pars . . . vergit ad septentriones. 
VII, 69,5 quae pars collis ad orientem solem spectabat I, 1,6 
Aquitania . . . spectat inter occasum solis et septentriones I, 16,1 
quod Gallia sub septentrionibus . . . posita est III, 1,5 qui vicus 
positus in valle V, 22,1 Cantium quod esse ad mare supra 
demonstravimus 1,1,7 ad earn partem Oceani, quae est ad Hispaniam, 
pertinet b. civ. D, 1,2 ad id mare, quod adiacet ad ostium Rhodani. 
b. Gall. VI, 33,2 ad earn regionem, quae ad Aduatucos adiacet,. 
depopulandum mittit. VI, 32,4 Hoc (castellum) fere est in mediis 
Eburonum finibus. VII. 12,2 Ille oppidum Biturigum positum in 
via Noviodunum oppugnare instituerat. VII, 36,1 perspecto urbis 
situ, quae posita in altissimo monte omnis aditus difficiles habebat. 
VII, 69,1 Ipsum erat oppidum Alesia in colle summo admodum 
edito loco. b. civ. I, 61,4 Id erat oppidum positum ad Hiberum. 
b. Gall VH, 57,1 Id est oppidumParisiorum, quod positum estin insula 
lluminis Sequanae. V il, 58,3 Id ist oppidum Senonum, in insula 
Sequanae positum,HI,9,9auxilia ex Britannia, quae contra easregiones 
posita est arcessunt. V, 13,1 Insula natura triquetra, cuius unum 
latus est contra Galliam. V, 13,6 Tertium est contra septentriones. 
IV, 22,3 eas regiones, quae sunt contra Gallias b. civ. I, 56,4 
Hae ad insulam, quae est contra Massiliam, stationes obtinebant. 
III, 100, 1 insulam obiectam portui Brundisino tenuit. III, 23, 1 
insulam, quae contra portum Brundisinum est, occupavit. 111,112,2 
Haec insula obiecta Alexandriae portum efficit III, 79, 7 ad Aegi- 
nium, quod est obiectum (oppositumque) Thessaliae, Caesari venienti 
occurrit. III, 16, 1 Caesar eo tempore . . erat ad Buthrotum, oppo- 
situm Corcyrae. II, 24, 3 ab ea parte, quae ad Uticam vergit. 
b. Gall. III, 12, 1 Erant eius modi fere situs oppidorum, ut posita 
in extremis lingulis promunturiisque neque pedibus aditum liabe- 
rent. VII, 55, 1 Noviodunum erat oppidum Aeduorum ad ripas 
Ligeris opportuno loco positum. b. civ. I, 45, 2 sub montem, in 
quo erat oppidum positum Herda, succedunt. II, 25, 6 quae (naves) sta- 
bant ad Uticam. I ll, 15, 1 Bibulus . . erat cum classe ad Oricum. 
III, 7, 1 Erant Orici Lucretius Vespillio et Minucius Rufus cum



Asiaticis navibus XVIII, . . M. Bibulus cum navibus CX Corcyrae. 
Ill, 102, 4 Ipse ad ancoram una nocte constitit. I ll , 28, 1 Nostrae 
naves . . contra Lissum in ancoris constiterunt.

Esse gleichbedeutend mit locare, collocare und 

anderen Verben.

Jug. 59, 2 qui in proximo locati fuerant, paulisper territi per- 
turbantur 58,1 remissis, qui in praesidio erant, et omnia magis 
quam proelium exspectantibus portam inrumpunt. 66, 1 eos ipsos, 
qui in praesidiis erant, pecunia temptare.

Caes. b. Gall V, 15, 3 qui erant in statione pro castris 
collocati, acriter pugnaverunt. IV, 32, 1 ii, qui pro portis castro- 
rum in statione erant, Caesari nuntiaverunt, IV, 32, 2 cohortes, 
quae in stationibus erant, secum in earn partem proficisci . . iussit. 
VI, 38, 3 Consequuntur hunc centurionos eius cohortis, quae in 
statione erat. b civ. I, 28, 3 Qui erant in muro custodiae causa 
collocati . . revocantur. I, 75,4 ab iis cohortibus, quae erant in 
statione ad portas, defenduntur. 10 , 94, 3 Neque vero Caesarem 
fefellit, quin ab iis cohortibus, quae contra equitatum in quarta 
acie collocatae essent, initium victoriae oriretur. I ll , 99, 4 namque 
etiam cohortes, quae praesidio in castellis fuerant, sese Sullae 
dediderunt I, 43, 4 Qua re cognita celeriter, quae in
statione pro castris erant Afrani cohortes, breviore in itinere 
ad eundem occupandum locum mittuntur II, 20, 2 consensisse 
Gaditanos principes cum tribunis cohortium, quae essent 
ibi in praesidio, III. 88,2 Erant in sinistro cornu legiones duae. Ill, 
88 3 Ciliciensis legio coniuncta cum cohortibus Hispanis, . . . 
in dextro cornu erant collocatae. I. 44,4 legio, quae in eo eornu 
constiterat, locum non tenuit 10, 95, 5 neque vero diutius, qui 
in vallo constiterant, multitudinem telorum sustinere potuerunt. 
1, 65,4 Hos montes intrare cupiebant, ut equitatum effugerent 
Caesaris praesidiisque in angustiis collocatis exercitum itinere pro
hibèrent. II, 25,1 quod (theatrum) est ante oppidum III, 105,3 
simulacrum Victoriae, quod ante ipsam Minervam conlocatum esset 
et ante ad simulacrum Minervae spectavisset, ad valvas se templi 
limenque convertisse.

Esse gleichbedeutend mit curare, agere und 

anderen Verben.

Jug. 46,7 Itaque ipse cum expeditis cohortibus . . . apudprimos 
erat, in postremo G. Marius legatus cum equitibus curabat. Cat.
60,4 Interea Catilina cum expeditis in prima acie vorsari. Jug.



50,2 Mariüm post principia habere, ipse cum sinistrae alae equi- 
tibus esse. 101,6 Tum Marius apud primos agebat, quod ibi Jugur- 
tha cum plurumis erat. 60,1 tibi quisque legatus aut tribunus 
curabat, eo acerrume niti. 60,5 nam is in ea parte curabat. 100,2 
Sulla cum equitatu apud dextumos, in sinistra parte A. Manlius 
cum funditoribus et sagittariis, praeterea cohortis Ligurum curabat.
98.4 Ceterum apud aquam Sullam cum equitibus noctem agitare 
iubet. 59,1 in ea parte, qua regis adventus erat, pro castris agi
tare iubet. 57,2 legatis imperat ubi quisque curaret. 18,9 nam ei 
propius mareAfricum agitabant, Gaetuli sub sole magis, haut procul 
ab ardoribus. 19,4 proxumi (proxume) Hispania Mauri sunt. Super 
Numidiam Gaetulos accepimus partim in tuguriis alios incultius 
vagos agitare, post eos Aethiopas esse. 55,2 civitas trepida antea 
et sollicita de belli oven tu laeta agere. 29,7 In Numidia et exercitu 
nostro pax agitabatur. 29,4 quoniam deditionis mora induciae 
agitabantur. Cat, 23,3 postremo ferocius agitare quam solitus erat 
Jug. 54,5 Metellus videt regis etiamtum animum ferocem esse.
94.4 secundis rebus feroces esse. Cat. 61,9 Ita varie per omnem 
exercitum laetitia maeror, luctus atque gaudia agitabantur. Jug.
63.5 semper in potestatibus eo modo agitabat, ut ampliore quam 
gerebat dignus haberetuA 44,4 quantum temporis aestivorum in 
imperio fuit, plerumque milites stativis castris habebat. 74,1 
Eodem tempore Jugurtha . . . varius mcertusque agitabat. or. 
Cottae 5 ut sine dedecore cum civibus fama et fortunis integer 
agas, id dono datur atque accipitur. or. Lep. 2 utrumque per iniu- 
riam malunt quam optumo iure liberi agere. Jug. 31,23 Dominari 
illi volunt, vos liberi esse. 1,3 Set dux atque imperator vitae 
mortalium animus est. 2,3 animus, incorruptus aeternus, rector 
humani generis agit. Cat 52,15 Quasi vero mali atque scelesti tan- 
tum modo in urbe et non per totam Italiam sint. 52,35 alii intra 
moenia atque in sinu (urbis) sunt hostes. 36,1 Set ipse paucos 
dies conmoratus apud G. Flaminium in agro Arretino . . ad Manlium 
contendit.

Jug. 54,1 Metellus in eisdem castris quadriduo moratus, 
saucios cum cura reficit. 76,1 neque postea in ullo loco amplius 
uno die aut una nocte moratus, simulabat sese negoti gratia pro- 
perare. Ep. Mith. 14 Apud Cyzicum magno cum exercitu in ob- 
sidio moranti frumentum defuit. Cat. 58,6 diutius in his locis esse 
. . . frumenti atque aliarum rerum egestas prohibet. Jug. 64,5 

apud negotiatores, quorum magna multitude Uticae erat, criminose 
et magnifice de bello loqui. Cat. 30,3 ei utrique ad urbem impera- 
tores erant. Jug. 46,5 pecora cultoresque in agris erant. 31,22 
vobis aeterna sollicitudo remanebit.

Caes. b. civ. I ll, 96,3 Pompeius, iam cum intra vallutt^-nostri 
versarentur, equum nactus . . se ex castris eiecit. b. G»H7 :־V il, 
47,4 cum hostem intra portas esse existimarent. VD, ?Ton
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minus, qui intra muuitiones erant, perturbantur Galli II, 24,2 cum 
respexissent et hostes in nostns castris versari vidissent. VI,
30.1 eorum indicio ad ipsum Arnl)iorigem contendit, quo in loco 
cum paucis equitibus esse dicebatur. ET, 1,3 ut Germanos diutius 
in Gallia versari noluerant, ita . . moleste ferebant. IV, 7,1 quibus 
in locis esse Germanos audiebat VI, 35,7 quibus in locis sit 
Caesar, ex captivis quaerunt. VI. 15,1 omnes in bello versantur. 
VU, 27,1 suos languidius in opéré versari iussit. I, 48,5 cum his 
in proeliis versabantur. I, 52,7 expoditior erat quam ii, qui inter 
aciem versabantur. VII, 24,5 pluresque partitis temporibus erant 
opéré. VII, 22,4 milites occupatos in opéré adoriebantur. VII, 
77,11 cuius rei timoré exterriti diem noctemque in opéré versantur. 
civ. I, 5,3 dent operam consules, praetores, tribuni plebis, quique 
pro coss sint ad urbem, ne quid respubiica detrimenti ca
piat b. Gall VI, 1,2 simul ab Gnaeo Fompeio proconsule petit, 
quoniam ipse ad urbem cum imperio rei publicae causa remaneret 
Der Ausdruck »ad urbem esse« scheint demnach nicht, wie Jacobs 
zu Sali. Cat 30,4 bemerkt, ein stehender zu sein, sondern eine 
alte Amtsformel, die Cäsar zwar b. civ. I, 5,3 beibehält, weil er 
den Senatsbescbluss anführt, aber b. Gall VI, 1,2, wo von keinem 
solchen Beschlüsse die Rede ist, remanere ad urbem schreibt, b Gail 
VII, 3,1 cives Romanos, qui negotiandi causa ibi constiterant, . . 
interficiunt VTI, 42,5 idem facere cogunt eos, qui negotiandi causa 
ibi constiterant. (cnfr. Jug 64,5 ) III, 9,öneque nostros exercitus propter 
frumenti inopiam diutius apud se morari posse confidebant V, 24,5 
Ipse interea . . .  in Gallia morari constituit. V, 53,3 totam hiemem 
ipse ad exercitum manere decrevit. II, 1,1 Cum esset Caesar in 
citeriore Gallia . . . crebri ad eum rumores aflerebantur. IV, 22,1 
Dum in his locis Caesar navium parandarum causa moratur . . 
legati venerunt b. civ. I. 5,5 Is eo tempore erat Ravennae exspec- 
tabatque. Dl, 11,2 Pompeius erat eo tempore in Candavia iterque 
ex Macedonia in hiberna Apolloniam Dyrrhachiumque habebat. III,
24.1 Erat eo tempore Antonius Brundisii. III, 41,6 postquam Pom- 
peiuin ad Asparagium esse cognovit III, 36,4 Eodem tempore 
equitatus regis Cotyis ad castra Cassi advolavit, qui circum 
Thessaliam esse consuerat. I, 20,1 milites, qui erant Corlinii, prima 
vesperi secessionem faciunt. II, 21,3 biduum Cordubae commoratas 
Gadis proficiscitur. I ll, 16,1 Caesar eo tempore . . erat ad Bu- 
throtum b. Gall IV, 19,1 Caesar paucos dies in eorum finibus mo- 
ratus . . se in fines Ubiorum recepit. VII, 9,1 At Caesar biduum 
in his locis moratus . . discedit V, 3,3 In ea civitate duo 
de principatu inter se contendebant, Indutiomarus et Cingetorix ; 
e quibus alter, . . ad eum venit, se suosque omnes in officio futuros 
neque ab amicitia populi Romani defeeturos confirmavit. VI, 8,9 
Cingetorigi, quem ab initio permansisse in officio demonstravimus, 
principatus atque imperium est traditum V, 4,2 consolatus Indutio- 
marum hortatusque est, uti in officio maneret. b. civ. 1, 41.5 Prima



25

et secunda acies in armis . . . permanebat, post hos opus in 
oceulto a HI. aoie iiebat. b. Gall. I, 49,2 Primani et secundam 
aciem in armis esse, tertiam cast!a munire iussit. III, 28,1 Morini 
Menapiique supererant, qui in armis essent neque ad eum umquam 
legatos de pace misissent.

Esse gleichbedeutend mit (aetatem ) agere, agitare, 

vivere und anderen Verben.

Jug. 85,7 Ita ad hoc aetatis a pueritia fui. Cat. 31,7 ita 
se ab adulescentia vitam institnisse. Or. Cottae 4 A prima ad- 
ulescentia in ore vostro privatus et in magistratibus egi. Jug 22,4 
ab adulescentia ita se enisum 85,19 Verum homines conrupti 
superbia ita aetatem agunt quasi vostros honores contemnant 14,11 
effecit, ut ubivis tutius quam in regno meo essem or. Maori 3 
Neque me praeterit, . . . quanto tutius factio noxiorum agat quam 
soli innocentes. Cat. 58,13 Licuit vobis cum summa turpitudine 
in exilio aetatem agere. 51,12 Qui demissi in obscuro vitam ha- 
bent, . . . qui magno imperio praediti in excelso aetatem agunt. 
Jug. 85,49 neque quisquam parens liberis ut aeterni forent optavit, 
magis uti bom honestique vitam exigèrent 56,4 postea sese in 
regno, illos in libertate sine metu aetatem acturos or. Phil. 13 
quibus ilia placent in armis. sunt, vos in metu. or Lep. 17 Scilicet 
quia non aliter salvi satisque tuti in imperio eritis, nisi . . prode- 
gerit. Jug. 31,19 qui si dediticius erit, profecto iussis vostris oboe- 
diens erit. 31,26 quid erit relicum, nisi ut illis, qui ea fecere, oboe- 
dientes vivamus. Cat. 17,6 quibus in otio vel magnifiée vel moni
tor vivere copia erat. 52,10 Nunc vero non id agitur, bonisne an 
malis moribus vivamus. Jug. 54,2 Jugurtha ubi gentium aut quid 
agitaret . . . exploratum misit. or. Lep. 6 Quin solus omnium post 
memoriam humani generis supplicia in post futuros conposuit.

Esse gleichbedeutend mit gerere.

Jug. 35,2 qni proxumo anno post Bestiam cum Q. Minucio 
Rufo consulatum gerebat. 44,4 quantum temporis aestivorum in 
imperio fuit, plerumque milites stativis castris habebat. 56,5 tanta 
mobilitate sese Numidae gérant. 66,2 nam volgus, uti plerumque 
solet, et maxume Numidaium, ingenio mobili, sediotiosum atque 
discordiosum erat. 107,1 suos hortatur uti fortem animum gererent.
54,1 hortatur, ad cetera, quae levia sint, parem animum gerant 
Cat. 58,8 vos moneo, uti forti atque parato animo sitis. Jug. 98,1 
Neque in eo tam aspero negotio Marius territus aut magis quam 
antea demisso animo fuit 43,5 quod advorsum divitias invictum 
animum gerebat. 17,1 quibuscum nobis bellum aut amicitia fuit.



Caes. b. civ. 1, 3,4 qui veteres inimicitias cum Caesare gere- 
bant. II, 25,4 Huic et paternum hospitium cum Pompeio et si- 
multas cum.Curione intercedebat b. Gall. I, 43,6 Docebat etiam, 
quam veteres quamque iustae causae necessitudinis ipsis cum Aeduis 
intercederent.

Esse gleichbedeutend mit ali, adesse.
Or. Cottae 7 Exercitus in Asia Ciliciaque ob nimias opes Mithri- 

datis aluntur. or. Maori 21 adest novus exercitus. Cat. 15,6 In Ita
lia nullus exercitus.

Poenae esse gleich poenas dare, solvere.
Jug. 69,3 civitas magna et opulens cuncta poenae aut prae- 

dae fuit. Cat. 52,30 ille egregius adulescens in moderatae fortitudi- 
nis morte poenas dedit. 51,31 ita civitas servitute obpressa stultae 
laetitiae gravis poenas dedit. Ep. Mithr. 12 illi . . . acerbissumas 
poenas solvunt.

Caes. b. Gall VI, 9,7 petunt atque orant, ut sibi parcat, ne 
communi odio Germanorum innocentes pro nocentibus poenas pendant. 
I, 12,6 quae pars civitatis Helvetiae insignem calamitatem populo 
Eomano intulerat,' ea princeps poenas persolvit.

Esse gleich habere.
Jug. 90,2 pecus omne, quod superioribus diebus praedae 

fuel at, equitibus auxiliariis agundum adtribuit. 69,3 civitas magna 
et opulens cuncta poenae aut praedae fuit 31,10 proinde quasi ea 
lionori, non praedas (praedae) habeant. 38,5 postremo fuger.e an 
manere tutius foret in incerto erat. 46,8 nam in Jugurtha tantus 
dolus tantaque peritia locorum et militiae erat, ut absens an prae
sens, pacem an bellum gerens pernitiosior esset in incerto haberetur. 
95,4 nam postea quae fecerit, incertum habeo, pudeat an pigeat 
magis disserere, Cat. 41,1 Set Allobroges diu in incerto habuere, 
quidnam consili caperent. Jug. 51,2 eventus in incerto erat
24,3 ferro an fame acrius urguear incertus sum. 14,23 inceitus quid 
agam- 44,1 Exercitus ei traditur a Sp. Albino pro consule iners 
inbellis, . . sine imperio et modestia habitus. 92,2 milites, modesto 
imperio habiti simul et locupletes, ad coelum ferre. 92,1 Post- 
quam tantam rem Marius sine ullo suorum incommodo fecit, mag- 
nus et clarus antea, maior atque clarior liaberi coepit. 89,4 Eius 
cives apud Jugurtham immunes, levi imperio et ob ea fidelissumi 
habebantur. Cat. 2,3 aequabilius atque constantius sese res bu- 
manae haberent. 6,3 Set postquam res eorum, civibus moribus agris 
aucta, satis prospéra satisque pollens videbatur, sicuti pleraque 
mortalium habentur, invidia ex opulentia orta est. Cat. 52,12 quo-
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niam ita se moros habent. Jug. 6,1 uti mos gentis illius est. 54,4 
ita se mores liabent. Cat 51,20 De poena possum equidem dicere, 
id quod res habet, in luctu atque miseriis mortem aerumnarum re
quiem, non cruciatum esse. Jug. 69,1 primo, uti erat res, Me- 
tellum esse rati portas clausere 83,8 quippe res humanae ita 
sese habent. 85,23 Et profecto ita se res habet. Cat 52,2 si ita 
res esset 51,11 Non ita est. Jug. 85,42 Verum non ita est. 85,45 
de Numidia bonum habete animum, Quirites.

Esse gleich militare, merere.
Jug. 64,4 Is eo tempore contubernio patris ibidem militabat.

8.1 Ea tempestate in exercitu nostro fuere complures novi atque 
nobiles. 65,1 Erat praeterea in exercitu nostro Numida quidam, 
nomine Gauda. 85,13 quae illi litteris, ea ego militando didici. 
Cat 59,6 Homo militaris, quod amplius annos triginta tribunus aut 
praefectus aut praetor cum magna gloria in exercitu fuerat.

Caes. b. Gall VII, 17,5 sic se complures annos illo imperante 
meruisse, ut nullam ignominiam acciperent, nusquam infecta re dis- 
cederent. V, 44,1 erant in ea legione fortissimi viri, centuriones. 
b. civ. I ll , 91,1 Erat Crastinus evocatus in exercitu Caesaris. III.
59.1 Erant apud Caesarem in equitum numéro Allobroges II fratres.

Esse gleich impendere, agere, versari.
Cat. 58,17 Semper in proelio eis maxumum periculum est, 

qui maxume tinrent. 28,2 Curius ubi intellegit, quantum periculi 
consuli inpendeat, . . enuntiat. Jug.31,1 quodinnocentiaepluspericuli 
quam honoris est. Cat. 58,11 non eadem nobis et illis necessitudo 
inpendet. 52,24 dux hostium cum exercitu supra caput est. Ep. 
Pomp. 4 liostis in cervicibus iam Italiae agentis ab Alpibus in 
Hispaniam submovi.

Caes. b. Gall. II, 26,5 Qui cum ex equitum et calonum fuga, 
quo in loco res esset quantoque in periculo et castra et legiones 
et imperator versaretur, cognovissent, nihil ad celeritatem sibi reliqui 
fecerunt. VI, 39,1 quanto res sit in periculo, cognoscunt. V, 48,2 
Ibi ex captivis cognoscit, quae apud Ciceronem gerantur quantoque 
in periculo res sit. VII, 32,3 summo esse in periculo rem b. civ. 
I, 17,2 Quod nisi fecerit, se cohortesque amplius XXX magnumque 
numerum senatorum atque equitum Romanorum in periculum esse 
venturum.

Abunde esse gleich superare, suppetere.
Abunde hat Sallust fünfmal prädicativ mit esse verbunden, 

doch gebraucht er auch dreimal andere Verba: Jug. 64,1 Cui 
quamquam virtus gloria alia optanda bonis superabant, tarnen inerat
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contemptor animus et superbia. Cat. 20,11 Etenim quis mortalium . . 
tolerare potest, illis divitias superare 16,3 si causa peccandi in 
praesens minus suppetebat, nihilominus insontis sicuti sontis circu- 
moenire ingulare.

Abunde esse kommt bei Cäsar nicht vor, dafür die oben ge
nannten Yerba. b. Gail. I, 3,1 sementes quam maximas facere, ut 
in itmere copia frumenti suppeteret. I, 16,2 sed ne pabuli quidem 
satis magna copia suppetebat. VII, 77,2 pars, dum vires suppeterent, 
eruptionem censebat VII, 14,6 Harum ipsis rerum copiam suppetere, 
quod, quorum in finibus bellum geratur, eorum opibus subleventur 
VII, 14,3 Id esse facile, quod equitatu ipsi abundent. VII, 85,6 
nec iam arma nostris nec vires suppetunt. VH, 64,2 quoniam abun- 
det equitatu, perfacile esse factû b. civ. I, 52,3 et tarn paucis 
diebus magna erat rerum facta oommutatio ac se fortuna inclina- 
verat, ut nostri magna inopia necessàriarum rerum conflictarentur, 
illi omnibus abundarent rebus superioresque baberentur. I, 49,1 
At exercitus Afrani omnium rerum abundabat copia . . . magna 
copia pabuli suppetebat. II, 4,1 remigum, gubernatorum magna 
copia suppetebat. III, 47,3 At tum intégras atque incolumes copias 
Caesar inferiore militum numéro continebat, cum illi omnium rerum 
copia abundarent. III, 49,5 At Caesaris exercitus optima valetudine 
summaque aquae copia utebatur, tum commeatus omni genere praeter 
frumentum abundabat. b. Gail. III, 12,2 suis fortunis desperare 
coeperant, magno numéro navium appulso, cuius rei summam 
facultatem habebant. I, 38,3 Namque omnium rerum, . . summa 
erat in eo oppido facultas.

Esse gleich natum, ortum esse.

Jug. 95,3 Igitur Sulla gentis patriciae nobilis fuit familia iam 
prope extincta maiorum ignavia. Cat. 31,7 ea familia ortum, ita 
se ab adulescentia vitam instituisse. 43,2 set filii familiarum, 
quorum ex nobilitate maxuma pars erat, parentis interficerent 55,6 
Ita ille patricius ex gente clarissuma Corneliorum, . . dignum mori- 
bus factisque suis exitium vitae invenit 5,1 Lucius Catilina nobili 
genere natus fuit. 23,1 Set in ea coniuratione fuit Q. Curius, natus 
haut obscuro loco. Jug. 85,' 6 ac si iam ex patribus Albini aut Be- 
stiae quaeri possit, mene an illos ex se gigni maluerint, quid 
responsuros creditis ? 5,5 quem Masinissa, quod ortus ex concubina 
erat, privatum dereliquerat. i 08,1 praeterea Dabar, Massugradae 
filius, ex gente Masinissae, ceterum materno genere inpar (nam 
pater eius ex concubina ortus erat), Mauro ob ingeni multa bona 
carus acceptusque. 35.2 persuadet, quoniam ex stirpe Masinissae 
sit Jugurthamque ob seelera invidia cum rnetu urgueat, regnum Nu- 
midiae ab senatu petat. Auch bei Terenz kommt einmal esse gleich
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ortum esse vor Hec. 651—652 Hunc videre saepe optabamus diem, 
quom ex te esset aliquis, qui te appellaret patrem, sonst aber regel
mässig : Adelphi 297 natum ex tanta familia.

PI. Pseud. 589 -  590 Metunr et fugam perduellibus meis 
(iniciam), med ut sciat quo sim genere gnatus. Trin. 373 Sem tu 
illum quo genere gnatus sit ? Krebs Antib. s. v. esse : »Unser 
v o n  g u t e n  E l t e r n ,  a u s  g u t e r  F a m i l i e  s e i n  heisst 
natum esse bonis parentibus, honesto loco, nicht blos a bonis esse 
parentibus, ex bona esse familia, wiewohl richtig ist familia esse 
consulari oder familiae esse consularis.«

Caes. b. Gail. Y II, 39,1 Eporedorix Aeduus, summo loco natus 
adulescens. VII, 77,3 Hie, summo in Arvernis ortus loco et magnae 
habitus auctoritatis. IY, 12,4 in his vir fortissimus Piso Aquitanus, 
amplissimo genere natus V11, 37,1 quorum erat prineeps Litaviccus 
atque eius frater, amplissima lamilia nati adulescentes. II, 4,2 
plerosque Beigas esse ortos ab Germanis V, 12,2 qui omîtes fere 
iis nominibus civitatum appellantur, quibus orti ex civitatibus eo 
pervenerunt. V, 12,5 sed, qui sunt ex iis nati, eorum habentur 
liberi, quo primum virgo quaeque deducta est. VII, 32,4 Cotum, 
antiquissima familia natum. V, 25,1 Erat in Carnutibus summo 
loco natus Tasgetius. V, 45,2 Erat unus intus Nervius nomir.e 
Vertico, loco natus honesto. b. civ. III, 61,1 quod erant honesto 
loco nati et instructi liberaliter.

Futurum gleich postea.

Ep Mith. 19 quid ab illis nisi dolum in praesens et postea 
bellum exspectas ? Jug. 27,3 lege Sempronia provinciae futuris 
consulibus Numidia atque Italia decretae. Caes. b civ. I, 52,1 quae 
fere res non solum inopia praesentis, sed etiam fnturi temporis 
ingravescere consuevit.

Esse gleich inditum esse.

Jug. 5,4 cui postea Alricano cognomen ex virtute fuit. 78,1 
quibus nomen ex re inditum. Caes. b. Gall. I. 13,7 quar’e ne com- 
mitteret, ut is locus, ubi constitissent, ex ealamitate populi Romani 
et internecione exercitus nomen caperet. b. civ. III, 112,1 Pharus 
est in insula turris magna altitudine, mirificis operibus extructa; 
quae nomen ab insula accepit.

Obwohl schon bei Plautus obviam esse öfter vorkommt, hat 
Sallust diese Verbindung nicht, aber merkwürdigerweise bald obvius 
procedo, bald obviam procedo.
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PL Bacch. 067 Set q uem quaero, optume ecce obviam mihist. 
Capt. 521 Nec sucophantiis nec fucis ullum mantellum obviamst. 
mil. glor. 897 Bene opportuneque obviam es Palaestrio Stich. 
524 si tibi nulla aegritudo animo obviamst.

Jug. 26,3 uti quisque armatis obvius fuerat, interficit. 50,4 
quorum etiam qui firmioribus animis obvii hostibus fuerant, ludi- 
ficati incerto proelio. 79,4 quo iu loco inter se obvii fuissent, is 
communis utriusque populi finis haberetur. 97,5 pars equos escen- 
dere, obviam ire hostibus. 31,4 tarnen obviam ire factionis potentiae 
animus subigit 5,1 tune primum superbiae nobilitatis obviam itum 
est. 42,1 Gracchorum actionibus obviam ierat. 22,4 quod ubi 
conperisset, sceleri eius obviam isse 14,25 ite obviam iniuriae 
or. Lep. 7 Agundum atque obviam eundum est, Quirites. Cat. 6,5 
alius alium hortari, hostibus obviam ire. Jug. 53,5 instructi inten- 
tique obviam procedunt. 46.5 ex oppidis et mapalibus praefecti 
regis obvii procedebant 21,1 Jugurthae obvius procedit.

Es hat also Sallust nicht bloß vom Verbum esse einen aus
giebigeren Gebrauch gemacht als Cäsar, sondern er hat auch dieses 
Verbum ungleich häufiger sowohl im Sinne von Compositen dieses 
Verbums als auch an Stelle anderer Verba angewendet oder auch 
in der Bedeutung der Copula wie auch als stellvertretendes Verbum 
weggelassen, oder entweder aus esse andere Verba ergänzen lassen 
oder aus anderen Verben esse, d. h. er hat esse stellvertretend 
für andere V erba gebraucht und umgekehrt ; während Cäsar das 
Verbum esse in einem solchen Falle entweder gänzlich mied oder 
nur bisweilen mit anderen prägnanten Verben abwechselte. So 
hat Cäsar, wie früher gezeigt wurde, esse gleichbedeutend mit 
abesse nur einmal, sonst regelmässig abesse ab, Sallust aber nicht 
selten esse gleich abesse. Fast ebenso verhält es sich mit adesse. 
Cäsar hat esse gleich adesse nur bei praesto, prope und usus. 
Interesse inter findet sich bei Sallust nur einmal, sonst genügt ihm 
immer esse inter, letzteres vermeidet Cäsar zwar auch nicht, doch 
wechselt er mit interesse und anderen Verben oft genug ab. Inesse 
hat Cäsar nicht, Sallust öfter esse in der Bedeutung inesse.

Esse gleich situm esse in der Bedeutung auf etwas beruhen 
kommt bei Cäsar nicht vor, dafür consistere, constare und andere 
prägnante Verba, bei Sallust nur esse oder auch situm esse, wie 
bei Plautus und Terenz. Bei Ortsangaben gebrauchen beide Schrift
steller esse und situm esse, doch auch hier findet bei Cäsar eine 
große Abwechslung statt. Collocare, locare, curare, commorari, ma- 
nere werden von Sallust und Cäsar oft neben esse gebraucht ; doch 
poenae esse und esse gleich haberi nur bei Sallust. Abunde esse 
zieht er ebenfalls gleichbedeutenden Verben vor, während bei Cäsar 
das Adverbium abunde überhaupt nicht vorkommt. Esse gleich 
natum, ortum esse findet sich nur bei Sallust, ebenso futurum 
gleich postea.
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Weil es nun Cäsar vorzog, statt des Verbums esse individua
lisierende Prädicate zu wählen so war die Folge, dass er selten in 
die Lage kam, esse mit einem prädicativen Adverbium zu verbin
den; und er that dies nur dann, wenn solche Verbindungen schon 
seit langem gang und gäbe waren und so im Laufe der Zeit Auf
nahme in die höhere Prosa gefunden hatten.

Weil aber Sallust das Verbum esse mit Vorliebe gebraucht 
und dasselbe oft die Stellvertretung anderer Verba übernehmen 
lässt, so war es auch die nothwendige Folge, dass, wenn esse die 
Bedeutung anderer Verba erhielt, dieses Verbum auch die Con- 
struction mit aufnahm; denn wenn esse die Bedeutung von abesse, 
adesse, situm esse, aetatem agere, haberi und dergleichen annahm, 
konnte es sich auch mit einem prädicativen Adverbium statt mit 
einem Prädicatsnomen verbinden. So ist esse gleichbedeutend mit 
aetatem agere, vitam habere oder abesse und umgekehrt: Cat.19,2 foe- 
dum liominem a republica procul esse volehat. 4, 1 mihi relicuam 
aetatem a republica procul habendam decrevi. Jug. 78,4 procul 
ab imperio regis aetatem agebant. 106,2 und 113,5 Jugurtham 
haut procul abesse.

85,7 ita ad hoc aetatis a pueritia fui. 85,19 Verum homines 
conrupti superbia ita aetatem agunt quasi vostros honores contemnant. 
85,49 neque quisquam parens liberis uti aeterni forent optavit, magis 
uti boni honestique vitam exigerent, 14,15 clausi in tenebris, cum 
maerore et luctu morte graviorem vitam exigunt. Cat. 58,13 Licuit 
vobis cum summa turpitudine in exilio aetatem agere. Während 
in beiden letzten Beispielen vitam exigere mit einer modalen Be
stimmung verbunden ist, erscheint in dem diesen vorhergehenden 
vitam exigerent mit einem Prädicatsnomen; also gleich essent.

Esse gleich situm esse oder abesse: Jug 14,10 vos amici procul 
(eratis). 102,7 quia procul absumus. Ep. Mith. 17 quin socios amioos, 
procul iuxta sitos, inopes potentisque trahant exscindant. Ferner 
kann aus esse ein entsprechendes Verbum ergänzt werden, oder 
aus einem prägnanten Verbum esse. Jug. 56,4 si id fecerint, postea 
sese in regno, illos in libertate sine metu aetatem acturos or. Phil. 
13 quibus illa placent in armis sunt, vos in metu. Hier ist nach 
Jug. 56,4 agitis zu ergänzen, dagegen Jug. 54,2 Jugurtha ubi 
gentium aut quid agitaret aus agitaret: ein esset. Jug. 14,11 effecit, ut 
ubivis tutius quam in meo regno essem, aus essem nach Jug. 56,4 zu 
tutius: aetatem agerem oder nach or Macri 3 agerem : quanto 
tutius factio noxiorum agat quam soll innocentes. Ferner haberi 
gleich esse. Jug. 46,8 pacem an bellum gerens pernitiosior esset 
in incerto haberetur. 38,5 postremo fugere an manere tutius foret, 
in incerto erat. Daher kann auch aus haberi esse ergänzt werden, 
wie Jug. 89,4 Eius cives apud Jugurtham inmunes, levi imperio 
et ob ea fidelissumi habebantur 92,2 milites, modesto imperio habiti 
simul et locupletes, ad coelum ferre. Ebenso verhält es sich mit 
esse und agere. Cat, 52,24 dux hostium cum exercitu supra caput



est. Ep. Pomp. 4 hostis in cervicibus Italiae agentis ab Alpibus 
submovi. Aber auch ohne einen solchen Grund erscheint esse hei 
Sallust mit einem prädicativen Adverbium verbunden, wie Jug. 94,1. 
Auffallend ist es, dass Frontinus, dem offenbar diese Stelle vor 
Augen schwebte, die regelmäßige Construction gebraucht Strateg. 
III, 9,3. Marius paucos centuriones . . . misit, capite pedibusque 
nudis, ut prospectus nisusque per saxa facilior foret.

Es hat demnach Sallust infolge der gegenseitigen Stellvertre
tung esse mit einem prädicativen Adverbium verbunden und 
umgekehrt andere Verba, die ein Adverbum gestatteten, mit 
einem Prädicatsnomen, wie er in dieser Richtung ja auch sonst 
abwechselt, bisweilen ohne besonderen Grund. So ist zwar 
esse, wie früher gezeigt wurde, regelmäßig mit obvius ver
bunden, ire mit obviam. aber procedere obvius und obviam. Das
selbe gilt auch für citi und cito (repente, gloriose). Jug. 61,1 
speculatores citi sese ostendunt. 59,2 reïicui cito subveniunt 105,3 
Volux . . repente in campis patentibus cum mille non amplius 
equitibus sese ostendit. Ep. Mithri. 8 Eumenem, cuius amicitiam 
gloriose ostentant, initio prodidere Antiocho. In letzterem Falle 
wäre wenigstens ein Affect eher anzunehmen als bei citi. ״ Denn es 
ist“, wie Nügelsbach Stil. § 82 sagt, ״ ganz natürlich, dass vor
zugsweise Adiective dei A f f e c t e  und überhaupt solche, die See
lenzustände bezeichnen, statt des von uns gebrauchten Adverbs stehen, 
denn der Affect erscheint nicht sowohl in der Handlung selbst als an der 
bei der Handlung betheiligten Person.“ Und später bemerkt er in dem
selben §: ״ Indessen hat dieser Gebrauch jedenfalls im Gebiete der 
Adiective der Affecte seinen rationellen Sitz. Was aber schon bei den 
Dichtern des goldenen Zeitalters nicht selten vorkommt, dass sie diese 
Redeweise auch auf andere Adiective ausdehnen, das drängt sich 
allmählich auch in die prosaische Darstellung ein ; statt mittelst 
der Adverbien die Art und Weise der Handlung zu bestimmen, 
drückt der Lateiner durch Adjective das Verhalten oder die Gestal
tung des Subiectes in der Handlung aus.“ Dass nun gerade «Tug. 
101,1 citi hiefür geeignet ist, sonst aber nur mehr cito, repente 
oder gar gloriose, bleibt doch auffallend. Vielleicht folgte Sallust, 
wie bei frustra esse auch hier dem Plautus, der gerade dieses 
Wort öfter als Adiectiv gebraucht. Amph. 244 Equités parent citi, 
ab dextera maxumo cum clamore involant, inpetu alacri ruont. 
1111 postquam pueros conspicati langues) pergunt ad cunas citi. 
1115 Citus e cunis exilit, facit recta in (eos) inpetum. Stich. 394 
ego huc citus praecucurri, ut nuntiarem nuntium exoptabilem. 
Ebenso wechselt Sallust bei evenire, cedere, agitare. Jug. 63,1 
cuncta prospéré eventura. Cat. 26,5 quoniam quae occulte tempta- 
verat aspera foedaque evenerant 52,29 bene consulando prospéré 
omnia cedunt. 20,2 nequiquam opportuna res cecidisset. 23,3 post- 
remo ferocius agitare quam solitus erat. Jug. 74,1 Jugurtha . . . 
varius incertusque agitabat.
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Wenn Sallust nach den angegebenen Beispielen ohne ersicht
lichen Grund bald das Adjectivum, bald das Adverbium wählt, dann 
ist es um so leichter begreitlich, wenn er das Verbum esse, das 
bei ihm in sehr vielen Fällen die Stellvertretung anderer Verba 
übernommen hat, auch die Construction solcher Verba beibehalten 
ließ, indem er statt des Prädicatsnomens ein prädicatives Adver
bium mit esse verband.
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Philipp Klimscha.
Biographische Skizze von Dr. Gust, Waniek.*)

Der österreichische Mittelschul-Lelirstand hat durch das Ab
leben des Landesschulinspectors Philipp Klimscha eine seiner Zier
den verloren. Gewiss fehlt es auch in der charakterzersetzenden 
Gegenwart nicht an Männern, welche feststehen in untadeliger Ge
sinnung, aber nur wenigen glücklichen Naturen ist es gegönnt, 
mitten im Dienste moderner Culturarbeit durch harmonische Ge
staltung der Seelenkräfte über ihre ganze geistige und sittliche Er
scheinung den Zauber sympathetischer Schönheit zu breiten und 
sich hiedurch jenem Ideale zu nähern, das die Alten mit dem viel
sagenden Ausdrucke ־/ta^oxdcyalKa bezeichneten. Eine solche Natur 
war Klimscha; sein Leben wie sein Charakter sind von vorbildli
cher Kraft.

Am 30. Juni 1834 wurde er in Nikeltaf (Neudorf), eine Stunde 
von Oderberg als der siebente Sprößling einer zehnköpfigen Kinder
schar geboren. Geschichtliche Ueberlieferungen aus den Zeiten der 
Napoleonischen Kriege lenkten den sonst eingeengten Eamiliengeist 
ins Weite. Konnte doch der Vater Anton Klimscha mit gerechtem 
Stolze auf das Kanonenkreuz hin weisen, das Zeichen seiner Solda
tenehre aus der Leipziger Schlacht. Da gab’s ein Erzählen an so 
manchem langen Winterabend, und wenn der Frühling und der 
Sommer kam, da zog Philipp mit den Jugendgenossen hinaus in 
die nahen weiten Wälder, wo sich unter seiner Führung die ernsten 
Weltereignisse in heiterem Spiele wiederholten. Keine hochgehen
den Freuden, kein tieferes Leid störte das Gleichmaß der Tage. 
In dem, was die Natur bot und was Landes- und Volkssitte mit 
sich brachte, in den Pflügst- und Johannisfeuern, den Faschings
und Ostergebräuchen lag des Knaben Jugendlust. Gesundheit des 
Leibes, Heiterkeit und Euhe der Seele hat ihm das Vaterhaus ge
wahrt. Und wie freundlich winkte ihm in sein späteres Leben die 
Erinnerung an jene Zeit, wenn sich abends die Brüder zusammen- 
thaten, um in sternenheller Sommernacht unter dem Schutze des 
treuen Hundes das würzige Obst des am Hause gelegenen Gartens 
zu bewachen! Mit launigen Erzählungen wusste Philipp da die 
Stunde.! zu kürzen, denn so klein auch der Kreis seiner Erlebnisse

*) Mit Daten bin ich unterstützt worden von dem Sohne Ph. Kl.’s. Herrn 
Josef Klimscha, k. k. Regierungs-Conceptspraktikanten bei der Landesregierung 
in Troppau, und von Herrn Rudolf Klimscha, dem Bruder Ph.'s, Kaufmann und 
Bürgermeister in Odarberg.
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sein mochte, die Phantasie war frühzeitig entbunden. Mit innigem 
Interesse verfolgte er namentlich das Leben der Thiere, denn er 
hatte einen Blick für ihre einfache, aber geheimnisvolle Seele wie 
später für das vielgestaltete Menschenherz.

Philipp war daher auch der Liebling der Familie, wiewohl 
er eigentlich aus der Art geschlagen war, der schmächtige und 
schwächliche Knabe, denn die‘Kraft der streitbaren Väter hatte sich 
in seine Seele geflüchtet. Das erkannte schon der wackere Lehrer 
Knopp aus Oderberg, unter dem Philipp die zweiclassige Trivial
schule besuchte; er und der Pfarrer Plasun traten für eine weitere 
Ausbildung des talentvollen Knaben ein. Das kleine Gewerbe ver
mochte indess nur knapp die zahlreiche Familie zu nähren, und 
der Vater hätte sich schwer zu dem Wagnis aufgerafft, wenn 
nicht seine Schwester in Troppau dem geliebten If.effen ihr Studen
tenheim aufgethan hätte, wo derselbe neben anregender Gesell
schaft eine sorgsame mütterliche Pflege fand.

Im Herbste 1843 kam Klimscha nach Troppau in die zweite 
Glasse der k. k. Hauptschule, und im nächsten Jahre führte ihn 
der Lehrer Engelmann durch Privatunterricht im Latein in die An
fangsgründe der Gelehrsamkeit ein. Gewöhnlich erfolgte aus der 
dritten Classe der Eintritt ins Gymnasium. Klimscha aber besuchte 
auch die beiden Jahrgänge der vierten Classe, da für ihn noch 
immer ein praktischer Beruf im Auge behalten wurde. Allein für 
die Dauer konnte der Vater dem Ansturm nicht widerstehen : Der 
Lehrer Engelmann, der noch auf sein Latein etwas hielt und das
selbe nicht vergeblich gelehrt haben wollte, hatte dem Knaben die 
höhere Bahn gewiesen und nicht umsonst seine Ehre wachgerufen ; 
der heimische Pfarrer hoffte in seinem Zögling einst einen würdi
gen Collegen zu finden, und da auch die gute Tante den Pfleger 
befohlenen nicht missen wollte, so ward es eben auf gut Glück ge
wagt, und im Herbste 1847 trat Klimscha unter dem Director 
Andreas Wilhelm ins Gymnasium zu Troppau. Er war damals 
bereits dreizehn Jahre alt, aber gute Frucht will reifen.

Das Programm dieses Schuljahres führt ihn als ersten Prä- 
mianten auf, und das ganze Gymnasium hindurch hat er einen 
Rang unter den Ersten behauptet. Gut, dass diese Locationen, 
eine beständige Quelle jugendlicher Verbitterung, heute abgeschafft 
sind. Selbst eine so bescheidene und jedem Ehrgeize abholde Na
tur wie Klimscha konnte sich im Gefühle ungerechter Beurtheilung 
einmal bis zur Klageführung über einen niedrigeren Rang verleiten 
lassen. »Ich wünsche Dir«, sagte ihm damals der Director Wil
helm in seiner taktvollen Weise, »dass Dir im Leben kein größeres 
Unrecht widerfahren möge.« Das Wort machte einen nachhaltigen 
Eindruck auf den Knaben. Er hat sich in seinem Leben nie mehr 
über Zurücksetzung beklagt, das Bewusstsein war ihm immer Lohn 
genug.
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Unter seinen Lehrern übte Vincenz Adam, nachmals Landes
schulinspector in Wien, den größten Einfluss auf ihn aus. Sein 
mathematischer Unterricht war gleichzeitig auf Entwickelung des 
Formensinnes gerichtet; er legte ein größeres Gewicht, als es sonst 
an Gymnasien üblich ist, auf das Zeichnen und lehrte auch die 
Elemente der darstellenden Geometrie, so dass Klimscha später im
stande war, diesem Unterrichtszweig auch mit sachlichem Interesse 
zu folgen.

Neue Sorgen und Kämpfe erhoben sich nach Ablegung der 
im Sommer 1855 mit Auszeichnung bestandenen Maturitätsprüfung. 
Plasun, dann Pawelek, Pfarrer in Deutschleuthen, riethen zum 
theologischen Seminar in Olmütz, andre Freunde des Hauses hatten 
ihm bereits eine Verwendung auf den Gütern des Grafen Larisch 
erwirkt, aber das Richtige traf doch der Kaufmann von Oderberg, 
Michael Przybill, der dafür eintrat, dem hoffnungsvollen Studenten 
seinen Willen zu tliun und ihn an die Universität ziehen zu lassen.

Freilich begann nun für Klimscha, als er im Herbste nach 
Wien kam, eine harte Schule des Lebens. Wohl leistete der Oder
berger Gönner die erste Hilfe, wohl hatten Eltern und Geschwister 
den sehnlichsten Wunsch, ihrem Liebling die Wege zu ebnen, aber 
all das konnte nur herzlich wenig sein, und der hochsinnige Cha
rakter des Jünglings mied auch die Opfer Anderer, so viel er konnte. 
Er suchte und fand die Wege selbst, oder besser : sie enthüllten 
sich ihm willig, wie sich denn gar oft dem Guten und Tüchtigen 
das Glück als Begleiter gesellt.

Das Studium der Mathematik brachte ihm Enttäuschung. Als 
er sich hierauf der Philologie’zu wandte, gewann er in Bonitz bald 
einen väterlichen Freund. Das Andenken dieses ausgezeichneten 
akademischen Lehrers wird in Oesterreich unvergessen bleiben. Tiefe 
Gelehrsamkeit, verbunden mit weitschauendem Blick und einem 
ganz besonderen Verständnis für die Bedürfnisse der Gymnasien, 
dazu der fesselnde Vortrag und vor allem der in jeder Richtuug 
fördernde persönliche Umgang wurden ihm von Klimscha, der sein 
besonderes Vertrauen genoss, dankbar nachgerühmt. Bonitz nahm 
ihn bald als Mitglied in das philologische Seminar auf, wandte ihm 
ein Stipendium zu und verschaffte ihm Privatunterricht in einem 
angesehenen Hause, wo der Jüngling vom Lande seine Menschen
kenntnis bereicherte und feinere Lebensformen kennen lernte und 
annahm.

Den philologischen Studien oblag er mit Lust und Eifer: er 
hörte außer bei Bonitz Vorlesungen bei Grysar, Linker und Hoff- 
mann, lieferte eine Reihe trefflicher Seminarbeiten, und obwohl ihm 
schon nach Ablauf des Trienniums eine Supplentenstelle in der 
Provinz angeboten wurde, verließ er auf Bonitz’ Rath erst im Som
mer 1859 die Universität, um am Gymnasium in Salzburg seine 
Lehrthätigkeit zu beginnen.
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Während der Vorbereitung zur Lehramtsprüfung starb der 
Vater am 13. März 1860 im zweiundsiebzigsten Lebensjahre; Klim- 
scha wurde Ende Juli 1860 in Wien aus Latein und Griechisch für 
das ganze Gymnasium approbiert und am 19. Sept. zum wirklichen 
Lehrer am Gymnasium in Marburg ernannt.

Als er an dem Orte seiner Bestimmung eintraf, erregte ein 
in Schwarz gekleidetes Mädchen, welches in Begleitung anderer zum 
Empfange von Trauergästen auf den Bahnhof gekommen war, seine 
Aufmerksamkeit. Johanna Honnerlein hatte soeben ihren Vater 
verloren. Hier sah sie zum erstenmale den Mann, mit dem sie 
am 7. Jänner 1863 den Bund fürs Leben schloss, und dem sie 
achtundzwanzig Jahre hindurch in edler Herzensgüte, treuer Hin
gebung und durch verständnisvolle Theilnahme für seine Mannes
interessen das Lehen verschönt hat.

Eine Beförderung störte das junge Eheglück. Schon im Fe- 
bruar musste Klimscha nach Salzburg an das Gymnasium erster 
Classe ühersiedeln. Alte Freunde und Bekannte begrüßten ihn hier, 
und schöner erschloss sich ihm die herrliche Alpennatur im Zauber 
ungetrübten Familienglückes, und kräftiger setzte der Mann seine 
Kraft ein zur That, denn die Zeit der Reife war gekommen.

Im Mai 1864 erhielt er die definitive Bestätigung im Lehr
amte, im April 1866 wurde ihm der Titel Professor zuerkannt. Nach 
dem Inslebentreten des Reichs-Volksschulgesetzes wurde Klimscha 
am 31. August 1869 zum Bezirks-Schulinspector des Bezirkes Zell 
am See ernannt. Es war, abgesehen von der pädagogisch-didakti
schen Seite, keine leichte Aufgabe, die Neugestaltung der Volks
schule in jenen Gegenden durchzuführen. Mancher Kampf musste 
durchgefochten werden, aber Klimscha verband mit seiner unbeug
samen Energie auch jenen feineren Takt, mit dem es ihm gelun
gen ist, auch die widerstrebenden Elemente mit der Zeit milder zu 
stimmen, so dass, als er auf sein öfter gestelltes Ansuchen mit 
Ende des Schuljahres 1874/75 von diesem Amte enthoben wurde, 
sein Scheiden überall tiefstes Bedauern hervorrief.

Klimscha hatte sich während dieser Zeit nicht nur einen rei
chen Schatz von Erfahrungen auf dem Gebiete der Erziehung und 
des Unterrichtes gesammelt, sondern auch mit der einschlägigen 
Literatur innig vertraut gemacht. Methodische Anweisungen und 
Hilfsschriften genügten ihm nicht; er gieng bis zu den Quellen 
zurück. Die allgemeine Pädagogik von Theodor Waitz führte ihn 
auf Herbart. Diese philosophischen Studien, die wissenschaftliche 
Durchbildung, psychologischer Tiefblick und glückliche Natur
anlage machten ihn zu einem hervorragenden Gymnasiallehrer.

Mit ungeteilter Verehrung erinnern sich noch heute seine 
Schüler an ihn. Über seiner ganzen Erscheinung lag die Weihe 
tiefen sittlichen Ernstes; er besaß das höchste und edelste Er
ziehungsmittel : die vorbildliche Kraft seiner eigenen hochentwickelten
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Persönlichkeit. Mit den einfachsten Mitteln konnte er d arum auch 
die Regierung führen : mit dem vielsagenden Blicke seines klaren 
Auges, mit der reichen Modulation seiner Stimme. Scharf und 
bestimmt war sein Eindringen in den Geist der Alten, zielbewusst 
die Auswahl dessen, was er erklärte, sicher sein Urtheil, sorgfältig 
und treffend die Wahl des deutschen Ausdrucks beim Übersetzen. 
Seine Durchbildung musste in jedem die Überzeugung von dem 
unvergänglichen Werte der classischen Studien festigen; er war 
kein Philosoph von Fach, aber durch und durch ein philosophischer 
Kopf mit hellem Blick für das Wesentliche; er war kein Dichter 
und Künstler, aber, mit feinem Kunstsinne begabt, vermochte er 
in die tiefsten Geheimnisse dichterischen Schaffens einzudringen 
und unter Aufrechterhaltung der vom Worte ausgehenden philo
logischen Methode den Schülern das Verständnis desselben zu ver
mitteln. Sein ünterricht hätte den Ruf nach Reformen nicht geweckt.

Klimscha’s Lelirthätigkeit war aber auch gehoben durch seine 
eigene wissenschaftliche Betliätigung. Mit richtiger Beschränkung 
hatte er sich in einen einzigen Schriftsteller vertieft. Die »Beiträge 
zur Erklärung und Kritik von Sallust’s Catilina und Jugurtha« 
(Programm des Gymnasiums in Salzburg 1866) eröffneten die Reihe 
jener Arbeiten, mit denen er sich auf dem Gebiete der Textkritik 
einen auch in Deutschland geachteten Namen erworben hat. Es 
folgten »Kritisch exegetische Bemerkungen zu Sallust« (Zeitschrift 
für österr. Gymnasien 1878 p. 166 ff), dann eine eingehende An
zeige von R. Jakobs, C. Sallustius Crispus (ebendas. 1879, p. 822 
ff) und »Sallustianische Miseellen« (Programm des Gymnasiums in 
Kremsier 1882). Später hat er in der Neuauflage der Werke 
Sallust’s (Gerold 1888) die 1855 erschienene Linker’sche Ausgabe, 
welche angesichts der seither angewachsenen reichen Literatur den 
wissenschaftlichen Anforderungen längst nicht mehr entsprach, dem 
Sehulgebrauche wieder erschlossen und sich in dem verständig und 
gewissenhaft coustruierten Texte ein Zeugnis für seine kritische 
Umsicht und Besonnenheit geschaffen*.)

Im Jänner 1879 wurde er durch Verleihung des goldenen 
Verdienstkreuzes mit der Krone ausgezeichnet und im September 
desselben Jahres zum Director des Gymnasiums in Kremsier er
nannt. Wehmüthig nahm er Abschied von Salzburg, der Stätte 
seiner sechzehnjährigen Thätigkeit; es war die schönste Zeit seines 
Lebens, an die er sich später oft mit jugendlicher Begeisterung 
erinnerte. In Kremsier gab es viel zu schaffen und umzubilden. 
Seiner Anregung verdankt das Gymnasium den Umbau des Ge

*) Ueber Kl’s. Schriften vergl.: Meusel, Jahresbericht des philolog. Ver
eines in Berlin, VI. Jahrg. p. 24. 62 ff. — Teuffel, Gesch. der röm. Literatur,
2. Aufl. p. 388. — Vorrede zur 8. Aufl. des Sallust von Jacobs-Wirz. — 
Praefatio zu Sallust von Scheindler, — Zeitschr. f, österr, Gymn. 1883 p. 
870. -  Ebendas. 1889 p. 891,
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bäudes, die Begründung des Unterstützungsvereines für arme Schüler, 
die Einführung des Zeichenunterrichtes, und jene allseitige ideelle 
Förderung, der sich eine Anstalt zu erfreuen hat, welche von einem 
sachkundigen, pflichttreuen und hochgesinnten Manne geleitet wird. 
Die Bevölkerung zollte ihm allgemeine Hochachtung; er wurde 
Mitglied dps Gemeinderathes und Bezirks-Sehulrathes, in welchem 
sein Wort von ausschlaggebender Bedeutung war, er genoss das 
Vertrauen des Landesschulinspectors; Drbal, erhielt Anerkennungen 
seitens der Vorgesetzten Behörden, allein das locale Parteigetriebe, 
welches sich unter anderem auch das Gymnasium zum Angriffs
punkte gewählt hatte, machte ihm seine Stellung so unerquicklich, 
dass er zu wiederholtenmalen um seine Enthebung und um Ver
leihung einer Lehrstelle in Wien ansuchte. Im November 1884 
wurde er denn auch unter Belassung des Gehaltes und Einreihung 
in die achte Rangsclasse dem Josefstädter Gymnasium in Wien 
zur Dienstleistung zugewiesen und im December desselben Jahres 
in den Status des akademischen Gymnasiums eingereiht. Kaum hatte 
er aber im Februar 1885 sein neues Amt angetreten, als er bereits 
im Juni zum Landesschulinspector ernannt und mit der Inspection 
der Mittelschulen in Schlesien betraut wurde*

In Troppau galt es eine außerordentliche Arbeitskraft zu ent
falten, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, welche 
dieses Amt gerade in Schlesien an einen Einzelnen stellt, dem 
die Inspection sowohl der humanistischen als der realistischen 
Fächer übertragen ist. Klimscha war gewohnt, selbständig und 
unbeeinflusst zu urtheilen ; er erweiterte und vertiefte daher seine 
Kenntnisse in den modernen Sprachen und den übrigen Gegen
ständen der Realschule, und da ihm über Wunsch des schlesischen 
Landesausschusses im Juni 1886 auch die Inspection der landwirt
schaftlichen Mittelschule in Oberhermsdorf übertragen wurde, so 
suchte er sich in den betreffenden, seiner Bildung weiter abliegenden 
Fächern wenigstens so weit zurecht zu finden, dass er dem Unter
richte mit Verständnisse folgen konnte.

Ein Mann, der mit den tiefsten Lebensbedingungen der Schule 
so.innig vertraut war, konnte auch an führenderstelle nur segens
reich wirken. Seine Berichte waren schmucklos, kurz und bis auf 
den einzelnen Ausdruck wohl durchdacht und wahr gehalten. Der 
entgeistigende Schul-Bureaukratismus lag ihm ferne; er verstand 
es mit lebendiger und unmittelbarer Kraft zu wirken. Bei den Er
örterungen mit den Einzelnen sowie in den von ihm abgehaltenen 
Conferenzen wusste er seine reiche Erfahrung und seine didaktische 
Einsicht mit solcher Klarheit und überzeugender Kraft zu entwickeln, 
dass es dem Denkenden nie schwer ward, eigene Ansichten einer 
besseren Erkenntnis zu opfern. Mit zäher Energie wirkte er für 
die praktische Bethätigung der psychologisch gesicherten Grund
sätze in Erziehung und Unterricht, aber wie er selbst ein Mann 
von durchaus eigenartiger Prägung war, schätzte er auch die Kraft



und Bedeutung individueller Eigenart an Andern und sicherte da
durch den Lehrern jenes Maß freier Bewegung und jene Berufs
freudigkeit,‘ welche dem wahrhaften Gedeihen einer Schule so 
nöthig sind wie Luft und Sonnenlicht der reifenden Saat.

Er forderte im Berufe den Einsatz der ganzen Kraft, wie er 
selbst hierin einer der Ersten war. Wissenschaftliches Streben, der 
Boden, aus dem der Lehrer der Mittelschule seine immer ver
jüngende und immer treibende Kraft erhält, fand bei ihm Förderung. 
Mit scharfer Beobachtungsgabe ausgestattet, hatte er eine genaue 
Kenntnis der Individuen und ihrer Kräfte sowie einen tiefen Ein
blick in die Bedürfnisse einer jeden Anstalt.

Heilig war ihm die Sache, der er diente, und nur reines 
menschliches Wohlwollen führten ihm in Fällen der Collision manch
mal schwere Stunden der Entscheidung herbei. Aber unnahbar in 
jeder anderen Rücksicht hat er denn auch unbeeinflusst durch Con- 
fession und Nationalität in dem nach beiden Richtungen mannigfaltig 
gestalteten Schlesien sein Amt im Geiste strengster Gerechtigkeit 
und Parteilosigkeit verwaltet.

An dieses Leben trat am 20. Februar 1891 plötzlich der Tod 
heran. Noch tags zuvor referierte Klimscha im schlesischen Landes- 
schulrathe mit gewohnter Klarheit und Sachlichkeit. Trotz eines 
vorübergehenden Unwohlseins am Abend verbrachte er eine ruhige 
Nacht. Morgens erhob er sich, beängstigt durch heftige Herzbe
wegungen schritt einige Male im Zimmer auf und ab und verschied, 
vom Herzschlag getroffen, in den Armen seiner Gattin.

Am 22. Februar hat man ihn zu Grabe getragen, und Blumen 
aus allen Gegenden Schlesiens grüßten den Scheidenden. Hunderte 
von Freunden, Bekannten und Verehrern haben ihm die letzte Ehre 
gegeben. Dem Sarge folgten Gattin und Sohn, seine zärtlich ge
liebte Tochter Therese und sein treuer Bruder Rudolf; dann der 
Landespräsident von Schlesien an der Spitze der Beamten, der 
Lehrkörper von Troppau und der Deputationen sämmtlicher schle
sischen Mittelschulen.

Klimscha ist seiner Familie und seiner Arbeit zu früh ent
rissen worden; aber für den ruhigen Betrachter liegt ein Trost 
darin, dass der Vorhang über einem Leben zu einer Zeit gefallen 
ist, als es seine relative Vollendung erlangt hatte. Unberührt von 
dem entkräftenden Hauche des unerbittlichen Alters steht sie vor 
uns, die herrliche Mannesgestalt. Sein Körper voll Ebenmaß in 
der vornehm einfachen und sorgfältigen Kleidung, die vergeistigten 
Züge voll Energie, die Denkerstirne und die klaren Augen mit dem 
milden Glanze theilnahmsvoller Freundlichkeit: all das konnte sich 
nur eine Seele zur Hülle geschaffen haben, der es gelungen war, 
ihre reichen Keime zu allseitiger Blüte zu entfalten.

Wahrheit und Echtheit war der Kern seines Lebens. Hohles 
Phrasenthum war ihm verächtlich ; nichts hasste er mehr als scham
lose Augendienerei und charakterloses Streberthum, gegen nichts

— 41 —
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war er selbst so unempfindlich, ln  den tieferen Falten der Seele 
barg er sein reiches Gefühlsleben: die aufopfernde Liebe zu den 
Seinen, die männliche Vaterlandsliebe, die wahrhafte Religiosität, 
die edle Menschlichkeit. Er war darum kein Gefühlsmensch im 
gewöhnlichen Sinne des Wortes. Bestimmt war sein Wille, unzwei
deutig sein Wort, aber über dem scharfen Ausdrucke herber und 
unabwendbarer NothWendigkeit schwebte der mildernde Zauber 
menschlichen Mitgefühles, welches sich nicht verlegen in verbind
liche Worte flüchtete, sondern schweigend zu helfen suchte. Und 
wohlthuend herzlich war auch seine Mitfreude an fremden Erfolgen 
und fremdem Glück. Er war ein Idealist in seinem Denken wie 
im praktischen Leben, aber klug wusste er immer die realen Be
dingungen zu fassen und wurzelte fest in den gegebenen Verhält
nissen, darüber hinaus die Blütenkrone der Idee tragend. Sein 
Charakter war durchaus modern durch die Richtung und Kraft des 
Willens, antik dagegen durch das schöne harmonische Gleichge
wicht der Kräfte.

Und was uns mit seinem frühen Tode weitet versöhnen kann, 
ist sein Schicksal. Wohl blieb auch er von dem rauheren Hauche 
des Lebens nicht verschont, und der herb empfundene Zwiespalt 
zwischen Ideal und Wirklichkeit, gegen den er wohl meist die Waffe 
des Humors zu schwingen wusste, hat ihm öfter auch Worte der 
Bitterkeit entrungen, aber gleichwohl war Klimscha ein Glücklicher. 
Es war ihm gelungen, sich emporzuarbeiten aus eigener Kraft. Er 
war glücklich in seiner Familie, in der er die gesellschaftliche 
Außenwelt umschlossen fand; er war glücklich in seinem Berufe, 
denn, wohin er kam, mussten die Besseren sich ihm mit Liebe und 
Verehrung anschließender war endlich auch so glücklich, das Ver
trauen und die Anerkennung seiner Vorgesetzten zu genießen. Das 
bezeugten die zahlreichen Kundgebungen hochgestellter Personen 
im Schulfache, das bewies vor allem der Landespräsident Dr. Karl 
Ritter von Jäger, der in der kurzen Zeit seiner Wirksamkeit in 
Schlesien Klimscha’s Gediegenheit und patriotisches Wirken durch
schaute und ihn auch nach dem Tode noch ehrte durch AVort und 
edle That.

Auf dem katholischen Friedhofe in Troppau hat ihm die Liebe 
der Seinen ein Denkmal gestiftet, einfach und würdig. Der Sockel 
desselben trägt die Worte des Tacitus: »Quidquid ex te amavimus, 
quidquid mirati sumus, manet mansurum que est in animis nostris.« 
AVas alle, die ihn kannten, an ihm geliebt und bewundert haben, 
war der ganze Mensch. Das Bild desselben wird ihnen bleiben 
als Erhebung, wenn sie an der edlen Menschennatur zweifeln müssen, 
es wird als Leitstern allen denen vorschweben, die sein Geist einst 
geführt und geleitet hat.



Schulnachrichten.

I. Lehrpersonal.

A Veränderungen und Beurlaubungen.

Im Stande des Lehrkörpers traten folgende Veränderungen 
ein: Zufolge hohen Hinisterial-Erlasses vom 1. Juli 1890, Z. 13.649, 
(int. 17. Juli 1891, Z. 1799) wurde der Professor Herr Ferdinand 
W o t s c h i t z k y  über sein Ansuchen zum Hauptlehrer an der 
Lehrerbildungsanstalt in Bozen ernannt und gleichzeitig der Supplent 
an der Handels-Akademie in Graz Herr Johann G o 11 o b an dessen 
Stelle berufen. Ferner wurde mit hohem Ministerial-Erlasse vom
1. Juli 1890, Z. 10612, (int. 18. Juli 1890, Z. 1796) der Supplent 
Herr Josef W o l f  zum wirklichen Lehrer an dieser Anstalt ernannt. 
Infolge Auflassung einer Parallelclasse trat der Supplent Herr Dr. 
Matthias S t e g e r in Disponibilität, während der Supplent Herr 
Anton J u r o s z e k  mit hohem Erlasse des k. k. Landesschulrathes 
vom 9. October 1890, Z. 2773, aus Dienstesrücksichten au das 
Staatsgymnasium in Teschen versetzt wurde, so dass bei dem 
Mangel an Bewerbern diese Supplentenstelle unbesetzt bleiben 
musste.

Dem Director Dr. Gustav W a n i e k wurde die dritte (Erl. 
v. 27. Sept. 1890, Z. 2348), dem Professor Herrn Johann A p p 1 
die erste (Erl. v. 29. Sept. 1890, Z. 2565) Quinquennalzulage 
und dem Supplenten Herrn Alfred G r o s s  die Dienstalterszulage 
zuerkannt. (Ministerial-Erlass vom 16. Aug. 1890, Z. 16.790, int. 
31. Aug. 1890, Z. 2281.)

B. Personalstand des Lehrkörpers und Fächervertheilung 1890 91.
;J '

a) Für die obligaten Fächer.

1. Dr. G u s t a v  W a n i e k ,  k. k. Gymnasialdirector und Mit
glied des k. k. schles. Landesschulrathes; Deutsch und philo
sophische Propädeutik in CI. VIII. — 5 St.
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2. K a r l  K o l b e n h e y e r ,  k. k. Professor (VIII Rangclasse), 
Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone, Mitglied 
der physiographischen Commission der k. k. Akademie der 
Wissenschaften in Krakau, Ordinarius der IV. Classe; Latein 
und Griechisch in CI. IV, Latein in CI. VII, Naturgeschichte 
in CI. II  — 17 St.

3. Dr. E d u a r d  B r a n d ,  k. k. Professor, Ordinarius der V. 
Classe; Latein und Griechisch in CI. V, Deutsch in CI. IV. 
philos. Propädeutik in CI. VII. — 16 St.

4. J  o s e f K a n a m ü l l e r ,  k. k. Professor und Custos des 
natur-historischen Cabinets ; Ordinarius der VI. Classe ; Natur
geschichte in CI. la, Ib, III, V, VI. Mathematik in Classe II, 
IV, V und VI. — 23 St.

5. J  o s e f B i o 1 e k, k. k. Professor; für katholischen Religions
unterricht in allen Classen. — 10 St.

6. O s w a l d  K a i s e r ,  k. k. Professor und Custos des physikali
schen׳ Cabinets; Ordinarius der VII. Classe;! Mathematik in 
CI. Ia, Ib, III, VII, VIII, Physik in CI. IV, VII, VIII,
— 23 St.

7. B e n e d i c t  P i c h l e r ,  k. k. Professor und Custos der Lehrer
bibliothek ; Ordinarius der III. Classe; Latein und Griechisch 
in CI. III, Deutsch in CI. VII. — 14 St.

8. F r a n z  P o p p 1 e r, k. k. Professor, Ordinarius der V II1• 
Classe ; Latein in CI. VI Giiechisch in CI. VII und VIII. — 15 St.

9. A l e x a n d e r  K n a u e r, k. k. Professor und Custos der 
Schülerbibliothek ; Ordinarius der Ib Classe ; Latein und Deutsch 
in Ci. Ib, Latein in CI. VIII — 17 St.

10. J o h a n n  A p p I, k. k. Professor; Deutsch in CI. VI, Geo
graphie und Geschichte in CI. Ia, 111, V, VII und VIII — 18 St.

11. J o s e f  Wo l f ,  k. k. Gymnasiallehrer und Ordinarius der Ia 
Classe. Latein und Deutsch in CI. Ia, Griechisch in CI. VI.
— 17 St.

12. J o h a n n  G o 11 o b, k. k. Gymnasiallehrer ; Deutsch in CI. V, 
Geogr. und Geschichte in CI. Ib, II, IV, VI. — 18. St.

13. T h e o d o r  T ä u b e r ,  k. k. Professor (im Status der k. k. 
Realschule); für evangelischen Religionsunterricht in allen 
Classen. — 10 St.

14. A 1 f r e d Gr o s s ,  geprüpfter Supplent; Ordinarius der II. 
Classe ; Latein und Deutsch in CI. II, Deutsch in CI. III. — 15 St.

15. S a u l  H o r o w i t z, Rabbiner; für mosaischen Religionsunter
richt in allen Classen.
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b) Für die freien Gegenstände.

1. T h e o d o r  T ä u b e r  (siehe oben) P o l n i s c h e  S p r a c h e .
I. Curs. — 2 St.

2. J o s e f B i o l e k  (siehe oben) P o l n i s c h e  S p r a c h e ,
II. Curs. — 2 St. :

3. W e n z e l  H o r ä k, k. k. Realschulprofessor; F r a n z ö 
s i s c h e  S p r a c h e  für Schüler de״ Obergymnasiums
I. Curs — 2 St.

4. A u g u s t  F i e g e r ,  Supplent an der k. k. Staatsrealschule . 
F r e i h a n d z e i c h n e n  für Schüler aller Classen von CI; 
II aufwärts in 3 Cursen. — 6 St.

5. Dr. E d u a r d  B r a n d  (siehe oben); S t e n o g r a p h i e  
für Schüler des Obergymnasiums in 2 Cursen. — 3 St.

6. K a r l  K o l b e n h e y e r  (siehe oben); K a l l i g r a p h i e  
für Schüler der I. Classe in 2 Abtheilungen. — 4 St.

7. R o b e r t H e r t r i o h ,  Hauptlehrer an der evangelischen Lehrer
bildungsanstalt ; G e s a n g  für Schüler aller Classen in 2 Cur
sen. — 2 St.

8. R o b e r t  K e l l e r ,  k. k. Turnlehrer (im Status der k. k. 
Realschule); T u r n e n  für Schüler aller Classen blieb in diesem 
Schuljahre auf die Jugendspiele beschränkt.

II. Lehrverfassung.
Dem Unterrichte lag der durch den hohen Ministerial-Erlass 

vom 26. Mai 1884, Z. 10.128, vorgeschriebene, gemäß den späteren 
behördlichen Bestimmungen modificierte Lehrplan zugrunde.

Verzeichnis der absolvierten Lectüre.

L a t e i n .
V . C lasse: Livius I, XXI. — Ovid. Metam. I 89 162, 163—415,

II. 1—332, VI. 146-312, VIII. 611—724, X. 1—77, XI. 
85—145, Fast. I. 543-58G, II. 83—118, 193 -242 , 475 - 512, 
687—710., Amor. I 15.

V I. C la s s e : Sallust. Bellum Iugurthinum. — Cic. in Catilin. orat. I 
— Verg. Ecl. I, V., Georg. II. 136—176 ,323-345 ,458—540 
Virg. Aen. I.

VII. C lasse: Cic. in Cat. II,■Cato major, de imperio Cn. Pomp. — 
Verg. Aen. II, IV, VI und Auswahl aus der II. Hälfte.

V I II . C la sse :  Tacit. Germania (capp. 1—27); Annal. I. 1 15
7 2 -8 1 , II. 2 7 -4 3 , 53—61, 69—83, III. 1— 19. IV. 1 — 13, 
39—42, 52—54, 57—60. — Hör. Od., und Epod. (Auswahl); 
Sat. I. 6, Epist. I. 2, II. 3.
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G r i e c h i s c h .

V. G lasse: Xenoph. Anabasis (Auswahl). — Homer II; I, II, III .
VI. C la s s e : Homer II. Auswahl aus der LJ. Hälfte. — Herodot 

V H ; Xenoph. Anab. (Forts)., Cyropädie (Auswahl).
V II . C la sse; Hom. Od s, y!, fr, i. — Demosth; Olynth. I—III, 

Philip. I.
V III . C lasse : Platon Apologia, Laches, Euthyphron. — Homer 

Odyssee x. X  — Sophokles, Antigone.

III. Verzeichnis der im Schuljahre 1890/91 verwen

deten Schulbücher.
1. R e l i g i o n .  A. K a t h o l :  F i s c h e r ,  katholische Religionslehre 

CI. I, Z e 11 e r,Liturgik Cl.II., Eichler Geschichte der Offenbarung 
des alten und neuen Testaments CI. ILI, IV, W a p p 1 e r, 
Lehrbuch der katholischen Religion, 3 Th. CI. V— VII, Ma c h ,  
Grundriss der Kirchengeschichte, CI. VIII.

B. E v a n g.: Biblische Geschichte und L u t h e r s  Kate
chismus CI. I, II, P a 1 m e r , der christliche Glaube CI. III, IV. 
H a g e n b a c h ,  Leitfaden für den Religionsunterricht CI. 
V—VIII, Novum testamentum graece CI. VIII.

C. M os. Pentateuch und L e v y ’s biblische Geschichte 
CI. I, II, C a s s e 1, Leitfaden für den Unterricht in der 
jüdischen Geschichte und Literatur CI. HI—VIII, Bibel.

2. L a t e i n i s c h e  S p r a c h e .  G o l d b a c h e r ,  Lateinische 
Grammatik CI. I—VIII. N a h r h a f t ,  lateinisches Übungs
buch CI. I, II. S c h u l t z ,  Aufgabensammlung zur Einübung 
der Syntax CI. III IV. S ü p f l e ,  lat. Stilübungen II., CI. V,
VI. S e y f f e r t ,  Übungsbuch zum Übersetzen etc. CI. VII, 
"VIII. Von den Classikern mit Ausnahme des Ovid (Golling) 
und Livius (Zingerle) die Gerold’schen Textausgaben

3. G r i e c h i s c h e  S p r a c h e .  C u r t i u s ,  griechische Schul
grammatik CI. III—VIII. S o h e n k 1, griech. Elementarbuch 
CI. I I I —VI. S e h e n  k l ,  Chrestomathie aus Xenophon CI. V, 
VI. S c h e n k l ,  Übungsbuch zum Übersetzen etc. CI. VH, 
VIII. Von den Classikern die Gerold’schen Textausgaben.

4. D e u t s c li. G u r c k e , Deutsche Schulgrammatik CI. I—IV. 
K u m m e r  und S t e j s k a 1, Deutsches Lesebuch, CI. I—VIII.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e ,  S u p a n ,  Lehrbuch 
der Geographie CI. I—IV. H a n n a k , Österreichische Vater
landskunde CI. IV. VIII. H a n n a k , Lehrbuch der Geschichte 
CI. I I —IV. H a n n a k ,  Lehrbuch der Gesohichte für die 
oberen Classen. CI. V—VII. K o z e n n ,  Schulatlas CI. I -V II I . 
II a a r d t , Atlas der österr.-ungar. Monarchie für Mittelschulen.
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01. IV, VIII. S c h u b e r t  — S c h m i d t ,  liistor. Schulatlas 
CI. II, III, V, VI. P u t z g e r , histor. Schulatlas 01IV, VII VIII.

6. M a t h e m a t i k .  M o c n i k ,  Lehrbuch der Arithmetik CI. 
I  — IV. M o 6 n i k , Lehrbuch der Arithmetik und Algebra 
CI. Y—VIII. M o c n i k ,  Geometrische Anschauungslehre CI. 
I—IV. H o c e v a r ,  Lehrbuch der Geometrie für Obergym
nasien CI. V—VIII. S t a m p f e r ,  Logarithmen.

7. P h y s i k .  M a c h  und 0 d s t r 6 i 1, Grundriss der Natur
lehre CI. III, IV. H a n d 1, Lehrbuch der Physik CI. VII, VIII.

8. N a t u r g e s c h i c h t e .  P o k o r n y ,  Naturgeschichte des 
Thier-, Pflanzen- und Mineralreiches CI. I—III. S t a n d 
f e s t ,  Leitfaden der Mineralogie CI. V. W r e t s c h k o ,  
Schule der Botanik CI. V. W o 1 d r i c h , Leitfaden der 
Zoologie CI. VI.

9. P h i l o s o p h i s c h e  P r o p ä d e u t i k .  D r b a l ,  Lehrbuch 
der formalen Logik CI. VII. L i n d n e r , Lehrbuch der Psy
chologie CI. VIII.

10. F r a n z ö s i s c h .  P 1 ö t z , Elementar - Grammatik , Schul- 
Grainmatik, Chrestomathie.

11. S t e n o g r a p h i e .  A l b r e c h t ,  Lehrbuch der Gabels- 
berger’schen Stenographie I, F a n l m a n n ,  Schule der steno
graphischen Praxis.

12. G e s a n g .  H e r t r i c h ,  Lieder und Gesänge.

IV. Themen zu den deutschen Aufsätzen.

V. Classe.
1. Goethes »Erlkönig« und Herders »Erlkönigs Tochter«. (Gegen

überstellung.)
2. Welche Umstände förderten bei den Phöniciern Seefahrt und 

Handel ?
3. Worin hat die Anhänglichkeit des Menschen an seine Heimat 

ihren Grund ?
4. Der Raub der Sabinerinnen. (Nach Livius.)
5. Siegfried und Achilles. (Eine Gegenüberstellung.)
6. Der Eislauf.
7. Wate von Stürmen im Gudrunliede.
8. Waldeseinsamkeit. (Nach Uhlands »Die verlorene Kirche.«)
9. Der wahre Freund.

10. Welche Vortheile bieten im menschlichen Leben Reinlichkeit 
und Ordnung ?

11. Bahnhofbilder.
12. Die Wirkungen der Bescheidenheit. (Nach Bürgers »Blümchen 

Wunderhold.«)
13. Die Bedeutung der menschlichen Sinne. (Disposition.)
14. Reineke und Isegrim im deutschen Thierepos.
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15. Die Pest im Lager der Griechen vor Troja.
16. Hüon und Scherasmin.

J o b .  G o 11 o b.

VI. Classe.

1. Was treibt uns in die Ferne ?
2. Der Segen der Arbeit.
3. König Günthers Brautfabrt.
4. Die Abhängigkeit des Menschen von der Natur.
5. Charakteristik Siegfrieds.
6. Der Mensch als Herr der Natur.
7. Der Untergang der Nibelungen.
8. Das Verhältnis des Nibelungenliedes zu seinen mythischen und 
. historischen Grundlagen.

9. Was soll uns zum Lernen antreiben ?
10. ln welcher Weise suchen Gamaliel und Nikodemus die Verur

te ilung  Christi im Synedrion zu verhindern ?
11. Disposition zum I. Gesang des Messias.
12. Das Romantische im Oberon.
13. Der Aufbau der Handlung in Miss Sara Sampson.

J. A p p 1.
VII. Classe

1. Wissen ist der beste Reichthum.
2. Welche Momente im griechischen Culturleben förderten wesent

lich die Entwicklung der räumlichen Künste ? (Herder).
3. Die Vaterlandsliebe der Griechen und Römer — ein Beispiel 

für uns.
4. Gedankengang der I. Olynthischen Rede.
5. Eine Unterbrechung unseres Glückes ist zuweilen recht heilsam.
6. Warum war Goethes Götz epochemachend ?
7. Zum Nutzen der körperlichen Übungen.
8. Charakter des Orest und Pylades. (Nach Goethes Iphigenie).
9. Was hat der Genuss der freien Natur vor anderen Genüssen 

voraus ?
10. Der Wert der idealen Schaubühne (Nach Schiller).
11. Die Dichtkunst, eine Bildnerin der Menschheit.
12. Weimars literarische Bedeutung.
13. Die Lebensauffassungen der Personen des »Tasso« von Goethe.
14. Nicht der ist auf der Welt verwaist,

Dem Vater und Mutter gestorben,
Sondern der für Herz und Geist
Keine Lieb’ und kein Wissen erworben. Rückert.

B. P i c h l e r .
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VIII. Classe.
1. Wodurch wird der Wirt in Goethes Hermann und Dorothea 

bewogen, dem Wunsche seines Sohnes nachzugeben?
2. Der Aufbau von Schillers Maria Stuart.
3. Welchen Einfluss üben die Leibesübungen auf unser Seelen

leben aus ?
4. Goethes Ballade »Vom vertriebenen und zurückkehrenden 

Grafen« nach ihren dramatischen Momenten betrachtet.
5. Ein Bild aus Goethes Novelle.
6. Schiller und Goethe nach Jakob Grimm.
7. Welche Momente sind bei der Entwickelungsgeschichte eines 

Dichters maßgebend ?
8. Welche praktischen Regeln folgen aus Lessings Laokoon für 

den Dichter ?
9. Geschichtlicher Nachweis, inwiefern die Cultur eines Volkes 

von der Beschaffenheit seines Landes abhängt.
10. Es ist Goethes Ausspruch zu beleuchten : »Das Gesetz nur kann 

uns Freiheit geben.«
11. Maturitätsaufsatz. (Vgl. Maturitätsprüfung.)
12. Der Aufbau von Grillparzers »Sappho«.
13. Es ist die Liebe zur Heimat psychologisch zu begründen.

D r. G. W a n i e k .
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VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.

I. Bibliotheken und geograph. Cabinet.

a) Angekauft wurden (Lehrerbibliotliek) : Gr ö d e k e, Grundriss 
der Geschichte der deutschen Dichtung (Forts.) — Jahrbuch des 
höheren Unterrichtswesens. —1 H e r d e r ' s  Werke, herausg. von 
Suphan (Forts.) — G o e t h e ’ s Werke (Weimaer Ausgabe'. — 
Die österr.-ungar. Monarchie in Wort und Bild (Forts.) — G r i m m ,  
deutsches Wörterbuch (Forts.) — P o g g e n d o r f ’ s Annalen 
der Physik und Chemie. — F r e s e n i u s ,  deutsche Literatur
zeitung. — H a r t e i  und S c h e n k 1 , Zeitschrift für die öster
reichischen Gymnasien. — H i r s c h f e l d e r  und K e r n ,  Zeit
schrift für das Gymnasialwesen. -  K o l b e ,  B e c h t e l  und 
K u h n, Zeitschrift für das Kealschulwesen. — S e u f f e r t  und 
S u p h a n ,  Vierteljahrssehrift. — Österreich-ungarische Revue. — 
Verordnungsblatt des Ministeriums für Cultus und Unterricht. — 
Gi illparzer-Jahrbuch.

(Schülerbibliothek) : S m o 11 e, das Buch von unserm Kaiser ; 
G r o n e r, Heldenthaten unsrer Vorfahren ; Z ö h r e r ,  der letzte 
Ritter, österr. Sagen und Märchenbuch, Kreuz und Schwert, österj׳. 
AJpengeschichten ; M o l i è r e ,  der Geizige : G e n t z, österr. Mani
feste v. 1809 — 1813 ; K a I i d a s a, Sakuntala (Rückert), W o 1 f- 
r a m  v. E s c h e n b a c h ,  Parcival (Bartsch) ; T a s s o, das be
freite Jerusalem (Gries) V o 1 z, geogr. Charakterbilder aus Afrika; 
R o s s m ä s s 1 e r, die vier J  ahreszeiten ; J e r u s a l e m ,  Alexander 
der Große ; R i e h l ,  Culturstudien ; W ä c h t e r ,  Edelsteine aus 
der Krone Sr. k. u. k. Majestät Franz Josefs I .;  B o w i t s c  h, 
Habsburgs Chronik ; J a k o b i ,  Onkel Toms Hütte ; R o s e g g e r ,  
Waldferien ; H a c k l ä n d e r ,  Vater Radetzky ; S c h e f f e l ,  
Ekkehard, We b e r ,  Dreizehnlinden ; H o f f m a n n ,  Peter Simpel, 
Loango, Der Schein trügt, Oheim und Neffe, Wie die Saat, so die 
Ernte, Die Sandgrube, Selig sind die Barmherzigen, Jeder ist seines 
Glückes Schmied, Das große Loos, Der Brandmüller, Ein Bibel
blatt, Das treue Blut, Die Brüder, Der Pascherjunge, Wenn Gott 
hilft, Am Wachtfeuer. Militärischer Maria-Theresien-Orden.

b) G e s c h e n k t  w u r d e n ;  V o m  h o h e n  k. k. M i n i 
s t e  r i u m f ü r  C u l t u s  u n d  U n t e r r i c h t :  Oesterreichische 
botanische Zeitschrift XXXI.

V o m  h o c h l .  k. k. s c h  l e s .  L a n d e s s c h u l r a t h :  
Bericht des k. k. schles. Landesschulrathes 1890. -  Das Datum 
auf den Philippinen.

V o n  d e r  k. k. A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n :  
Die Sitzungsberichte der math.-naturhistor. Classe und der Anzeiger 
der philos.-histor. und der math.-naturhistor. Classe.

V o n  d e r  s c h l e s .  H a n d e l s -  u n d  G e w e r b e 
k a m m e r :  Sitzungsberichte.
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Für die Schülerbibliothek wurden ferner geschenkt : Yon Frau 
Dr.Winkler: Höcker, Ein deutscherApostel-Martin,Naturgeschichte.— 
Wyss, der schweizerische Robinson. Von Herrn Knesek : Heyse, 
Novellen - Ebers, Ein Wort. Yon Herrn Sachs : Klopstock, Oden.— 
Schiller, Über naive und sent. Dichtung Goethe, Torquato Tasso —v. 
Teuffenbach, Vaterländisches Ehrenbuch — Proschho, Halbmond vor 
Wien. Von Herrn Janota P. Mérimée, Der falsche Demetrius. Von 
Schembek (III. CL) : Rousselet, Mali der Schlangenhändiger. Von 
Kohn (IV. CI.) : Mensch, Jakob Ehrlich.

2. Physikalisches Cabinet.
Polarisations-Sacharimeter nach Mitscherlich, verbessert nach 

Pohl. — U-förmige Röhre zur Electrolyse. — Ozonometor nach 
Schönbein. — Chemische Harmonika. — Sprachrohr. — Hörrohr. 
— Reagenzpapiere. — Chlorsaures Kalium.

3. Naturhistorisch :s Cabinet.
Mineralien im Werte von 80 fl.

4. Zeichenlehrmittel.
Parallelepiped aus Draht. — Vierseitige Pyramide. — Kugel 

aus Holz. — Hohler Halhcylinder. — Eine architektonische Com
bination. — Romanisches Würfelcapitel.

VII. Maturitätsprüfungen.
Bei der unter dem Vorsitze des k. k. Landesschulinspectors 

Herrn Phil. Klimscha vom 16.—18. Juli 181)0 abgehaltenen münd
lichen Maturitätsprüfung wurden von den 20 Abiturienten 17 für 
reif erklärt, darunter 4 mit Auszeichnung, und 3 wurden zu einer 
Wiederholungsprüfung zugelassen, welche am 19. Sept. 1890 abge
halten wurde. Hiebei erhielten auch diese Examinanden ein Zeugnis 
der Reife. Die Approbierten des Jahrganges 1889/90 sind :

SB
1»Oo.

Name der appr. Abitur

A
lte

is
ja

hr
e

Dauer der Studien Künftiger Be

1 Beensch Leo 21 9 Jahre öffentl. Oekonomie
2 Dilles Ludwig 20 9 » » Jurisprudenz
»> Grauer Bruno 17 8 » » dto.
1 *Haar Johann 11) 8 » » Medioin
5 Hechter Ignaz 20 8 » » »
« *Hertrich Moriz 1!) 8 » Philosophie
7 Homa Edmund IS 8 » . » Militär
8 Knesek Arthur 20 8 » » Jurisprudenz
•J Krieger Nathan 20 10 » >v S»

10 Krug Ignaz 1!) 9 4> * >/

*) Keif mil Auszeichnung,
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os
t 

N
r.

Name des appr. Abitur.

a>m
*5?s-5
◄

Dauer der Studien Künftiger Berui

11 Labin Heinrich 18 8 Jahre öffentl. Medicin
12 Ochsner Heinrich IS 9 » » Militär
13 *Piesch Bruno 18 8 » » Philosophie
14 Sachs Otto 21 10 » » Medicin
15 Sachs Richard 20 9 » » Handelswissenschaft
lß Schmelz Jakob 21 10 » » unbestimmt
17 Schorr Moriz 10 9 » » Handel
18 Schubert Anton 21 8 » » Theologie
1!) *Tugendhat Max 18 8 » » Medicin
20 v. Wanka Theodor 19

6
» » Jurisprudenz

Zu der diesjährigen Maturitätsprüfung im Sommertermine 
meldeten sich sämmtliehe 20 öffentliche Schüler der VIII. Classe.

Die schriftlichen Arbeiten wurden vom 11.—15. Mai über fol
gende Aufgaben angefertigt:

1. D e u t s c h e r  A u f s a t z :  »Inwiefern ist Oesterreich für 
die allgemeine Culturgeschichte von Bedeutung?«

2. U e b e r s e t z u n g a u s  d e m  D e u t s c h e n  i n s  
L a t e i n i s c h e :  Seyffert, Uebungsbuch für Secunda St. XLIX. 
S. 170.

3. U e b e r s e t z u n g  a u s  d e m  L a t e i n i s c h e n  
i n s  D e u t s c h e :  Cicero, pro Marcello, cap. II, HI, § 4—9.

4 U e b e r s e t z u n g a u s  d e m  G r i e c h i s c h e n  
i n s  D e u t s c h e :  Sophokles, Philoktetes v. 343—390.

5. M a t h e m a t i s c h e  A u f g a b e n :
a) In einem Trapeze seien die beiden parallelen Seiten a =  10 m, 

b =  7 m, an der längeren Parallele der eine Winkel ac =  37° 
20' und der Flächeninhalt F =  71 m 2 gegeben; wie groß sind die 
übrigen Seiten und Winkel ?

b) Wenn man in M!(2, y, \  0) eine Tangente an die Pa
rabel y s =  2x legt, ihre Normale in M! bis zum zweiten Durch
schnitt M2 mit der Parabel verlängert und in Mä eine zweite 
Tangente bis zum Durchschnitt M3 mit der ersten zieht, so wird 
M, M3 durch die Leitlinie halbiert. Man beweise die Richtigkeit 
dieser Behauptung und bestimme hierauf den Flächeninhalt des 
gleichschenkligen Dreieckes, welches M, M3 zur Basis hat und 
dessen Scheitel in der Tangente M2 M3 liegt.

c) Durch eine Kugel wird eine Ebene gelegt, welche den da
rauf senkrechten Kugeldurchmesser im Verhältnisse von m : n
I : 5 theilt. Auf dieser Schnittfläche wird in! größeren Kugelseg-

) Keif mit Auszeichnung.
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mente ein gerader Kegel errichtet, dessen Spitze in der Kugelober- 
liäche liegt. Wenn das Volumen dieses Kegels K =  200 dm3 be
trägt, wie groß ist der Radius der Kugel ?

d) x2 +  y 2 = : 17 z, x y =  2 6 z, x — y == 02־ z.
e) Das Verhältnis eines wXsäpv 009504־ ha zu einem ju- 

gerum == 025189־ ha ist in kleineren Zahlen auszudrücken. Wie 
genau ist der fünfte Näherungwert ?

Bei der vom 8.—11. Juli 1891 unter dem Vorsitze des k. k. 
LandesschulinspectorsHrn.Dr LeopoldKonvalinaabgehaltenen m ii n d- 
l i e h e n  Maturitätsprüfung wurden 17 Examinanden für reif er
klärt und 3 zu einer Wiederholungsprüfung im llerbsttermine zu
gelassen. Das Verzeichnis der Approbierten wird im Programme 
des nächsten Schuljahres veröffentlicht werden.

VIII. Wichtigere Erlässe.
1. Erl. des h. k. k. Min. f. C. u. U. v. 15. Sept. 1890, Z. 

19097, betreffend die Förderung der körperlichen Ausbildung der 
Jugend. (Vgl. unten sub IX).

2. Erl. des li. k. k. Min. f. C. u. U. v. 15. Nov. 1890, Z. 2130, 
womit das Staats - Lehrpersonale bei besonderen Anlässen zum 
Tragen der Uniform verpflichtet wird.

IX. Körperliche Ausbildung der Jugend.

.Gemäß hoh. Ministerialerlasses vom 15. Sept. 1890, Z. 19097, 
wurde der körperlichen Ausbildung der Jugend in diesem Schul
jahre eine erhöhtere Aufmerksamkeit zugewandt. Nachdem in einer 
zu diesem Zwecke abgehaltenen Conferenz berathen worden war, 
wie der Anordnung des hoh. Ministerialerlasses mit Bezug auf die 
localen Verhältnisse am zweckdienlichsten entsprochen werden 
könnte, unternahm die Direction mit Unterstützung des Turnlehrers 
Robert Keller die einzelnen Schritte, um der Jugend zunächst die 
Bedingungen für eine regere Betheiligung am E i s l a u f  zu 
schaffen.

Außer den beiden bestehenden Eislaufplätzen des Herrn 
Giebner und Gabsdiel, welche den ärmeren Schülern je 20 Frei
karten zur Verfügung stellten, gelang es durch das freundliche 
Entgegenkommen des Schlossgartenpächters Herrn Franz Chlupacz 
auch den Schlossgartenteich für diesen Zweck einzurichten. Da 
auf demselben der Eintrittspreis für die ganztägige Benützung auf 
5 kr. und für die Saison auf 1 fl. herabgesetzt weiden konnte und 
armen Schülern überdies Freikarten verabfolgt wurden, so war die 
Betheiligung am Eisläufe seitens der Schüler eine rege und durch
aus befriedigende.

Ferner überließ die löbliche Gemeindevertretung für die Zwecke 
der J  u g e n d s־p i e 1 e im ganzen drei Plätze, von denen der 
nördlich von der Schießstätte gelegene den Schülern des Gymna
siums und der Realschule ausschließlich überwiesen wurde. Der



59

selbe bat ein Ausmaß von 120 m Länge und 60 m Breite, ist 
an der Süd- und Westseite auf Kosten der Gemeinde mit Kasta
nien, an der Nordseite mit Eichen umsäumt worden und infolge 
seiner hoben Lage gut trocken. Anzustreben wäre noch eine bes
sere Ebnung des Bodens und ein kräftigerer Graswuchs oder eine 
Beschotterung mit feinem Sande. Nach Vollendung der Turnhalle 
wird den Mittelschülern überdies der westlich von derselben gele
gene Platz zur Verfügung stehen.

Da in diesem Jahre kein Turnunterricht ertheilt werden konnte, 
so wurden vom Turnlehrer Herrn Robert Keller eine Reihe der 
beliebtesten Spiele unter Betheiligung f a s t  s ä m m t l i c l i e r  
S c h ü l e r  in wöchentlich 10 Stunden eingeübt. Spielgeräthe 
konnten durch freiwillige Schülersammlungen angeschafft werden. 
In den festgesetzten Stunden wurde mit besonderer Freude und 
grossem Eifer gespielt; außer dieser Zeit stand das anhaltend un
günstige Wetter einer regeren Betheiligung an den Spielen hindernd 
im Wege.

Von weniger günstigem Erfolge waren bis jetzt die Bestre
bungen um Förderung des B a d e n s  und S c h w i m m e n s  be
gleitet. Obwohl die Stadtgemeinde die Errichtung einer städtischen. 
Badeanstalt in Aussicht genommen hat, führten die hierüber ge
pflogenen Erhebungen infolge des in Bielitz herrschenden Wasser
mangels bisher zu keinem Resultate, so dass die Schüler auf die 
einzige hier bestehende und bei grösserer Betheiligung unzureichende 
Privat-Badeanstalt angewiesen waren, von deren Besitzer weder eine 
Preisermässigung noch besondere Stunden zugestanden wurden. 
Das Wohlwollen, welches die hiesige Gemeindevertretung der Idee 
der körperlichen Ausbildung der Jugend entgegenbringt, berechtigt 
zu der Hoffnung, dass es im nächsten Jahre gelingen wird, auch 
eine neue Badeanstalt zu errichten.

Die Mitglieder des Lehrkörpers haben durch Lehre und thätigu 
Theilnahme den angestrebten Zweck möglichst zu fördern gesucht

Am 9. Juni machten die einzelnen Classen bei herrlichem 
Wetter unter Führung der Classenvorstände und unter Theilnahme 
sämmtlicher Lehrer grössere, zum Theile anstrengende Partien in 
die Umgebung. Hiebei wurden folgende Touren ausgeführt:

Classe I a : Morizruhe -Bistrai ; Ciasse Ib : Bialaer Jäger
haus-Hanslik-Straconka ; Ci. I I : Bistrai-Klimczok ; CI. I I I : Lobnitz- 
Spitzberg-Ernsdorf; Classe IV : Wilkowice-Josefsberg-Straconka; 
CI. V: Klimczok-Ernsdorf; CI. VT: Ustroü-W eichsei; CI. V l l : 
Ustron-grosse Czautory; CI. VIII:  Luisenthal-Klimczok-Bistrai.—
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Den Stand der körperlichen Ausbildung der Jugend beleuchte 
nachstehende Tabelle.

Gesammtzahl der
Turner Schwimmer Schlittsclui h

Schüler lauter

303. 201. 128. 221.

Pro cent: 66.3% 42.2% 72.9 %

X. U n t e r s t ü t z u n g e n .
A. Stipendien.

1. Die R u d o l f  S e e l i g e r ’ s e h e n  Stipendien im Betrage von 
je 100 fl. wurden mit h. Erlasse des schles. Landesausschusses 
vom 2. Decemher 1890, Z. 6720, für das Jahr 1891 verliehen 
an K 1 i s z Robert in CI. II, A r n o l d  Wilhelm in Classe VIII 
und ß  i e 1 e w i c z Peter in CI. VII. Ferner wurde die II. Rate 
a 50 fl. des einem Stipendisten der vorigen Jahres entzogenen 
Seeliger’schen Stipendiums mit Erlass d. h. schles. Landesaus
schusses v. 20. Jänner 1891, Z. 8131 dem Schüler der VI. Classe 
S 1 e z i n s k i Victor verliehen.

2. Das R o s a  S c h u b u t h’sche Stipendium im Betiage von jähr
lich 21 fl. genießt für die Dauer der ganzen Gymnasialzeit laut 
h. Erlasses des k. k. schles. Landesschulrathes vom 8. Decemher 
1889, Z. 2919, der Schüler W i l c z e k  Leo in CI. III.

3. Das A d o l f  F r a n k e l  ’sehe Stipendium im Betrage von jährlich 
42 fl. genießt für die Dauer der ganzen Gymnasialzeit laut h. 
Erlasses des k. k. schles. Landesschulrathes vom 17. Nov. 1888, 
Z. 2823, der Schüler Alfred S 1 a w i c k i in CI. IV.

4. Von den beiden A d o l f  F r a n k e  l’schen Stipendien im Betrage 
von jährlich ä 31 fl. 50 kr. für zwei israelitische, nach Lipnik 
oder ßiala zuständige Schüler des Gymnasiums genießt das eine 
laut h. E. des k. k. schles. Landesschulrathes vom 22. Nov. 
1887, Z. 2808, der Schüler Julius P a t z a u  in CI. V, das 
andere laut h. Erl. des k. k. schles. Landesschulrathes v. 8. Dec. 
1889, Z. 2918, der Schüler D e u t s c h  Ignaz in CI. III. für die 
ganze Dauer der Gymnasialzeit.

5. Ein s c h l e s .  L a n d e s s t i p e n d i u m  im Betrage von jähr
lich 50 fl. genießt für die Dauer der Studienzeit laut floh. Erl. 
des schles. Landesausschusses vom 20. April 1886, Z. 1761, der 
Schüler B a s z c z y u s k i 1J a u 1 in CI. VII, ein zweites in dem
selben Betrage wurde mit Erl. v. 10. März 1891, Z. 1377, dem 
Schüler der III. Classe Franz S c h u b e r t  verliehen.
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P> Sechzehnter Rechnungsausweis des Franz-Iosef-Unterstiitzungs 

Vereines am k. k. Staats-Gymnasium in Bielitz

Einnahmen.

1. Alphabethisches Verzeichnis
der Mitglieder, welche einen jährlichen Beitrag beisteuern.

Transport fl. 97. —

Herr Halbreich, Kestaurat.
in B i e l i t z ״ 1. —..................

Haiok E ״ ., Kaufmann
in B i e l i t z .................. ״ 1. —

Hauptig W. Fabrikant ״
in B ie litz ................. —.2 ״ 

Hein E., Fabrikant in ״
B ie litz .......................... ״ 1. —

Heller A ״ ., Kaufmann
in B i e l i l z .................2 .״  —

, Herholz. Fabrikant ,, 2 .—
Hess K ״ , Fabrikant in

B i a l a ........................... ״ 6. —
Iloffmann H ״ ., Bürger

meister in Bielitz . 3 .״  — 
,, Hoffmann Jul., kath.

Pfarrer in Bielitz . . —.2  ״ 
Dr. Ichheiser, Advooat ״

in B ia la .................. —. 3 ״ 
.Jankowski K., Fabrkt ״

in B i e l i t z ............. —.5 ״ 
Josephy t ״ t ., Fabrikant

in Bielitz . . . . . —. ״ 5
Kaiser O ״ ., Professor

in Bielitz...................... ״ 2. —
Kanamüller J ״ ., Prof.

in Bielitz . . . , . 2  —.״ 
, von Köler E ., Apoth.

in B ia la ״ 1. — ..................
Knauer A ״ ., Professor

in B i e l i t z ״ 2. —...................
Kolbtnheyer Erich in ״

B ie litz .......................... ״ 2. —
Kolbenhey er K ״ ., Prof.

in B i e l i t z .................. ״ 2, —
Körbel, Bankier in ״

Biala 3 .—
Korn K., Architekt in ״

B ie litz ......................... ,, 2. —
,, Korn J .,  Fabiikant in

L ip n ik ........................ . 3 .—
Kramer Sam,, Bielitz. —.2 ״  ״ 
Kreis Andr., Buchbin ״

der in Bielitz. . . . —.2 ״   
Kraus E ״ ., Kaufmann

in L ip n ik .....................  3 .—
Transport fl. 156.—

Herr Amster J., Hotelier in
B ie l itz ......................... fl. 2 . --
Appl J , Prof, in Bie-
l i t z ............................. 2 . —

Bachner S ., Juvelier
in B i e l i t z ................. 2 . —

Bartelmuss H ., Fa-
brikant in Lobnitz. o. —

Bathelt J. C Fabrkt., 5 . —

f t

Bathelt V ict, Fabrkt, 
Bernaczyk & Söhne,

t t 2 . —

Fabrkt. in Bielitz. 
Biolek J., k k. Prof

• t 0. —

in B i e l i t z ................. 2 —
Dr. Brand E Prof.

. in B ie litz ................. 2 —
Brüll A ., Spediteur
in B i e l i t z ................. 4 . —
Fiałkowski Attila, Fa-
brikant in Bielitz . . 5 . —

1t Förster Gustav, Fa-
brikant in Bielitz . . , 2 . —
Förster Hein., Fabrkt.
in B i e l i t z ................. —

tf A. Frankels Söbne,
Fabrikanten in Lipnik 
Fritsche Herm , evang.

t t 1 0 . —

Pfarrer in Biala , . 
Fröhlich W . ,  Buchh.

t t 3 . —

in Bielitz . . . 4 . —
u Dr Glaser, Rab. Lipn. 1 . —

Goldstein, Fabrikant
in B i e l i t z ................. 2 . -

t t Dr. Grossmann, prak.
Arzt in Bielitz . . . 2 . —
Gross J . und Söhne.
Fabrikanten in Biala 1 0 . —

Gülcher 0 . ,  Fabrikant
in Biala ..................... 1 0 . —

t f Gutwinski, Apotheker
in Bielitz..................... 2 . —

Haberteld Jul., Fabri-
kant in Biala . . . . 1. —

Hackenschmidt, Priv.
in B i e l i t z ................. 2 . —

Hähnel F . W . ,  Fabikt.
in B i e l i t z ................. , , 1 0 . —

Transport fl 9 7 .
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Transport fl. 222.

Roth J. Fabrkt. Bielitz3  .״ 
Sachs Ludwig in Bie-
l i t z ............................. ,, 2.
Schafer O . Fabrikant
in Bielitz........................   2.
Schaffer V ., Fabrikant
iu B i e l i t z .................,, 5 .
Schirn E m ., Fabrikant
in B ia la ........................  2.
Schin Otto, Oekonom
in B ia la ........................  2.
Schneeweiss, Buch - 
handler in Bielitz . . 2  .״ 
Schorr Em,, Fabrikant
in B ie litz .....................5 .״ 
Dr. Schorr, prakt Arzt
in Bielitz ...................   6.
Schrenk A ., Schnei
dermeister in Biala . 2 ״. 
Schröter M., Fabrikant
in Bielitz .................2 ,״ 
Schur F ., ev. Pfarrer
in B i e l i t z ....................  2.
Dr. Söwy pr, Arzt
in Bielitz • ................. 2 .״ 
v, Stavro Etienne in
B ie litz ......................... 2 .״ 
Steffan K ,, Bäcker in
B ie litz .״ 1.........................
Dr. Steinitz G., prakt.
Arzt in Bielitz . . . 5  .״ 
Sternickel Arth., Fa
brikant in Biala . . 2.
Strzygowski Fr., Fa
brikant in Biala . . 3  .״ 
Strzygowsik Karl. Bür
germeister in Biala . 2  .״ 
Dr. Taub E, prakt.
Arzt in Bielitz . . . 2  .״ 
Thuretzky Herrmann.
in B ia la ........................  1.
Dr. Tischler A ., pr.
Arzt in Bielitz . . . 2  .״ 
Tugendhat M., Kauf
mann in Bielitz . . 1.
Dr. Tugendhat J ., pr.
Arzt in Biala . . . 2 ״. 
Dr. Türk E,, Advo:at
in B i e l i t z ...............2 .״ 
Twerdy Em., Maschi
nenschlosser in Bielitz2  .״ 
Waltschok, Architekt
in B i e l i t z ................ .....  3.
Dr. Waniek G., Gym- 
nasialdirecto in Bie
litz ................. . . . 3 .״ 

Transport fl. 294.

Herr

Transport fl, 155.

Ifeir Kupka K., Glaser in
B ielitz ......................... ....  1.

, Dr. Kwieciuski, M.
prakt Arzt in Biala .2 ״ 

Laubenberger A ״ ., Fa
brikant in Bielitz . . ,, 3.

Lauterbach W. T ״ .,
Fabrikant in Bielitz , 4.

,, Lukas R , Fabrikant
in B ia la ......................... . 3.

-Dr. Markusfeld, Ad ״
vocat in Bielitz . . . 2 .״ 

,. Mänhardt A d., Fa
brikant in Bielitz . . ,4 ״ 

Mehlo H ״ ., Fabrikant
in B i e l i t z ............... ..... 2.

.Modi Martin, evang ״
Pfarrer in Bielitz . . 2.

Molenda G., Färber ״
in B ielitz................... ...... 2.

Dr. Münz W., Advocat ״
in B i e l i t z ............... ...... 3.

Nahowski Fr., Bäcker ״
in B ia la .........................  2.

l)r ״ . Peterek F . Ad ׳
vocat in Biala . . . .2 ״ 

Pfister E ״ ., Onrator in
B i a l a .............................. 1.

Pichler B., Professor ״
iu B i e l i t z .....................  2.

Piesch E., Fabrikant ״
in B i e l i t z .....................  1.

Frau Emilie Piesch iu Bielitz 1 ״.
Herr Pollak A . Kaufmann

in Bielitz 2.
,, Pollak Sal. Kauf

mann in Bielitz . . . .3 ״ 
Pongratz H , Privatier ״

in B i a l a ........................  2.
Pongratz R. Fabri ״

kant in Bielitz . . . .2 ״ 
Poppier Fr., Proiessor ״

in B i e l i t z ....................  2.
D ״ r, Reich L ., prakt.

Arzt in Bielitz . . . , 2.
,, Reich M,, Fabrikant

in L i p n i k .....................  5.
-Reiske Heinr,, Spän ״

gler in Bielitz . . . .2 ״ 
Dr. Rosnei J ״ .,  Ad

vocat in Biala . . . , 5.
.Dr. Rössler, prakt ״

Arzt in Bielitz . . . .2 ״ 
Rost Em., Architekt ״

in Biala . . 3.
Transport fl. 222.
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Transport fl. 301.—

Herr Wolf K. jun., Fabri
kant in Bielitz . . . —.2 ״

Dr. Zoll S , Advooat ״
in B ie litz .........................  5.. -

Summa ö. W. 11. 308.—

Transport fl. 294.—

Wilke Severin, Kauf
mann in B ielitz. , . 1 ״ .— 
Wenzel M., Kaufmann
in B i e l i t z .................6 —.״ 
Wolf J . Professor in
B ie litz ........................... ... 1. —

Transport fl. 301.—
2• Einmalige Beiträge spendeten :

Der hohe schles. Landtag................................fl. 3 0 .—
Die löbl. Bielitzer Sparkasse.... ............... fl. 20 . 
Herr Dr. J. Michejda, Tesehen.....................fl. 1.65

Summa fl. ö l . 65

Herr

t t

n

Ausserdem lieferte dev Apotheker Herr Gustav Johanny unentgeltlich 
Medicamente im Betrage von 1 11. 21 kr.

3■ Beiträge der Schüler.
(ln beiden Semestern zusammen)

Transport fl. 30.50
Klapsia A . — .80, Labin 
J .  — .30, Lenski R .
— 30, Lux V . 2 .—
Macek R. — .90, Molen- 
da O. 2 .— Reiske H.
2 .—, Schäfer R . 2 .—,
Schmelz J . —.20, R. 
Schneeweiss 2 .—, Schorr 
J . 2. SeifterH. — .30 
Steinitz H. 2 .— . . .  fl. 24.90

17.70

Classe III.
Bincer J . — 50, Deutsch 

Ferd. 1 .—, Glaser i l .
1 .—, Goldstein M. 1 .— 
Grossmann i l .  1 .—, Hö- 
niger M. — .40, Herhotz 
A . — 50, Körbel A .
1 .— Linnemann A. 1.— 
Linneinann G. 1 .— Mi
chejda A . 1.50, Neufuss 
R. — .50 Pongratz E .
— .50, Ruttin J . —.60, 
Sauer H. — .50, Scnem- 
beck S. — .80, Schröter 
K. — .50, Stösius Leo
— .50, Waniek W. 1 .— 
Zipser Alf. 2 .— Von 
Waniek W. gefunden 1.— fl

Classe IV.
Dittrich E. 1. —, Elsner H. 

1 .—, Goldberg S. 1. — , 
Gross E. 1 .—, Haase 

Transport

Ä w  K ra V ^

Classe la .
Baier O. — .40, Baum G.

1. — , Drost H. 1.50,
Gasch G. 2 .—, Goldberg 
A. 1 —, Goldmann H.
— ,20, Grossmann O .l .—
Grünspan N . — . 85, Her- 
linger W. — .40, v. Kö- 
ler H. — .40. Klandorf 
K, — .96, Kolassa V.
I .  20, Solinger L . — .20 
Kozieł K. — .20 Kus-
uitzius — .70 . . . .  fl. 12.—

Classe Ib.
Josephy K. 1 .—, Münster

0 . 1. —, Paschek R . 1. —
Pfohl W. 2 .—, Plessner 
M. — .60, Pollak A. L—
Radke G. — .20, Riesen
feld J. 1.30, Ring O.
— .40, Schirn R . 2 ,—
Scholz F'. — .50, Sza- 
łowski O. 1 .— Tw6rdy 
O. 1.80, Walenta A 3.— 
Zagajewski K, — .70.
Zoll R . 1 . -  . . . . fl. 18.50

Classe II.
Brandstetter,!. 1.50, David

J, — .60, Dörfler S.
— .40, Grosner H — .40 
Halbreich L. — .50 Ich- 
heiser F . 1 .—, v. Kćler 
E . 2 . —, Kellermann A.
— .50, Kintzi P . 1.20,_________

Transport il. 30.50
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Transport i l . 118.60
Knopf W. — .50, Schurr 
K, 2 .—, Scliratter S .
■—.50, Schwarzmann H.
2 .— ............................. fl. 15 .—

Classe V il.
Bartling K. - .5 0 ,  Cierer

J . 1 .—, Grauer A, 1.10 
Gutwinski O. 2 .—, Hil
demann F . — .50, Jäsch- 
ke R. 2 .—, Jankowsky
K. 2 .—, Komarek A.
4 .—, Knopf R. 1 .—,
Kölbel J . 2 .—, Kuttin 
A. 1 .—, Samesch O.
2. — , Schimanek V . 2. —
Schorr V . 2 . —, Zipser
G. 2. —......................... fl. 25.10

Classe VIII.
Bier M. — .30, Frankel S.

3 .  - - ,  Groß S. 2 .—,
Klobus P . 2 .—, Neu
mann A. 1.50, Rosen
feld F, — .50, Rosner 
O. 2 .—, Ruttiu M. 1 50,
Steinhaus M. —, 60,
Wagner A. 3 .— . . .  fi• 16.30 
Summe der Einnahmen fl. 175.—

Transport fl. 73.10 
2 .—, llaberfeld H . 1 . - ,
Kozesnik A. 2 .—, Kraus 
W. 1.10, Krzywon G .
1. —, Kupka A . 1. —,
Lindert — .50, Margulies 
E. 1 .—, Neumann B.
1 .  —, Pilzer J . 1 .—,
Robinsohn 1. —, Schmelz
L. — .50, Walczok R.
2 .  — Sammlung anläss
lich des Ausfluges 4.20 fl. 23.30

Classe V.
Bartelmuss H . 3.50,Bathelt 

O. 4 —, GroserV.— .50 
Gutwinski V. 2 .—, Jan
kowsky E. 2. —, Korn
haber H. 1 .—, Kramer 
R. 1.50, Mentel G. 1 .— 
v. Mindl R . 1 .—, Ro
binsohn J, 1.20, Seka- 
nina A . I . —, Stiassny 
A . I . —, Wilke V. 2. -  
Zabystrzan E . — .50 . fl 22.20 

Classe VI.
Dieffenbach F. 2. — , För

ster V, 2 .—, Groß E .
4 . - ,  Heller E . 2 .—,

Transport fl. 118.60

4. Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben.

E i n n a h m e n
im Jahre 1890/91

Staats
papiere jßargeld A u s g a b e n

im Jahre 1890/91
Bargeld

fl. kr. ! a- kr. fl. |kr.

Jahn sbeiträge................ _ _ 308 _ Unterstützung armer
Einmalige Beitläge . . — — 51 65 Schüler :
Schülerbeiträge . . . . ~ — 175 — 1. Durch Bargeld . . . 40 —
Coupons ......................... — - 4 18 2. Durch Bekleidung. . 370 15
Zinsen a. d. städtl. Spar- 3. Durch Beschuhung . 126 30

cassa bis Ende Juni 1891 — - 7-204 4. B ü c h e r ..................... 80 74
Cassarest von 1889/90 . — — 282 47 5. Entlohnung des Die-
Staatspapiere................. 100 — — — ners, Programme,
Barvermögen in der 8 tädt. Stempel etc . . . . .15 51

S p a rca sse ..................... — ־־־ 1890 —
Summe . 100 2694 34 \

S a l d o \
An capitalisiertem Ver- \
mögen............................. — — 1801 — \

An C assa......................... — — 260 62 \
An Staatspapieren . . . 100 — — — \

Summe .
. : ....

100 2061 62 Summe . 632
■

72
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Der Unterzeichnete Ausschuss des Franz-Josef-Unterstützungs
vereines hat in seiner am 8. Juli ahgehaltenen Sitzung den vor
stehenden Rechnungsausweis im einzelnen geprüft und richtig 
befunden.
F. W. Hähnel, Fabrikant. O. Kaiser, Professor. J. KanamUller, Professor, 

Dr. G. Waniek, Gymnasialdirector. (S. Frankel, Fabrikant, verreist.)

Die Direction spricht hiemit allen Förderern des Unterstützungs
vereines den wärmsten Dank aus.

XI. Chronik.
Am 18. September wurde das Schuljahr vorschriftsmässig 

eröffnet.
Am 4. October war aus Anlass des Allerhöchsten Namens

festes Sr. Majestät des Kaisers ein Ferialtag mit Festgottesdienst
Am 19. November war aus Anlass des Allerhöchsten Namens

festes Ihrer Majestät der Kaiserin ebenfalls ein Ferialtag mit Fest
gottesdienst.

Am 14. Jänner um 10 Uhr vormittags wurden die Schüler 
zu einer Feier des hundertsten Geburtstages Franz Grillparzers im 
Festssaale versammelt. Professor Johann A p p 1 hielt die Fest
rede, in welcher er namentlich die dramatische Wirksamkeit des 
Dichters zeichnete, worauf der Berichterstatter Grillparzers Be
deutung für die deutsche Literatur in Österreich hervorhob. Mit 
einem Hoch auf unseren erhabenen Kaiser und dem Absingen der 
Volkshymne schloss die erhebende Feier.

Am 14. Februar wurde das erste Semester geschlossen, das 
zweite, am 18. Februar begonnen.

Am 22. Februar betheiligte sich eine Deputation, bestehend 
aus dem Director, Prof. Karl K o l b e n h e y e r  und Herrn Alfred 
G r o s s  an dem Begräbnisse des am 20. Februar verstorbenen 
k. k. Landesschulinspectors Herrn Phil. Klimscha und legte namens 
des Lehrkörpers einen Kranz als Zeichen der Verehrung und Dank
barkeit auf den Sarg des Verblichenen.

Mit Allerhöchster Entschließung vom 24. März 1. J. wurde der 
Director des Staatsgymnasiums im III. Gemeindebezirke in Wien 
Herr Dr. Leopold Konvalina zum k. k. Landesschulinspector ernannt 
und mit Erlass des hoh. k. k. Min. f. C. und U. vom 26. März 1. J. 
Z. 645 mit der Inspection der Mittelschulen in Schlesien betraut.

Am 28. Mai legte der Seminarlehrer Herr Robert Hertrich 
seine Stelle als Gesangslehrer des Gymnasiums aus Gesundheits
rücksichten nieder. Die Anstalt ist ihm für seine dreizehnjährige 
erfolgreiche und aus reinem Interesse für die Sache entfaltete Wirk
samkeit zu wärmstem Danke verpflichtet.
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Am 4. und 5. Juni wurde die VIII. Classe des Gymnasiums 
von dem k. k. Landesschulinspector Herrn Dr. Leopold Konvalina 
einer Inspection unterzogen.

Das Schuljahr wurde am 15. Juli nach Abhaltung eines Fest
gottesdienstes und einer Schulfeier, bei welcher Professor Karl 
Kolbenheyer eine Festrede »über die Naturanschauung der Alten« 
hielt, geschlossen.

XII. Kundmachung.

F ü r  d a s  S c h u l j a h r  1 8 9 1 / 9  2.

Das Schuljahr 1891/92 wird am 18. September um 8 Uhr 
vormittags mit einem Festgottesdienste eröffnet.

Alle in das Gymnasium eintretenden Schüler haben sich am
14. und 15. September vormittags von 9—12 Uhr und am 15. 
auch nachmittags von 3—5 Uhr in der Directibnskanzlei zu melden. 
Für die in die I. Classe eintretenden kann die Anmeldung über
dies schon am 14. und 15. Juli erfolgen.

Neu eintretende Schüler haben in Begleitung ihrer E l t e r n  
oder deren S t e l l v e r t r e t e r  zu erscheinen. Beizubringen haben 
sie den T a u f -  oder G e b u r t s s c h e i n ,  ausserdem die aus 
der Volksschule kommenden das im Sinne der h. Ministerial-Ver- 
ordnung vom 7. April 1878, Z. 5416, ausgefertigte F r e q u e n -  
t a t i o n s - Z e u g n i s ,  welches die Noten aus der Religionslehre, 
der Unterrichtssprache und dem Rechnen zu enthalten h a t ; die von 
den Volksschulen Schlesiens nach dem vorgeschriebenen Formulare 
ausgestellten S c h u l n a c h r i c h t e n  dienen als Ersatz für 
die Frequentations-Zeugnisse.

Nach dem Gesetz vom 3. Juni 1887 ist zur Aufnahme in die 
I. Classe erforderlich, dass der Aufzunehmende noch in dem 
Kalenderjahre, in welches der Beginn des Schuljahres fällt, min
destens das 10. Lebensjahr vollendet. Nach dieser Altersgrenze 
bestimmt sich auch das zur Aufnahme in alle folgenden Classen 
erforderliche Minimalalter.

Die Aufnahme in die I. C 1 a s s e ist ausserdem von einer 
Aufnahmsprüfung abhängig, bei welcher im Sinne der hohen Mi
nisterialerlasse vom 14. März 1870, Z. 5370, und vom 27. Mai 
1884., Z. 8019, jenes .Maas von Wissen in der Religion, welches 
in den vier Jahrescursen der Volksschule erworben werden kann, 
Fertigkeit im Lesen und Schreiben der Unterrichtssprache und der 
lateinischen Schrift, Kenntnis der Elemente aus der Formenlehre 
der Unterrichtssprache, Fertigkeit im Analysieren einfach bekleideter 
Sätze, Bekanntschaft mit den Regeln der Orthographie, richtige 
Anwendung derselben beim Dictandoschreiben und Uebung in den 
vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen gefordert wird.
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Schüler, welche in eine h ö h e r e  C l a s s e  eintreten wollen, 
haben ein staatsgiltiges, mit der A b g a n g s - C l a u s e l  versehenes 
Zeugnis über das letzte Semester beizubringen oder, falls sie Privat
schüler waren, sich gegen Erlag der Taxe von 12 fl ö. W. der 
vorgeschriebenen Prüfung zu unterziehen.

Die Aufnahmsprüfungen für die I. Classe finden am 16. Juli, 
sodann am 16. September statt, die Aufnahms- und Wiederholungs
prüfungen lür die II.—VIII. Classe am 17. eventuell am 18. 
September.

Jeder Schüler des Gymnasiums hat ausnahmslos als jährlichen 
Lehrmittelbeitrag 1 fl. ö kr, die neueintretenden ausserdem noch 
eine Aufnahmstaxe von 2 fl. 10 kr. ein- für allemal zu entrichten.

Das Schulgeld beträgt laut h. Ministerialerlasses vom 12. Juni 
1886, Z. 9681, für alle Classen des Gymnasiums per Semester 
15 fl. und wird im allgemeinen während der ersten 6 Wochen 
eines jeden Semesters mittels besonderer, beim k. k. Steueramte 
zu erhebender Schulgeldmarken entrichtet.

Nur für die Schüler der I. Classe ist im I. Semester dieser 
Termin auf drei Monate erweitert. Bedürftigen und würdigen 
Schülern der I. Classe kann die Zahlung des Schulgeldes bis zum 
Schlüsse des I. Semesters gestundet werden; dieselben haben zu 
diesem Zwecke binnen acht Tagen nach erfolgter Aufnahme bei 
der Direction ein Gesuch zu überreichen, welches mit einem nicht 
vor mehr als einem Jahre ausgestellten behördlichen Zeugnisse 
über die Vermögensverhältnisse belegt sein muss. Kann den Bitt
stellern während der ersten zwei Monate in Bezug auf sittliches 
Betragen und Fleiß nicht eine der beiden ersten Noten und in 
Bezug auf den Fortgang nicht mindestens die Note »befriedigend« 
zuerkannt werden, so. haben sie der Pflicht, das Schulgeld zu zahlen, 
noch innerhalb des dritten Monates nachzukommen. Im günstigen 
Falle entscheidet die Landesschulbehörde über die angesuchte 
Stundung und spricht zugleich die definitive Befreiung von der 
Zahlung des Schulgeldes unter der Bedingung aus, dass das Zeugnis 
über das I. Semester denjenigen Forderungen genügt, welche bis
her als Bedingung für die Befreiung festgesetzt waren. Trifft diese 
Bedingung am Schlüsse des Semesters nicht zu, so hat der be
treffende Schüler das Schulgeld noch vor Beginn des II. Semesters 
zu entrichten.

Jenen Schülern der I. Classe, welche im I. Semester ein 
Zeugnis der I. Classe mit Vorzug erhalten haben, kann auf ihr 
Ansuchen von der Landesschulbehörde die Rückzahlung des für 
das I. Semester entrichteten Schulgeldes bewilligt werden, wenn 
sie die Befreiung von der Zahlung des Schulgeldes für das II. Se
mester erlangen.

Dr. Gustav Waniek,
k. k. Gymnasialdirector.
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