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U IB E R  D A S A D Y E R SA T IY E  Y E R IŁ E L T N ISS

DEK HYPOTHETISCHEN SJSTZE

D ie Satzfiigung der ausgebildeteren attischen Sprache findet sieli nach ihren Grund- 
ziigen schon in der homerischen Dichtung vorgebildet. Erscheint diese gleicli- 
wol mehr auf einfache und schlichte Gestaltung der Satze besehrankt, so ist ins- 
besondere die Geschmeidigkeit und Bildsamkeit der homerischen Sprache hervorzu- 
heben, welche dem dichterischen Sehatfen zu Gebote steht, urn die reiche Frille pla- 
stischer Anscbauungen nicht nur durch vielfache Anschichtung und Yerknupfung von 
Satzen und Satzgliedern, son dem auch durch einen Reichtum von fullenden und ma- 
lenden Partikeln zu umfassen und vielseitig auszupragen.

Dass auch die Partikeln in ihrer Mannigfaltigkeit der objektiven Darstellung 
(lichterischer Anschauung dienen und wedcr bios ein zufalliges Bindemittel der Satz- 
teile noch ein ausserliches Beiwerk fur die prosodischc Grundlage des cpischen Ver- 
ses abgeben, lasst sich mit Vollstandigkeit ans dem Charakter der parataktischcn Satz- 
fiigung ersehen.

Aus solehen Satzformen sind grosstenteils auch jene Perioden erwachsen, welche 
mań unter dem Namen des adversativen Satzverhaltnisses begreift und bci Homci- am 
hauńgsten in den hypothetischen Satzen ausgedriiekt findet, so oft der Gedankengchalt 
es mit sich bringt, statt der blossen Folgerung des Nachsatzes den mchr oder we- 
niger plastischen Ausdruck eines Gegensatzes zwischen den beiden Satzgliedern ein- 
treten zu lassem Niui ist zwar die Bedeutung der adversativen Partikeln des milderen 
M, altf und nirao im Unterschiede von «u«, welches sich zunachst auf eindn negativen 
Begriff bezielit, festgestellt. Dennoch kann aber die namliche Bedeutung und Bezie- 
hung ebenso fur diejenigen Gegensatze geltend gemacht werden, welche in den hypothet. 
Fiigungen des homerischen Sprachgebrauchs den Nachsatz mit di (anodotMÓr im enge- 
ren Simie) einfuhren. Denn wie bei dila lasst sich auch fur den mit di eingeleiteten 
Nachsatz in der Regel der eine oder andere negative ZwiSchcngcdankc auffinden oder
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einschalten, woraus der Sinn eines Gegensatzes wie fur klik in der Bedeutung: d o c h  
donn  och mit gleicher Notwendigkeit ebenso fur das mildere di in der Bedeutung: 
d a g  eg  en folgerichtig sieli ergibt.

Was aber den unterseheidenden Sprachgebrauch der hypothetischen Fiigung mit 
adversativem Naehsatz naher bestimmt, wird sich genauer erweisen lasscn, wenn ausser 
dem Gedankengehalt, der wie in der griechischen Syntax iiberliaupt, aueli fiir die Ei- 
gentiimlichkeit der hypothetischen Satze massgebend ist, ebenso die Modal- und Tem- 
pusformen, sowie die beiderseitigen Subjectbegritfe, dereń Verschiedenheit oder Uiber- 
einstimmung ans den primaren Formen der Parataxe sich erklaren liisst, fiir das sprach- 
liche Bewusstsein entwickelt und dargelegt erscheint.

Es diirfte die vorhandene Anzahl der aufgefundenen und hier aufgefiihrten ho- 
merisclien Stel len insoweit geniigen, nm den jedesmaligen Charakter aufzuzeigen, 
weleher in der Structur der hypothet. Satze sich darstellt, sobald ihr Naehsatz mit 
di, miiko oder klik eingeleitet wird. Hier lassen sich e rs tlic h  zwei Hauptgruppen von 
Beispielen mit adversativem Naehsatz unterscheiden, denen zwei weitere Gruppen sich 
ansehliessen, welche ihrer sprachlichen Structur nach den Charakter der beiden ersten 
verschiedenartig sich aneignen.

I . G fru p p e .

fi, u ma oder fi di) mit dem Indicativ oder Conjunctiv im Yordersatze, ais Ausdruck des 
vorliegenden oder angenommenen Falls, worauf di gelehnt an einen per son li eh en Be- 
griff, oder nitko den Naehsatz einleitet, dessen Subject ein von dem vorangehenden 
verschiedenes ist und dessen Inhalt eine A u ffo rderung  oder Y e rs ich e ru n g  *in der 
Form des Imperativs, Conjunetivs oder des Futurums ausspricht.

1. II. f 260 ff. fi xiv f.ioi ’ AUr t̂j xvdog ópsirr/
kucpOTfom y.zfTrai, <jv di roigdf uh cixitts i'rrnovg nvtov 
fQvxaxifiv, -— ’ Awfiao d’ — iy. d’ ilarmi —.

Sthenelos erhalt von Diomedes, sobald es gelingt den Aeneas und Pandaros 
zu erlegen, die bestimmte und eingehende Weisung, wie er ais Wagenlenker den Sieg 
zu vollenden und zu beniitzen habe, nv di leitet die Reihenfolge der Befchle ein, um 
mit drastischer lIervorhebung der zweiten Person zugleich den nachfolgenden imperativ. 
Infinitiv anzukiiiidigen, dessen demonstratives Object roiadf das vorangehende di kno- 
dorrAir in seiner dynamischen Kraft scharfer hervorhebt. Daran schliessen sich die bei
den andern imperativ. Infinit. in der Ausfiihrung des mit di eingeleiteten Nachsatzes 
angereiht mit di v. 263. 64 und in Correlation mit uh v. 261.

Hier geht v/ie im folgenden Beispiel die Darstellung des Falls, weleher auf die 
Anscliauung der voraussichtlichen Handlung sich griindet im Conjunctiv mit u xtv vor- 
aus, um anzuzeigen, dass ausser dem erwahnten Falle ais dem wahrscheinlichen ein 
anderer nicht ausgeschlossen wird, weshalb statt des Kolon (b. Crusius) wegen An-



dcutung der stetigen Folgerung ein Komma erfordert wird. Denn nacli der ersten In- 
terpunction wiirde die Correlation welche sogleich mit dem demonstrativ am Anfang 
des Nachsatzes eintritt und mit uir eingeleitet wird, in ilirem Fortschritt von einer Wei- 
sung zur andern, unterbrochen, so wie auch der Ausdruck der rasclien Folgę in der 
Yollziehung der Befelile beeintrachtigt werden. Die Form der Correlation und die drei 
Infinitive heben die einzelnen Befelile liervor, indem diese Imperativform zugleieli 
geeignet ist durch den Infinitiv das latente Inliaeriren einer Willensaction affectvoll zti 
bezeiclmen*), wie auch sonst Od. i 441 ff. und adversativ in der Parataxe U. /? 75.

2. Od. fi 163 f. u xe h'ff(ra)fi(u ifieag Xvgal ze xeXevm.
ifieię de nXeóventn zln ’ev deafioTai mê eir.

Durch nachdruckliche Hervorhebung des Pronomen mit di neben zóze, dem Be- 
griff der Aufeinanderfolge, wird naeh Auftrag in Od. « 54 hier die eigene Bitte des 
Odysseus seine Bandę zu losen, mit der Angabe seiner ausdriicklichen Forderung, die- 
selben sogar noch zu vermehren, in Gegensatz gestellt, urn zugleieli begreiflich zu 
maehen, wie durch ungesaumte Yollziehung dieses Befehls von Seite der Genossen Od. 
den Sirenengesang oline Gefahr vernehmen konnte, so sehr er auch von Sehnsucht er- 
griffen, losgebunden zu werden verlangen sollte.

Es wird zwar nach einem hypothetischen Vordersatze haufig, wie in temporalen 
Siitzen, der Nachsatz mit ró«, dfj %óre und mit dem Indicativ wie Od. l 112 f. oder mit 
dem Optativ wie II. d 34 f. eingefiihrt; soli aber dennoch nebst dem Imperativ niclit 
ein Gegensatz, sondern die Zeitfolge heiworgehoben werden, so ergibt sieli folgende 
Verbindung, wie sie vereinzelt erscheint in

Od. (i 82 ei x eyoo roizottn qóvov q>vrev(ja
drj róże fioi ya.lQOvzi cpeoeir 7iQog dwfiaza yniocDr.

wo die Folgerung sieli unmittelbar an die Bedingung anschliesst anstatt den Nachsatz 
wie in Imperathsatzen mit i/iol di einzuleiten. Da indess hier, wie ans poiloficu y. 81 
hervorgeht statt einer Forderung vielmelir der Wunsch eines allgemeinen Freuden- 
festes ans dem Siege iiber die Freier gefolgert wird, so ist wegen der Reetion jenes 
Verbums der Infinitif cpięew davon abhangig gemacht, welche Annahme wegen der End- 
stellung des Kolon in v 81 viel Wahrscheinlichkeit zeigt.

3. Od. n 274 ei de fi iizifiriaofiai dófior xaza, irov de ąi).ov xijo) 
zezXazco ev azẑ errai xaxc5g naayorzog e/ieio . . . .

Dass Odysseus unter den Freiern Unelire und Selimach zu erwarten habe, ist 
nach dem bisherigen Uibermut derselben mit Bestimmtheit vorauszusehen, weshalb 
sein Vertheidigungsplan die notwendige Massregel erheischt dem Solinę ans llerz zu 
legen, mit welcher Rulie und Fassung er den Misshandlungen, die der Vater erleiden 
wiirde, zusehen miisse.

*) Meister iiber Curtius Gramm. im Progr. d. Troppauer Gymn. 1854.



Da gerade ein solches Verhalten desTel. die Ausfuhrung jenes Planes bedingt, so 
wird in diesem Simie jene Forderung mit de fur Tel. hervorgeboben, wahrend die af- 
fectvolle Scbilderung jener Unbill epexegetiseh folgt. Urn sowol zum Vordersatze (ijr mn) 
ais auch zur Gesammtschilderung einen logischen Gegensatz zu bilden, wird die wie- 
derholte Ermahimng [w de y. 77) parataktiscli ebenso an den Vordersatz wie an das ge- 
schilderteGanze mitNachdruck und niclit ohne Bedeutung angesclilossen; war ja dochdem 
Yater die leicht erregbare Natur des Sohnes nacli deu bisherigen Reden fiihlbar geworden.

4. Od. rr 61. fi (T otQvvu xoadlr/ ■/.dl tfr/idę ctyywnt)
tovtov óclfJżaffllatj r<5v <f allcor fil] nr ’stycuwr 
dtldiO'........

wenn das Herz und ein entsclilossener Sinn dich antreibt, diesen binwegzuschalFen, so 
hast du von den iibrigen Achaern keinen zu fiircliten — d. h. mit ihm allein es auf- 
zunehmen. — In gleicher Weise, wie unter 1. 2. 3., wird ein personliclier Begriff 
(tom> <f (o.)mv Tira) zu dem personlichen Mutc des Odysseus in Gegensatz gestellt.

Dieselben Yerbindungen eines personlichen Begritfs mit dl und dem .Imperatir 
liegen sclion in der Parataxe vorgebildet: II 344 <rv 8 hi aoyn-f. wo nacli vorhergelien- 
der Scbilderung der Sachlage weder uh noch ein stellvertretendes dl stebt; ebenso «, 
281 u. a. St., so dass dl fur die Aufforderung zum Handeln hier ebenso drastisch ber- 
yortritt, wie in den Nachsatzen, wo es zugleich die dynamisclie Bedeutung eines dl 
unodoTi/.in in sieli begreift. Ais energischer Ausdruck der Willensrichtung gilt dl fur 
den personlichen Begriff ebenso bei gegebenen Versicherungen, wie vorher mit dem 
Imperativ sofort auch in Nachsatzen mit dem Futurum :

5. II. ip 558. f.i u Ir dy fie y.f/.fńng a)./.n
Elurf/.iii tmdoircUj tym dl y.t y.at to Tt).lirffm

Die Yersiclierung gcht vom betonten Subject ans und wird von dem factischen 
Inhalt des Yordersatzes bedingt. Auch hier ist das adservative dl oline Correlation mit 
dem vorangehenden filr zu fassen, sondern dynamisch durch die eigene adverbiale Kraft 
der Partikel, wie in der Parataxe Tl. ;c 267. lym dl xl tm damo zu erklaren. Ebenso lasst 
sieli nacli andern Stellen hier « ylr dy fur sieli allein und ohne Correlation in der Be
deutung, „wenn denn wirklich,“ ais Ausdruck des factisch Zugestandenen auffassen; so: 
II. o) 660. f/ utr di/ lOf/.n^; x 242 /. 138; i 434; Od. d 831.

6. Od. v 143. ardnmr ti nlo Ttę ae /Sir\ uxior
ovti rlei, troi d' e ot i xal lionlam t ling ael.

Poseidon erhalt von Zeus die feste Zusicherung in Zukunft wie ein Bevollmacli- 
tigter gegen das Kraftgefuhl der Sterblichen seine Sache nacli Belieben und oline Ein- 
sclirankung walten zu lassem Indem jene Zusicherung im Simie: Dir selbst stelit die 
Bestrafung frei (oline dass Zeus sie gerade vollziehe*) dem Einzelbegriff der Person 
nachgesetzt wird, erweitert sieli die Praesensbedeutung sodami zu dem Begriff der Zu-

*) S. Arneis Odyssee.



kunft, was sowol aus dera Beisatz KCll 0711(7(0 sieli ergibt ais auch im Einklang mit der 
Majestat des Zeus zu fassen ist, dessen Ausspruch seiner Giltigkeit nach stark wie ein 
Gesetz ebenso die Zukunft wie die Gegenwart beberrscbt.

So wie unter 1. 2. 3. die Bedingung mit dem Conjunctiv den zu erwartenden 
Fali, im 4. 5. 6. mit dem Indicativ die Wirklichkeit selbst in der Zukunft oder Ge- 
genwart gcfasst ausspricht, erscbeint statt der strengen Bedingungsform in einer ver- 
einzelten Stelle auch der Optativ ais Ausdruck des Wunsches mit dem gewonlichen 
d  ;■«(' eingeleitet,

Od. o ę 45. ei ydo xai no).vv ynóror ev8u8e fii/iroię, 
zorSe 8’ eyw xo/u(3*)

wo nach Araeis der bedingte Wunschsatz und sowohl zóv8e z ais auch die Setzung 
eines Kolon statt Komina zwischen den beiden Satzgliedern vorzuzieben ist, indem die 
Bemerkung hinzugefiigt wird: „dem wiiiischenden u  y d n  wird der Nachsatz wo ein solcher 
folgt, stets asyndetisch angescldossen.“ Mit Recht wird hier von der Analogie mit 
ahnlichen Satzen dieser Gruppe, nach wclcher statt der bisherigen Lesung der Nach
satz adversativ auftritt, kein Gebrauch gemacht und der Nachsatz in asyndetischer Fii- 
gung hingestcllt. Donn die Kraft der Entgegenstellung kann vollstandig sieli nur da 
aussern, wo die Yoraussetzung auf den objectiven Yerhaltnissen der vorhandenen oder 
zu erwartenden Wirklichkeit beruht; wo hingegen der Ausdruck eines blossen Wun
sches welcher in der recipierten Lesart durcli x i (statt xai) bedingt erscheint, oder eine 
blosse Moglichkeit den Vordersatz bestimmt und der Optativ stehen muss, wird der 
Begritf eines Gegensatzes ganz ausser Kraft gesetzt und aufgehoben. Daraus folgt, 
dass in Uibereinstimmung mit der objectiven Natur des adversativen Nachsatzes auch 
dessen Bedingung die Anwendung der objectiven Modi des Indicativ und Conjunctiv er- 
fordert. Dagegen ist der Gebrauch des Conjunctivus mit * {  im Nachsatze, weil er mit 
dem Futurum und xe der parataktischen Satze gleichbedeutend erscheint, nicht unstatt- 
liaft. Stellen fur den einfachen Satz dieser Art sind: II. a 184 eya> 8t x uyco.  ̂ 235 iyio 
de xe to id eta. Dennoch ist auch diese Form des Nachsatzes nach einem hypothetischen 
Vordersatz seltcn * * ) .  So

7. U. a 138. et de xe fir/ 8d>cotnr eyto 8e xev aitog d.oiiitu.

Wie die bisherigen Beispiele des Gegensatzes den Ausdruck der Versicherung 
im Nachsatze enthalten, herrscht in dieser Fiigung die Bedeutung des personlichen Ent- 
schlusses vor, welcher hier im Aorist vorgetragen, den Grad einiger Entschiedenheit 
ausdriickt. Der Begritf der unmittelbaren Folgerung in und des Gegensatzes in 
niże vereinigt die Partikel nirńo, welche ais solehe auch die einleitende Form der ad- 
versativen Nachsatze bildet. So

8. II. y 287. ei 8’ ar e/roi ttfirjr Tfoińiioió re naTSeg 
ztreir ovx e-O-ehomr — 
airdn eym xai enetza fia^r/COfiai,

*) So Bekker 2. Ausgabe mit der Notę: zór 8e 8' Schol. A  454 et - * 17: zórSe z ' et zor 8e z ’.
**) Thiersch § 333, 2 ..



wenn Priamos’ und Pr. Solnie nach Alexandros’ Fali sieli weigern die Busse mir zu 
entricliten, so will ich dagegen sofort (airńo) zugleicli in diesem Falle*) (xal *W«) 
fur den Siilmersatz kampfen. — Die Entscliiedenheit Agamemnons durch personlichen 
Kampf den gerechten Entgelt sieli zu verschaffen, spricht sieli liier in dem bestimmten 
Wortlaut eines Yertrags aus, dessen enge Begranzung durch zwei Falle v> 284 f. kei- 
nen dritten zulasst und jede willkiirliche Deutung ausschliesst. So wie avrao eyą') das 
feste ungesauinte Einsclireiten, lim sieli selbst Gemigthuung zu verschaffen ausdriiekt, 
gibt itihzn das selbstverstandliche Recht dieses Verfahrens ais formelhafter Ausdruck 
an, der von v. 281 bis v. 291 in allen drei Nachsatzen stelit und den Gegensatz des 
personlichen Begriffs scharft, wobei der vertragsmassigen Verhandlung gleichsam die 
straffe Form eines gesetzlichen Vorgehens aufgepragt wird. Ebenso wird Snuta gebraucht 
Iiacll ztzt).HTuivov sarni: II /? 257 f. Erwahnung einer Aufforderung zum Schwur und die 
daraus hiessenden Forderungen parataktisch gesetzt: II. i, 175— 180. und nach Be- 
theurungen: Od. n 99 f. —

Mit dem Naclulruck persbnlicher Versicherung steht der adversative Nachsatz aucli in
9. II. % 389. si ós {)aróvzori> mn ■/.nrul.rrihtrz'

airuo eym xai xuOt ąl/.ov iiiiirrjaoii’ hatQov.
und mit Yoranstellung des Nachsatzes II. tt 78 f.

XX. G rru p p e .
Die Yerschicdenheit der Subjecte in den beiden Satzgliedern und u dć ais 

Hinweisung auf ATorliegende oder geschehene Thatsachen, welclie den Nachsatz mit dem 
sondernden ńlhi und dem Imperativ bedingen.

10. II. n 348. ti dś acpir xai KtrOi nóroę xai vitxo  ̂ oowoh', 
ń).Xu 7ZHJ oiaę hm...

An die Thatsache dass nach der fruheren Erzahlung v. 290 — v. 299 bei dcm 
Erscheinen des Sarpedon eine allgemeine Bestiirzung eintrat, schliesst sieli die drin- 
gende Mahnung des Diomedes an seine Kampfgenossen jedenfalls (nśn) einen der beiden 
Ajas ihm zu senden. Wie de in den vorigen Satzen hebt liier die urgierende Partikel 
neo den personlichen Begritf lieiwor. Wie sonst ifd  nen, allovq nw gilt aucli liier die 
Verbindung von mę mos**), da nto ebenso wenig mit der vorigen Bestimmung sieli ver- 
binden ais in seiner Umstellung etwas von seiner Kraft und Bedeutung verlieren kann. 
'Alin liebt nicht so selir den Einzelbegriff bezuglich der Person hervor, sondern be- 
stimmt den allgemeinen Gegensatz in Bezug auf den Inhalt und die Sonderung der 
beiden Satzglieder.

11. II. n 36. El de tira &eo7iQ07iirjv nleelrug
xal zivń roi ttuq Zr/rog enecfęude nórnn firjrt]Qj 
n/X śfie 7ito Ttęóeg ioy’; ....

*) S. Passows Worterbueh.
**) Nagelsbach Anm. z. Ilias 2. Ausg.



Die schwankende Hindeutung auf das geheimnissvolle Geschick des Acliillcus 
in der coordinirten Fassung der Yoraussetzung, wird durch die Erwahnung der Thetis

fur die Anschauung fixiert. Diese Stellung des Subjectsbegriffs am Ende des 
Satzes und der Verszeile hebt jene wiederkehrende Yerschiedenlieit des Subjects im 
Vergleich mit dem Naclisatz, wie in den bisherigen Stellen deutlich hervor. In para- 
taktischer Fugung gleicben II. «, 508 d)lń arneo riaov- und statt des personlichen Pro- 
noms der Vocativ des Nornens: II. n 238.

12. II. 300 ei Se zm ’AręeiSrjg fitv anriy{leto xrinó{)t, puXkov,
aizog xnl zov Soóęa, <rv S’ aXkovg neq — | zugo[i£vovę diaif/e,

Die Bitte, dass Achilleus in seinem Hass gegen den Atriden nicbt zugleich 
auch die iibrigen Acliaer preisgeben, sondern Erbarmen und Mitleid ihnen gewali- 
ren mogę, wird in der einer parataktischen Correlation nacligebildeten Satzfugung vor- 
getrageil. So II. q 708 — 712, xeivov fiev Srj nęoet]xa — ijątig 8’imtoi 7iet> (fjQâ (ófie{>a. Ili Ull- 
serer Stelle wird die Structur des Gegensatzes, welcłien wie unter 10 und 11 bil- 
den sollte, durch ph und Si bestimmt. So wie also statt <bU« die Setzung des di von 
dem correlat. juh bedingt blieb, so wurde durch die Verbindung av 8’ ńllovg das Eintre- 
ten eines unangenehmen Gleichklangs derselben Anfangssjdben vermieden. Daher stimmt 
diese Structur im wesentlichen ganz mit den Stellen unter 10 u. 11 iiberein. — Bevorwir auf 
eine Vergleichung dieser und der vorigen Gruppe eingehen, sind noch Siitze zu er- 
wahnen, die nacli ilirer Structur ais Mittelformen zwischen den beiden Gruppenpaaren 
aufgefasst werden kbnnen.

II. a 280. ei Se av xa(>rer>óg efffft, — oSe cpięTsęóg kazi*
II. & 153. ei 7iEQ a "Exra>Q ye xaxov ą̂ oei 

ulX o i Tteiaorzai Tęwtg....
und im causalen Satze Od. |  149 ff.

Wie die bislier besprochenen Stellen zeigt hier der Vordersatz und Naclisatz 
eine Verschiedenheit der Subjecte, wahrend idlć nicht den Imperativ oder das Futu
rum ais Ausdruck der Willensbestimmung folgen liisst, sondern Urteile und freie Be- 
hauptungen einleitet, welche wie in der dritten Gruppe, dcm Gehiet ruhiger Betrach- 
tung angehoren. — Und so schliessen sieli mit dieser Gruppe jene Siitze ab, dereń Ge- 
dankengehalt sieli in dem Bestreben vereinigt, durch den Imperativ oder das Futurum 
den Charakter einer e n t s c h i e d e n e n  W i l l e n s r i c h t u n g  auszupragen, wahrend in 
der ersten Gruppe das drastische Si, in der zweiten ais der Uibergangsform zu der 
dritten nach das urgierende t ó  die Stelle des Si einnimmt.

U li. Gruppe.
Adversative Formen des Nachsatzes, welche nicht eine Aufforderung oder Ver- 

sicherung, sondern subjective Behauptungen zum Inhalte haben, die einer Betrach- 
tung oder Erfahrung entlehnt wie Ausspriiche im Sentenzenstil vorgetragen werden und 
mit dem Charakter einer innern Notwendigkeit oder eines naturgemassen Vorganges
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auftreten. — Wahrend die erste Gruppe einen Einzelbegritf mit dś hervorhebt, ersclieinen 
in dieser Gegensatze zwischen Vorder- und Nachsatzen, dereń Gesammtinhalt durch die 
Sonderung des d lld  einander entgegengestellt wird, sowie durch dessen compensierende 
oder aufwagende Kraft die pradicativen Bestimmungen des g e m e i n s a m e n  Subjects, 
um welches liier der Gedankengehalt sieli gruppiert, vervollstandigt werden.

Um den Begriff des Zusammengehorigen neben der Sonderung durch alló. her- 
zustellen, wird die Einlieit der Gedankenbezielmug durch t i- ti  auch ausserlich ausge- 
pragt, wie sie durch u neg w e n n  a u c h  veranlasst und schon im logischen Zusammen- 
hang gegeben ist. Es liegt in der Natur des Hauptsatzes, dass dessen tiberwiegende 
Giiltigkeit fiir die Betrachtung sich im Indicativ des Praesens ankiindigt, wahrend die 
Bedingung, wie hei der Voraussetzung eines eingetretenen Falls im Conjunctiv des 
Aorist, der Anschauung gegeniiber, zuriicktritt.

13. ]1. n 81. ei neg te yjtilor ye m l avtrj[ia(> mtane\pt\ 
d lla  te nal fietónia-O-er eyei y,ótov.

Es Avird begreitlich gemacht, dass der Groll, wenn auch der aufwallende Zorn 
sich legt, noch fiir die Folgę nachhalt und mithin von den einzelnen Ausbriichen des 
Zorns verschieden ist.

14. II. v. 225. fiowog 8’ ei neg te vot]<rr]
dlla  te oi figuoirwr te róoę lenlrj de te fir/tig

Wenn auch der einzelne zwar (fiir sich) allein (was heilsam sei) wahrnimmt, so 
ist doch minder schnell sein Entschluss und selwach seine Einsicht.

Auch liier besteht der Inhalt des Satzes in dem wesentlichen Unterschiede der 
an sich richtigen Einsicht und in dem jedesmaligen Einflusse, welchen sie auf die Tliat- 
kraft ausiibt, weshalb die durch d lld  gesonderten pradicativen Bestimmungen in wech- 
selscitiger Bezichung durch te-te gesetzt die Art der Einsicht andeuten. Ebenso

15. II. x 191. f6v 8’ ei neg te la{hr\(H —,
d lla  t  dnyreim’ Oeet.

16. II. t  164. et Tieo -Hvu<5 ye (ievoivd(f. nolefić^eit,
d lld  te ).dik>ri yvTa fiagitetai, . . . .

17. II. q> 576. ei' ereg cpOduetóę jur rj oitdrrr] r/e dlytne,
d lld  te xai negi 8ovgi Ttenagfierrj ovx dnolrjyei dlm/g.

Durch eine Art Conversion begreift der negative Ausdruck in 17 v. 577 den 
zu erganzenden dlld  ndyetai oder d id n ta i in sich; ausserdem wird die gegenseitige Be- 
ziehung des durch d lld  gehildeten Gegensatzes, welcher liier die contradictorische Form 
hat, zwischen der Yerwundung und des fortgesetzten Kampfes durch t i  angedeutet, 
wahrend er in 15. 16. bestimmter hervortritt. ml ist im Zusammenhang mit dem Par- 
ticipium (obgleicli vom Speere durchbort) zu fassen, wo das plastische negl insofern 
bedeutsam erscheint, ais im Deutschen dieselbe Anschauung nacli Umstellung der 
Einzelbegriffe: mit dem S p e e r e  im L e i b e  annahernd ausgedriickt werden kann. Da 
dasYorkommen eines negativen Ausdrucks im Nachsatze mit einer Yeranderung der Be-



deutung des « mo im Yordersatze verbunden zu sein pflegt, so lasst sieli diese Con- 
junction im Unterschiede von 13— 16 sonach mit dem gleichen Nachdruck auffassen 
wie sonst im Griechischen die gesteigerte Bedingungsform, welche mit ci xni eingeleitet: 
„wennauch,  w eiui aueli lioch so s e h r “ iibersetzt wird.*) Besonders gilt dies von den- 
jenigen Vordersatzen, denen ein Naclisatz folgt, dessen Gedankengehalt an sich selbst 
vo!lig negativ ist und einen contraren Gegensatz bildet. In diesem Falle bleibt darni 
gewohnlich dxxń w eg; denn der Gesammtinhalt des Gegensatzes verliert durcli die Ne- 
gierung im Nacbsatze seine entschiedene und ausgepragte Haltung. So 

11. X 114. rj <¥ ci! nćn ze zźyrfai fiaXa ayeSór, ov Svvazai acpii’ yiHU(TficiV 
II. fi 223. ojg T/ficię, ci tzćq re nvXaa xal zciyo; 

rń^Ofit-O-a aOivu ficvaXcą — 
ov xó(Tfico mtou vavcptv eXtva(>fit{hi

und mit VoransteIlung des Nachsatzes Od. « 204, wogegen die S. 9 citicrte Stelle II. 
■o 153 zwar eine gleicbe Structur zeigt, dennoch aber wegen der Yerschiedenbeit des 
Subjects im Ilauptsatze liier eine festere Gestalt gewinnt und mit Abweichung von den 
Siitzen der dritten Gruppe, welche vorherrschende G e m e i n s c h a f t  der Subjecte zum 
Inhalte haben, in diesem einzelnen Falle mit den Gegensatz ausdriickt.

L \  F G rru p p e .
Ihrem Inhalte nach stimmen diese Siitze mit den vorangehenden der dritten 

uberein, da sie Schilderungen oder Ziige aus dem Menschen- oder Naturleben der Be- 
trachtung vorfuhren; was hingegen die Form betrifft zwar auch den Conjunctiv ais 
Modus der Fallsetzung mit der durch n  angedeuteten Correlation im ersten Satzgliede 
festhalten, dennoch aber wegen Yerschiedenheit der beiderseitigen Subjecte sich 
ais besondere Formen absondern und wegen Kintulming des Nachsatzes mit dem sś 
dnoó'oTixói’ das zugleicli einen personlichen Begriff hervorhebt, in dieser zweifachen Hin- 
siclit eine Formverwandschaft mit den Satzen der ersten Gruppe aufzeigen.

18. II. <t 261. ci' nett yuo t  uXXot ye Ayat.oi
SaitQOi> 7iivca<yiVj aov Sc ttXeiov**) denat; duel tirzy/ . . . .

So oft auch die ubrigen Achaer ihr gleiehverteiltes Maas trinken, so steht 
jedesmal (aid) dir dein Becher vollgefullt da.

’E( m q mit dem Conjunctiv kann wegen der Hinweisung auf ofter vorgekommene 
P^alle, die durch den Aorist zu einem Gesammtbegriff vereinigt sind, liier durch: „so o f t  
auch,  iibersetzt werden. Diese Autfassung wird durch den Zusammenhang, in welchem 
diese Stelle mit dcm 'Im %c des v. 259 steht, vorbereitet, dessen yerbaler Ausdruck 
ebenso wiebei « mo in dieser Folgę durch den Conjunctiv der unbestimmten Freąuenz***) 
nalier bestimmt erscheint.

Das di dnoS<)zr/.6v hat nebst dem Ausdruck der Entgegenstellung liier ebenso wie
*) Kuhner, Gr. griech. Gramm. § 824, 2 A. 2.

**) Schol. Cfi7tXmv) yCflb)V.
***) Kuhner, gr. Gramm. § 465, 1.



in einfachen Satzformen die Correlation mit dem intensiveren yi, welches im Verhalt- 
nisse von u h — de aufzufassen ist, in sieli aufgenommen. Das oppositive de ist indess 
fiir den Nachsatz von so iiberwiegender Natur, dass dadurcli das z we i te Correlatiy ze 
aufgehoben wurde, welches wieder erganzt den Nachsatz mit di te  einleiten wiirde, des- 
sen Verbindung dann die Bedeutung zuliesse: „So steht auch dein Becher vor dir, 
aber vollgemessen.“ Die Annalime dieser Auslegung entspricht ebenso dem Zusam- 
menhang in den folgenden Stellen.

19. 11. n  263. zoiirr d’ ei nen ntiQa zig ze xiav av&QC07ZOg ddizrjg
>uvr](7ri aexa>Vj ot d’ alxifiov r̂ zof) eyoezeg j nędnom niig nizezai . . . .

Der Gegensatz, welcher zwischen dem Erscheinen eines harmlos vorubergehen- 
den Wandersmannes und dem mutigen Yordringen eines aufgeregten Wespenschwarms 
besteht, wird an »i d i  gekniipft und diesem die Person des Wanderers in dem ihdomnog 
o dizrjg mit naturliistorischer Typik gegeniibergestellt.

In gewonlieher Weise wird das pronominale zovg nicht ohne Nacbdruck voran- . 
gestellt, wahrend das darunter begriffene Object, welches ais Subjectbegriff im Nach- 
satze durch d i  heiworgehoben wird, mit eyorzeg verbunden, die Yorstelłung von der an- 
gedeuteten Regsamkeit und Bewegung vorbereitet. — Das relative z i  erscheint zwar 
oft durch mehrere Partikeln von seinem zugehorigen Worte getrennt; dennoch kann es 
nicht sofort wieder mit zoig  oder ei' neo verbunden werden, weil ausser anderen Griin- 
den auch die gegebene Stcllung in der Verbindung mit zig hier gerade keine zufallige 
zn sein seheint. Denn der Begriff des Gegensatzes, welcher mit ot d i  den Hauptsatz 
einleitet, macht in einem Satzganzen, das in ununterbrochener Fiigung iiber drei Verse 
sieli erstreckt, eine solche Stellung notwendig, in welcher ebenso zig nicht bios nach 
Yerineidung einer enklitisclien Abschwachung, sondern auch durch die deiktische Kraft 
in z i  ais Subjeet des Nebensatzes betont und hervorgehoben werde. \Yas Dr. A m e i s  
in dieser Stellung des unbestimmten Pronomen erklart, „es gehore so zusammen, wie 
beim Fragewort zig ze und zi ze, “ oline gerade zum Beleg dafur die Stellen anzufiiliren, 
wie sic sieli in II. « 8 und /? 761 wirklich finden, — das lasst sieli gleichfalls in dem 
namliclien Sinne auf unsere Stelle anwenden wo zig ze iiherdies mit dem Participium 
xiióv in der Bedeutung: e i n e r  d e r  da  aufzufassen ist. In logischer Hinsicht ent
spricht dieser Stelle Od. 411, wo ebenso mg zig zexazixzave §ovv vergleichungsweise auf 
Aigisthos sieli bezieht, wahrend unser zig ze y.mv iidizyg im Gegensatze zu ot de — ge- 
dacht werden kann. Dadurcli ware zugleich die Wecliselbeziehung, wie sie unter 18. 
19 mit der angenommenen Correlation di (ze) fiir den Nachsatz sich ergab, liergestellt, 
und dessen einleitende Form in der wortlichen Uibersetzung „so tiicgen auch sie, aber 
alle“ aufzufassen.

20. II. fi 248. ei' nię ze a/.bn ye neQixzemófie{)-a navzeg
vrivalv en 'słęyeUar, goi d’ ov diog eaz dnoi.iGehu •

wenn auch sogar wir iibrigen alle umkamen, so hast du hingegen den Tod nicht zu 
fiirchten. Dem ailoi ys entspricht auch hier der Gegensatz des Einzelbegriffs noi durch



di hervorgehoben. In Beziehung anf den negativen Sinn des Naclisatzes erhiilt elnen 
die Bedeutung „ we n n  a u c h  s o g a r ,  — n o c h  so sel i r . “ Wie in der vorigen Stelle 
das in Se einbegriffene correlative ze so viel heisst a is : „so fliegen aucli sie, aber alle,“ 
ebenso ergibt sich aucli hier nacli geschehener Erganzung der Sinn: „so hast du hin- 
gegen den Tod niclit zu furchten, karapfst aber aucli nicht,“ wenn man namlich zuvor 
aus dem folgenden Vers die parataktisch ausgesprochene Begriindung in die Construc- 
tion einschliesst und den Nachsatz in der vollstandigen Fassung: nol s’ ov tiairm<>n oi 
Seoę eaz anol.ecriiiu hinstellt.

Wahrend in der dritten Gruppe die Correlation durch ze sich vollstandig aus- 
gedriickt findet, so weisen die Siitze dieser Gruppe nur die einseitige Correlation aut', 
obgleich, wie sich aus der Erlauterung zu 18. 20 und besonders zu 19 ersehen liisst, 
der Nachsatz im Einklang mit dem Inhalte die Einlcitung mit ze zulasst. Diese Yer- 
bindung von Se ze scheint in der That nur in einfachen Satzformen yorzukommen wie 
II. ip 590 upatnrózenog fx'ev yap ze vóog} lenzrj de ze fiijzig. Es lieSSe sieli jedocll aucli tiir 
diesen Gebrauch in Fugungen mit adversativem Nachsatze die Regel citieren*), dass 
ein ze im allgemeinen auch im zweiten Satzgliede stehen konne, wenn es im ersten 
steht und in welchem dessen Nominatiy oder yerbales Subject von dcm Subject des 
zweiten Satzgliedes verscliieden ist, — wofern es gestattet ist den im Original nega- 
tiv abgefassten Wortlaut dieser Regel Emsley’s in affirmativer Form wiederzugeben 
und auf die Stellen 18— 20 anzuwenden. Auch kann datur, wenn wir der Analogie 
folgen, sogar ein liypothetischer Satz angefuhrt werden, worin die beiderseitigen Glie- 
der die yollstandige Correlation wenigstens annahernd aufzeigen. So

21. II. S 160. ei' rzep yup ze y.tu uiztz ’ OXvfimog ovx ezekeaaez
ex Se xat ó\fte zelei, avv ze /eeydho dnezirrar... .**)

Wie fast durchgehends in den Stellen 1 3 —-20 erscheint der Yordersatz auch 
hier mit ei' neo ze eingeleitet; wogegen die Yerschiedenheit der beiderseitigen Snbjecte in 
der Protasis und Apodosis diese Stelle ebenso wie 18 — 20 der letzten Gruppe zuge- 
sellt. Denn der adversative Nachsatz durch de xtd =  Se ze eingefiihrt ist in v. IGI und 
162 zu einer coordinirten Satzfugung erweitert, dereń Inhalt durch das in Redo ste- 
hende b e s o n d e r e  Subject in yerbaler Form beherrscht wird, an dem Zeus’ strafende 
Gerechtigkeit zur Zeit sich rasch und unfehlbar erfullen soli. So liisst sich namlich 
mit Fasi und nacli dem allgemeinen Sprachgebrauch die Aoristform in C17T8TI(JCCV ., . „und 
dann liaben sie es mit einmal scliwer gebiisst“ auffassen. Indess muss bemerkt wer
den, dass nacli Art der temporalen Pcrioden (s. unten S. 14) das adversative Se niclit 
in der Mitte der episclien Zeile steht, sondern der Nachsatz sogleich m it dem  V e r s -  
a n f a n g  eintritt, weil dieser Fiigung auch temporale Begriffe zu Grunde liegen, und 
sowol die paraktische ais asyndetische Yerbindung des Gedankens den Nachsatz in 
v. 161 u. 162 ausfullt. Zuletzt ist aucli das symmetrische Verhaltniss in den Teilen

*) Elmsley zu Eur. Med. 940. Herm. zu Medea 940 bei Kr. Dial. G9. 70. 2.
**) S. Bekker 2. Ausg. nach Analogie mit II. i* 246; z 165; « 82.



dieser Satzfiigung hervorzuheben, indem di ml 6ipi rń.u die endliche Erfiillung ais Ilaupt- 
gedanke, sowolil zwisclien dem Correlativ te des Vordersatzes zwisclien den Glie- 
dern der paraktaktischen and asyndetischen Ausfiihrung v. 161 und 162 in der Mitte 
stelit. —

Es liisst sieli dalier ans der angestellten Untersuchung der Stellen entnehmen, 
dass in dieser letzten Gruppe sowol ais aucli in den Naclisatzen mit einem impera- 
tivischen Ausdruck der Gebrauch des di anodoumr allemal auf einem gewiehtigen Ge- 
dankengehalt und eigentliiimlichen Contrast oder contrastierendem Verhaltniss beruht, 
welebes durch den Inhalt zu den Bestimmungen des Yordersatzes in hervorragender 
Weise gebildet wird. Darum liegt es durchgangig in der Natur der Gedankenverbin- 
dung der bypotlietischen Satze insbesondere, dass, zum Unterscbiede von den milderen 
und leiseren Wendungen, in welchen de bald ais anreihende und ankniipfende, bald ais 
erklarende und begriindende Partikel Satze einfiihrt, wir das de im Naclisatze hypotli. 
Perioden bei Homer mit einem gewissen Grade drastiscber Wirkung ausgestattet tinden. 
Ausserdem kann dieser unterscheidcnde Charakter, welchen diese Partikel in unserer 
Satzfiigung anzeigt, aus einer Yergleicliung ersichtlich gemacht werden, die inan mit 
den temporalen Satzen und dereń adversativen Naclisatzen anstellen wiirde.

So lelircn auch die Stellen, welche ausser den in Kriig. diak § 65, 9, 2. aufge- 
fulirten sieli darbieten z. B. nach insi Od. ^ 184. £, 404. ip, 275 260 II. « 57; nach
ore II. rj, 318 v 447 ; nach fto? Od. d 120 und nach os mit frequentativem Optativ U. 
p, 188, dass hier de ais Abschwachung des AJ niemals bei Imperativformen und mitten 
im Verse, sondern stets in Erzahlungen und Ankiindigungen einer Rede und ausser- 
halb einer Hauptcaesur oder im Versanfang einźutreten pdegt. Uibrigens kann man 
nach Ii. f .  510. 511 oę de X arr r̂jTcct — }.ia(Tovrai d’ rlon xaiye.... (liacll Analogie V011 1— 9j 
wegen der Verschiedenlieit der Subjecte und wegen des personlichen Bcgriffs und sei- 
ner Stellung im dritten Fuss auch hier den Einfluss der BiWrtngsform in diesem liy- 
potliet. relativen Satze niclit ganz verkennen.

Was die rliythmische Stellung des personlichen Begriffs in adversativen Nacli- 
satzen der hypothetischen Fiigung betritft, so sind die angefuhrten Stellen aus der 
Odyssee liierin einer vielfachen Schwankung unterworfen. — Dagegen wurde in allen 
solchen Stellen, welche der Ilias entnommen sind, die Wahrnehmung gemacht, dass der 
personliche Begriff, welchem im Naclisatze das adversative de folgt, allemal den  
S e h l u s s  d e r  e r  s t e n  Tripodie im Hexameter bildet d. h. im dritten Versfuss nach 
der ersten Hauptcaesur regelmassig eintritt. Diese Stellen sind unter 1. 5. 6. 7. 12. 
18— 20. In Betreff der Wortstellung in der adversat. Satzbildung verweisen wir auf: 
„B. Giesecke, iib. d. Wortstellung in abliang. Satzen bei Homer.“ Y— Nachdem der we- 
sentliclie Unterscliied, welcher aus dem mannigfaltigen Gebrauch des di in den hielier 
gchdrigen Satz- und Versverhaltnissen sieli ergiebt, besprochen wurde, wollen wir noch *)

*) Jahns Jahrb. f. Philol. und Padag. 1861. 83 u. 84 B. 4. Heft.



mit einigen Worten des Zusammenhanges gedenken, in welehen sclion der homerisehe 
Sprachgebrauch die adversative Partikel klik. eintreten lasst, wenn solche Gedanken- 
yerhaltnisse zur Anscliauung gebracht werden sollen, dereń syntaktische Form und in- 
nere Bezielmng von den aufgefuhrten Beispielen zwar verschieden ist, im allgemeinen 
aber iiber die nachgewiesene adversative Bedeutung des k ila  im Nachsatze noch einiges 
Licht yerbreiten. Es liegt in der gegenstandlichen Natnr der epischen Anscliauung, 
dass die fortschreitende Entwicklung der Handlung im Epos ohne sichtbares Zuthun 
des Dichters und ohne das Hervortreten seines absiclitlicben Strebens yielmebr ans der 
Begebenheit sclber sieli entwickle. Jede Losung soli ohne willkurliclies Eingreifen 
aus dem Charakter der Personen und aus den Umstanden selbst sieli ergeben. Nur 
im Vorubergehen ergeht sieli der Dichter in kurzeń episodischen Betraclitungen 
oder maclit hie und da einen Riickblick auf vorliegende oder yergangene Lagen 
und Verhaltnisse. Dies geschieht auch bei Homer in jenen hypothetischen Satzen, 
welclie mit av oder xir und dem Indicatiy der histor. Zeiten stehen; denn diese haben 
darzuthun, wie ein Zustand oder eine That unter andern Yerhaltnissen ais dem wirk- 
lich eingetretenen sieli gestalten wiirde (Imperf. und &v) oder im Gegensatz zu der vol- 
lendeten Thatsache (Aor. und &v) mit Notwcndigkeit sieli gestaltet liiitte.

Indem min bei dieser Satzform die yorlaufige Annahme des Ausbleibens eines 
eingetretenen Umstandes oder des Umschlagens ins Gegenteil vorausgesetzt wird, folgt 
sogleich hierauf statt der gewonlichen aiistracten Form einer Bedingung (mit d ^ ) der 
rasclie Uibergang (mit k l ik  ,,doch‘£) zur Erzahlung, um in diesem Wendepunkt zugleich 
anzudeuten, wie nach Massgabe der yorhandenen Wirklichkeit das Gesehehende ftir die 
Gegenwart oder das Geschehene fiir die Yergangenheit sieli ergibt. So in den St. Od. 
rj 278; 79; i 317; q, 128; 11. « 23; q 322; r 271 u. a. — Hiervon ist jener Gegen
satz zu unterscheiden, wo nach dem allgemeinen Sprachgebrauch nicht blosse Annah- 
men oder Reflexionen sondern wie sonst in c o n c e s s i v e r  Form Thatsachen welclie 
ganz dem Gebiete der Wirklichkeit angehoren durch klik xal einander entgegen- 
gestellt werden, wie 11. f 482:  „Wiewol ich hier in Troja nicht mein Besitztum zu 
yertheidigen liabe, so bin ich docli zum Kampfe bereit.“ — Od. s 484, t 219; oder 
n e g a t i v :  Od. e 379, l  88; II. P 697. Nachdem also die Partikel klik wie eben er- 
walint wurde, Gegensatze zwischen Thatsachen heiworhebt oder tliatsachlichen Begeb- 
nissen gegeniiber einen hypothet. Indicatiy yorausstellt, oder wie in dem Satzgefiige der 
d r i t t e n  Gruppe der Anscliauung des Erzahlers eine vermittelnde Stellung dadurch 
eingeraumt wird, dass er von diesem Standpunkt ausVorfalle oder Beobachtungen mit 
priifender Rulie abwagt und an die Form des Gegensatzes ein Urteil der Ausgleichung 
knupft, — iiberall liisst sieli in diesen Fiillen die Einheit einer Gedankenentwicklung 
wahrnehmen oder yoraussetzen, worauf k lik  ais Ausdruck des allgemeinen Gegensatzes 
bezogen werden kann.

In anderer Weise yerhalt sieli die Bedeutung dieses Gegensatzes, wenn k l ik  die



bekannte Yerbindung mit Imperativformen eingeht: II. « 32 uli' Cm, — nimbie. Wenigstens 
wird darin vorlaufig nur eine blosse Autforderung ausgesprochen, welche in ilirer er- 
weiterten Form uli’ nys, — aysrs mehr einen adverbialen Charakter annimmt und im allge- 
meinen wie das verwandte formelhafte u 8’ nys gebraucht wird. Glaubt man nun kier 
besonders nach II. ( 262 durch Annahme von d dl potlu einige Deutlichkeit in diesen 
Ausdruck zu bringen, so diirfte auch der erstgenannte nicht ohne alle Bezielmng zu 
einer vorausgegangenen Gedankenreihe entstanden sein und in seiner urspriinglichen 
Fassung wenigstens anzudeuten liaben, dass die so eingeleitete Autforderung im v o r 
li e r  gel i  en den b eg r u n d  et sei .  So II. f 431, wo Andromaclie noch vor Hektors 
Abscliied ihrer zerstorten Yaterstadt gedenkt und, nachdem sic seitdem ilirer Aeltern 
und bald damach aller Geschwister beraubt blieb, jetzt aber in ihrem Gemald auch den letz- 
tcn Bescluitzer zu verlieren fiirchtet, in den auffordernden und flehenden Ruf ausbricht: 
nil’ nys vvv ilśatoe. — Wahrend der nachhomerische Sprachgebrauch den erstarrten Be- 
griff der Conjunction in ńllń im imperativen Sinne oder in einer ahnlichen Beziehung 
wicder zu beleben verstand*), so scheint das homerische Epos hierin der parataktischen 
Fiigung getreu, sieli darauf zu beschranken, dass es haufig, nach Analogie der Satze 
der z w ci te n  Gruppe in Reden und Yerhandlungen der Personen hypothetische Satze 
auftreten liisst, an welche zuletzt die jedesmalige Autforderung in der imperativ. Form 
mit nil' nys u. ii. gleiclisam ais parataktischer Nachsatz oder Schlusssatz sieli anreiht. 
So II. « 274, 565, 583; p 83, 259, 360; d 100; 264, 8 226; ,  294; Od. p 254, v 215, 
» 279 u. a.

Wollte man nun dariiber hinausgehen, was einmal die Grammatik in Beziehung 
der adverbialen Geltung dieses formelhaften Ausdrucks festgestellt hat,  so ist man in 
Gefahr auf das Gebiet willkurliclier und leerer Annahmen sieli zu verlaufen. Denn 
selbst der homerische Sprachgehrauch ptlegt dort wo mit jenen imperativen Ausdriicken 
irgend eine logische Beziehung yerbunden und sprachlieh angedeutet werden soli, ent- 
weder de t er mi ni erende  oder h i n w e i s e n d e  Partikeln wie Od. e 274 nil’ nys SĄ, II. ; 
340, — vvv oder r e l a t i v e  Siitze II. /? 139 co g av sycov sittco zu Hilfe zu nehmen. — 
Daher konnen auch solclie Nachsatze, welche mit der besprochenen imperativ. Wendung 
eingeleitet werden, nicht in adversativem Sinne verstanden werden, w ie: Od. « 205, 8 
831, t9 236, II. i 379— 81, &> 406 und stelien mit den Satzformen der vorliegenden Un- 
tersuchung in keinem unmittelbaren Zusammenhang.

Fasst man nun die Eigentumlichkeiten der adversativen Verhaltnisse in liypo- 
thetischen Siitzen, wie sie in der angegebenen Anzalil bei Homer sieli liaben auffinden 
lassen**), nach ihrem Inhalt und formalen Ausdruck zusammen, so ergibt sieli:

1. dass die Stelien 1— 12 der ersten und zweiten Gruppe den Ausdruck einer
*) Dom. Pliil. I. § 18 zu E. Piat. Phaedon p. 91. B.

**) IInter den nStigen Tlilfsmitteln waren die grdsseren kritischen Ausgaben iiber Homer, dann der unent- 
behrliche 1. Teil von C l a s s e n ’s Beobachtungen iiber den homerischen Sprachgebr. und N a g e l s b a c h  a l t e r e  
Excurse teils vergriffen teils nicht sogleich zur Stelle zu schaffen.



Willensbestimmung enthalten und einen personliclien Begriff, hervorgehoben durch de 
odei’ das stellvertretende ntQ nebst Verschiedenheit der Subjecte in beiden Gliedern auf- 
zeigen;

2. die Stellen 13— 22 in III und IV Betraclitungen und Schilderungen ange- 
libren, die im sprichwortlichen Tonę und episodischen Stile gelialten sind, worin fast 
durchgangig der Nebensatz mit u ntn im Conjunctiy, der Naclisatz aber im Indicativ steht;

3. dass I und III erstlich wegen H und der darauf folgenden I m p e r a t i v -  
oder F u t u r f o r m ,  dann vermoge (Ulu und dem Indicativ im Nachsatze ais H a u p t -  
g r u p p e n ,  II und IV aber ais dereń Abanderungen erselieinen;

4. wahrend das hypothet. Satzgefiige in III allein sieli um ein g e m e i n s c h a f t -  
1 i cli es  Subject gruppiert, die Satze in IV und I hingegen ilirer Structur nach wieder 
aufeinander znriickweisen, weil beide in ihren Satzgliedern v e r s c h i e d e n e  Subjecte 
enthalten und Bronom inalbegriffe mit de den Naclisatz einleiten.

H .  SSittig;.



Schulnachrichten.

I. Lehrplan des Schuljahres 1860—61.

Vorbereitungs-Classe.
Religion, Deutsch, Geographie, Mathematik, Naturgeschichte uud Polnisch wegen geringen 

Besuches gemeinschaftlich mit der ersten Classe.

Erste Classe.

Classenlehrer: J o b a m i  K u k u t s c h .

Religion: 2 Stunden. Dr. Luther’s Katechismus nacli K. Redlich’s Ausgabe. Die kloi- 
nere Halfte. A. Z l i k .

Lntein: 8 St. 1. Sem. Nach Dr. F. Schulz kleiner 1. Sprachlehre: D ie  r e g e l -  
m a s s i g e  F o r r a e n l e h r e .  Declination, Comparation der Adj. und Parti- 
cipien; Pronomia und Numeralia. Nach zehn Wochen eine halbe Stunde 
hindurch eine Composition und alle 14 Tage ein Pensum nach Diinnebier’s 
Lesehuch. 2. Sem. F o r m ę n l e h r e .  Verbum: Gcnus, Tempora, Modi. Ab- 
leitung der Tempora. Conjugation von esse; die vier regelmassigen Conju- 
gationen. Gebrauch des Conjunctiv und Intinitiv in den wichtigsten Fallen. 
Memorieren und Aufschreiben der Yocabeln mit der Uebersetzung. Alle 14 
Tage ein Pensum nach Diiimebier. J . K ukutsch.

Deutsch: 4 St. 1. und 2. Sem. Das Yerbum und sein syntaktischer Gebrauch, die 
Partikeln nach Hoffmanns Grammatik. Sammtliche IGO starkę Verba wur- 
den raemoriert mit ihrem Ablaut und ihrem zugehorigen Hilfszeitwort. Lesen 
und Memorieren ans Mozart’s Lesehuch I. Alle 14 Tage ein Aufsatz; jede 
Woche eine Schreibungsiibung nach der vom Lehrkorper angenommenen ge- 
druckten Yorschrift. J . K ukutsch.



Geographie: 3 St. 1. Sera. Der 1. Kurs des Leitfadens der Geographie von Bellin- 
ger. Kartenlesen und Kaltenzeichnen. 2. Sem. Der 2. Curs desselben Leit
fadens. Karten von Scheda. H. Sittig.

Mathematik: 3 St. 1. Sem. Arithraetik. Erganzungen zu den 4 Species und den Brii- 
chen; Decimalbriiche nach Moćniks Lehrbuch. 2. Sem. 1 St. Wiederliolung 
und Einiibung des obigen. 2 St. geometrische Anschauungslelire. Auf An- 
schauung basirte Entwicklung der Begriffe der Raumgrossen: Korper, F la
ch en, Linien, Punkt. Gerade Linien, Richtung und Grosse derselben. Ent- 
stehung und Grosse der Winkel, ihre Messung. Dreiecke, Seiten, Winkel, 
Gleichheit, Aelinlichkeit und Congruenz. Entwicklung der Haupteigenschaft 
der Dreiecke, Construction derselben und Auflbsung einigcr georaetrischer 
Aufgaben. ,J. Odstrcil.

Naturgeschichte: 2 St. 1. Sem. Saugetiere nach Pokorny’s Lehrbuch. 2 Sera. Insek- 
ten, Spinnen- und Krustentiere, Wurmer, Weich-, Stral-, Korallen- und Auf- 
gusstiere nach demselben Lehrbuch. O. Ż u k .

Zweite Classe.

Classenlelirer: K a r l  G a z d a .

Religion: 2 St. Die andere grbssere Halfte des in der ersten Klasse angefangenen 
Lehrstoffes nach demselben Lehrbuch. A. Żu k .

Latein: 8 St. Nach Dr. F. Schulz kleiner lat. Sprachlehre 1. Sera. Fnregelmassig- 
keiten in den Declinationen, die in der ersten Classe weniger beriicksichtig- 
ten Partien der Zahl- und Furworter und Adverbien. Praepositionen und 
Conjunctionen. Schinnagls Lesebuch fur die II. Classe, 1. Curs mit Aus- 
wahl. Memorieren und spater auch hausliches Praeparieren. 2. Sera. Fn 
regelraassigkeiten in den Conjugationen. Verba anoraala, defectiva, iraperso- 
nalia. Lehre vom Gebrauche des Conjunctiv, Imperativ, Intiniti\ in den 
wichtigsten Fallen; Accus. und Infinit.; Anwendung der Participien; Schin
nagls Lesebuch, II. Curs mit Auswal. Alle 8 Tage eine Composition, alle 
14 Tage ein Pensum. K. G azda.

Deutsch: 4 St. 1. und 2. Sera. Deklination und ihr syntaktischcr Gebrauch, Wieder- 
holung des Yerbums besonders des starken und seines syntaktischen Ge- 
brauchs; einfacher Satz nach lloffraanns Grammatik. Lesen und Memorieren 
ans Mozarts Lesebuch, II. Bd. Alle 14 Tage eine Hausaufgabe. Jede Woche 
eine Schreibungśiibung nach der vom Lehrkorper angenoinmenen gedruckten 
Yorschrift. K. G azda.

Geographie und Geschichte: 3 St. 1. Sem. Einleitung in die Weltgeschichte, Geschichte 
von den Indern bis zum Tode Alexanders Gr. nach Dr. Becks Lehrbuch.
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Gleichlaufend Geographie Vorderasiens, Griechenlands mid des ostlichen Mit- 
telmeeres nach Wandkarten von Kiepert. 2. Sem. Geschichte von Roras Griin- 
dung bis zum Fali des westrom. Reiches. Geographie Italiens, des ganzen 
Mittelmeeres, des westlichen und mittleren Europas. In beiden Sem. Karten- 
zeichnen. P. K aiser.

Mathemati/c: 3 St. 1. Sem. Arimethik 2 St. Verhaltnisse, Proportionen, einfache Regel 
dc tri und darauf beruhende Rechnungsarten nach Mocniks Lehrbucli. Geom. 
Anschauungslehre 1 St. Flachenbereclmung geradliniger Figuren nacli Hil- 
lardts Tafeln. 2. Sem. Arithm. 1 St., walsche Praktik und Uebungen der 
Rechnungen des 1. Sem. Geom. Anschauungslehre 2 St. Pythagoraischer 
Lehrsatz, von der Bildung bestimmter Quadrate, Yerwandlung und Teilung 
geradliniger Figuren. O. Źlik.

Naturgeschickte: 2 St. 1. Sem. Vogel, Amphibien, Fische nach Pokornys Lehrbuch.
2. Sem. Erklarung der Pflanzenorgane und des Linneischen Systems nach 
demselben Lehrbuche, Uebung im Beschreiben, Unterscheiden und Bestimmen 
der um Teschen wild wachsenden und cultivierten Pflanzen. O. Ź lik .

Dritte Classe.

Classenlehrer: G o t t l i e b  Bi  e r  mann.

Religion: 2 St. Zusammenhangende Darstellung der christl. Glaubenslehre nach Pal- 
mer. A. Źlik.

Latein: 6 St. 1. Sem. 2. St. Grammatik nach M. Schinnagls lat. Grammatik, ersies und 
zweites Capitel § 1— 61 der Syntax, (Uebereinstimmung der Satztheile, Ge- 
brauch des Casus). Alle 14 Tage eine Composition und ein Pensum nach 
Supfle 1. Teil Nro. 1— 204 mit Auswal. Lectiire 4 St. Historia antiqua ed. 
Hoffmann lib. I. Bildung von Satzen, Praeparation. 2. Sem. 2 St. Gramma
tik. Wiederholung des im ersten Sem. abgehandelten Stoffes und erklart Ca
pitel 3 § 61— 97. Syntaktische Eigentiimlichkeiten im Gebrauche der Adj. 
und Pronomina. Supfle 1. Teil Nro. 1 — 204 mit Auswal. Lectiire 4 St. 
Historia antiąua lib. II. III. Praeparation. G. B iermann.

Griechisch: 5 St. 1. Sem. Das nothwendigste aus der Lautlehre, Leseregeln, Lese- 
zeichen, Flexionslehre bis zu den Yerben auf w (§ 1— 42) nach Curtius Gram
matik. Aus Schenkls Lesebuch Nr. 1— 39. 2. Sem. Nach Curtius’ Gram
matik die Verba contracta bis zu den Verbis auf /u (§ 240 — 301). Aus 
Schenkls Lesebuch Nro. 40— 74. Alle 14 Tage ein Pensum und eine Com
position im 2. Sem. K. G azda.

Deutsch: 3 St. 1. und 2. Sem. Wiederjiolung der Formenlehre und Satzlehre bei Ge- 
legenheit der Lectiire nach Hoffmanns Grammatik. Lesen und Memorieren



aus Mozarts Lesebuch III. Alle 14 Tage ein Aufsatz abwechselnd zu Hause 
und in der Schule. G. B iermann.

Geogrnphie und Geschichte: 3 St. 1. Sera. Vom Fali des westrom. Reiches bis Ru
dolf von Habsburg uacli Dr. Becks Lelirbueh. 2. Sem. Fortsetzung der Ge- 
schichte des Mittelalters und neuere Geschichte bis zum westpbaliscben Frie- 
den nach demselben Lehrbuch. Gleiclilaufend Geographie uacli Brettschneiders 
liistoriscben Karten. J. R a s c iik e .

Mathematik: 3 St. 1. Sem. Arithmetik uacli Mocniks Lebrbucb: die 4 Species in 
Buchstaben, Lehre von den Klammern, Potenzieren. Geom. Anschauungs- 
lehre 1 St. nach Hillardts Tafeln. Proporzionalitat der Linien, Aehnlichkeit 
geradliniger Figuren, einige Anwendungen der Lelire von der Congruenz und 
Aehnlichkeit der Dreiecke. 2. Sem. Arithmetik 1 St. Quadrat- und Kubik- 
wurzel, Permutationen und Combinationen. Geom. Anscbauungslehre 2 St. 
Linien, Winkel und Yerbiiltnisse im Kreise. Constructionen in und urn den 
Kreis, Kreisbereelmung der Ellipse. J. K ukutsch.

Nu tur geschichte und Physik: 2 St. 1. Sem. Mineralogie nach Fellocker Terminologie, 
Uebung im Beschreiben einzelner Mineralien. 2. Sem. Physik nach Kunzek. 
Von den Korpern und iliren Yeranderungen, von den auf ilire kleinsten Teil- 
chen wirkenden Kraften. O. Z lik .

Vierte Classe.
Classenlehrer: Go t t l .  F r i e d r i c h .

Reiigion: 2. St. Fortsetzung des in der dritten Classe begonnenen. Christliche Sitten- 
lehre. A. Ż l ik .

Latem: 6 St. 1. Sem. 2 Stunden grammatische Uebungen nach Schinnagl. Wiederho- 
lung der Casuslehre, dann §. 61— 117. — Gebraucli der Adjectiva, vom Com. 
paratiy, vom Superlativ und den Numeralibus, von den Pronominibus, von 
den Temporibus und Modis. Alle 14 Tage eine Composition und alle 14 Tage 
ein Pensum nach Siipfle 1. Teil Nr. 205—260 mit Auswal. — Lectiire: Cae- 
sar de bello gallico ed. Hoffmann lib. 1. Praeparation. — 2. Sem. 2 Stun
den grammat. Uebungen nach Schinnagl §. 117— 148 (Moduslehre, Ac- 
cusativ cum Infinitivo, Participien). Alle 14 Tage eine Composition, alle 14 
Tage ein Pensum. Siipfle 1. Teil. Stiick 260—307 mit Auswal. Lectiire: 
Caesar de bello gallico ed. Hoffmann II. III. — Metrik, Ovid’s Metamorpho- 
sen; Praeparation. G. F riedrich.

Griechiscli: 4 St. 1. Sem. Alle A St. Curtius’ Grammatik: Wiederkolung der Verba 
auf to; Einiibung der ersten Klasse der Verba auf tu (§ 302 — 317). Alle 4 
Stunden Lectiire aus Schenkl’s Lesebuch, Yerba auf ni bis 2. Classe der



Verba auf ui Nro. 75— 83. 2. Sem. Alle 4 Stunden Curtius’ Grammatik. Wie- 
derholung der 1. Klasse der Yerba auf ui; 2. Classe derselben; die unregel- 
massigen Verba 5. bis 8. Classe (§ 318 — 333). Lectiire 4 Stunden aus 
Schenkls Lesebucli Nro. 84— 103 mit Auswal. Alle 14 Tage ein Pensum 
und eine Composition in beiden Semestern. G. F riedrich.

Deutsch: 3 St. 1. Sem. Wiederholung der Formen- und Satzlełire bei der Lectiire nacli 
Hoffmanns Grammatik. Lesen und Memorieren aus Mozarts Lesebucli TY. 
Alle 14 Tage ein Aufsatz. 2. Sem. Die Hauptstiicke der deutschen Metrik. 
Sonst, wie im ersten Semester. J. R aschke.

Geschichte und Geographie: 3 St. 1. Sem. Yon der Reformation bis zum Wiener Con- 
gress nacli Dr. Becks Lehrbuch, Geographie nacli Dr. Brettsclmeiders liistor. 
Wandkarten. 2. Sem. Gescliichte und Geographie Oesterreiehs; Yaterlands- 
kunde nacli einem Leitfaden aus dem k. k. Schulbiicherverlag und einer Fluss- 
nctzkarte, Ueberbliek der Entstehung der Monarchie. J. R aschke.

Mathematik: 3 St. 1. Sem. Arithmetik 2 St. nacli Mocnik: Zusammengesetzte Ver- 
haltnisse und darauf gegriindete Reclmungsarten. Anscliauungslehre eine 
Stunde, nacli Moeniks Stereometrie: Lagę der Linien und Ebcnen gegeii einan- 
der, korperliclier Winkel. 2. Sem. Arithmetik 1 St. Zinseszinsrechnung, 
Gleichungen des ersten Grades mit einer unbekannten. Anschauungslehre 
2 St. Ilaiiptarten der Kbrper, ilire Gestalt und Grossenbestimmuiię.

O. Ż lik .
Physik: 3 St. 1, Sem. Aerostatik, Dynamik, Akustik, Magnetismus und Elektricitat 

nacli Kunzek. 2. Sem. Vom Licht, von der Warnie, von den Naturerschei- 
nungen im grossen nacli Kunzek. O. Z lik .

Fiinfte Classe.

Classenlehrer: H e i n r i c h  S i t t i g .

Religiom 2 St. Historischer Ueberbliek iiber die Entfaltung der christlichen Kirclie 
nacli Palmers Leitfaden. 11. K lapsia .

Latein: 6 St. 1. Rem. 1 Stunde grammatisch - stilist. Uebungen nacli Siipfle 1. Teil 
Nro. 335 etc. mit Auswal. Alle 14 Tage eine Composition und ein Pensum. 
Grammatik nacli Schinnagl. 5 Stunden Lectiire: Livius ed. Grysar lib. I. 
Ovid ed. Grysar Trist. lib. I. eleg. 3. lib. V. eleg. 8. Fast. lib. TI. 195 bis 
242. Metam. lib. II. 1— 366. Praeparation. 2 Sem. 1 St. gramm. - stilist. 
Uebungen nacli Siipfle 2. Teil Nro. 1— 100 mit Auswal. Alle 14 Tage eine 
Composition und ein Pensum. 5 Stunden Lectiire: Livius ed. Grysar lib. II. 
cap. 6— 16; 37—44, lib. V. cap. 33— 55, lib. VI. e. 34— 42, lib. IX. c. 1



bis 15; Ovid ed. Grysar Metamorphoseon lib. VI. v. 146— 312 lib. VII. v. 1 
bis 158, lib. X. v. 1— 77, lib. XI. v. 85— 193. Praeparation.

P . K aisar.
Griechisch: 5 St. 1. Sera. 1 St. Syntax nach Curtius: Eingehende Behandlung iiber 

die Congruenz, Nomen, Genus, Artikel, Casuslehre. (Vorbemerkungen 1— 12 
§ 362 bis § 443). 4 St. Lectiire aus Schenkel Cbrestomathie aus Xenophon- 
Kyrop. I. 2, 1— 15, I., 4, 4— 26; IV. 6, 1— 10, V, 2, 1— 20, VI. 2, 1— 25, 
VII, 1—45, 2. Sem. 1 St. Curtius Syntax. Praepositionen, Pronoraina, Ge-
nera Verbi, Tempora, Modi in einfachen und abhangigen Satzen § 444 bis 
524. 4 St. Lectiire Ilias ed Hochegger lib. I. II. V. mit der Darlegung des 
Inhalts aus den dazwischen liegenden Gesangen. Alle 4 Wochen ein Pen
sum oder eine Composition in beiden Semestern. II. S it t ig .

Deutsch: 2 St. 1. und 2. Sem. In den ersten drei Stunden eine Uebersicht der deut- 
schen Literatur bis Klopstok. Dann Lesen aus Mozarts Lesebucb fur Ober- 
gymnasien I. Jedes vom Lehrer erklarte Stiick wurde in den folgenden 
Stunden von den Scbiilern mit eigenen Worten wiedergegeben, die besten 
Stiicke memoriert und vorgetragen. Am Sclilusse jedes Halbjahrs ordneten 
die Schiller selbst schriftlich die gelesenen Stiicke nacli Gattungen und die 
Schriftsteller chronologisch. Alle 14 Tage ein Aufsatz, jede clritte Stunde 
Besprechung der Aufsatze. H. S it t ig .

Gesckichte und Geographie: 3 St. 1. Sem. Geographie und Geschichte der oriental.
Lander und Volker. Geographie Griechenlands und hellenisclie Geschichte 
bis zu den Perserkriegen nach Ramshorns Lehrb. 1. Abth. und liistor. Wand- 
karten von Kiepert. 2. Sem. Fortsetzung bis zur Scblacht bei Charonea, 
Macedonien und das Reich Alexanders bis zur Unterjoehung der Teile des- 
selben durcli die Romer nach demselben Lehrbuch. J . R a s c h k e .

MathematiJc: 4 St. 1. Sem. 2 St. Arithmetik nach Decker. Algebraische Ausdriicke 
im allgemeinen, die 4 Species mit Buchstabengrossen, Folgeleliren der l)ivi- 
sion. 2 St. Planimetrie nach Mociiik: Gerade Linien und geradlinige Figu- 
ren. 2. Sem. 2 St. Arithmetik: Kettenbriiche, Verhaltnisse und Proportio- 
nen und darauf griindende Reclinungsmethoden. 2 St. Planimetrie: Krumme 
Linien und von ihnen begrenzte Figuren. J. O dstrćil.

Natur gesckichte: 2 St. 1. Sem. Mineralogie nach Fellocker. Terminologie, Systema- 
tik, Uebung im Beschreiben der Mineralien, die wichtigsten Tatsachen der 
Geognosie. 2. Sem. Botanik nach Leunis: Terminologie, das Linneschc und 
Decandolle’sche System. Uebimgen im Bestimmen und Beschreiben der Pflan- 
zen. Einiges aus der Palaontologie und geogr. Verbreitung der Pflanzen.

O. Ź lik .



Sechste Classe.

Classenlehrer: J  o h a n n O d s t r 6 il.

Rdigion: 2 St. Ausfiihrlichere auf das reifere Gemiit bereelinete Auseinandersetzung 
des christlichen Glaubens und Lebens nacli Dr. Palmers Lehrbucb. Einleitung 
und die christliche Glaubenslehre. G. K lapsia .

Latein: 9 St. 1. Sem. 1 St. gramm.-stilist. Uebungen naeh Siiptle II. Teil Nro. 100 
bis 230 mit Auswal. Alle Monat eine Composition und alle 14 Tage ein 
Pensum. 5 St. Lectiire: Caesar de bello civili lib. I., Virgil’s Aeneis lib. I. 
ed. Hoffmann. Praeparation. 2 Sem. 1 St. gramm.-stilist. Uebungen, wie im
1. Sem. 5 St. Lectiire. Sallust, Ingurtha. Cicero orat. in Cat. I. Yirgil ed. 
Hoffmann Georg. lib. I. II. III. eclog. I. Y. Praeparation.

K. B urkhard.
Griecliisch: 5 St. 1. Sem. 1 St. Syntax ans Curtius: Wiederholuug der Casuslehre, 

eingehende Bebandlung der Tempora, Modi in einfachen und Aussage-, Ab- 
sicbts-, hypothetischen und Relativsatzen § 484—555. 4 St. Lectiire: Ilias
ed. Hochegger lib. XVI. XIX. XXII. nebst Entwickelung des Inbaltes im 
Zusammenhang mit der epischen Handlung in der Ilias, sowie vorlaufige Be- 
nutzung der ganzen Syntax nacb Massgabe der Lectiire. 2. Sem. 1 Stunde 
Syntax: Modi in Temporalsatzen, Infinitiv, § 556 —643. 4 St. Lectiire: He-
rodot ed. Wilhelm lib. V. 55— 65, VII. 135— 171. Alle 4 Wochen ein Pen
sum oder eine Composition in beiden Semestern. G. F riedrich.

Deutsch: 3 St. 1. und 2. Sem. Literargeschichtliche Uebersicht wie in der 5. Classe.
Dann Lesen ans Mozarts Lesebuch fur Ober-Gymn. II. mit freiem Wieder- 
liolen und memorierten Vortrag wie in der 5. Klasse. Am Schlusse jedes 
Semesters fertigten die Scbiiler eine Zeittafel ans den im Lesebuche enthal- 
tenen wiclitigen bio- und bibliographischen Angaben. Alle 14 Tage eine 
hausliche Arbeit, jede dritte Stunde Besprechung der Aufsatze.

Geschichte und Geographie: 3 St. 1 Sem. Geographie und Gescliichte Italiens von 
den altesten Zeiten bis auf Constantin I. nacli Ramshorn Lehrbucb und Kie- 
perts historiscber Wandkarte. Yon Constantin bis zum Untergange des west- 
romischen Reiches und von der Yolkerwanderung bis zu den Kreuzziigen 
nacli demselben Lehrbuch und Bretschneiders liistor. Wandkarten.

G . B iermann.
Mathematik: 3 St. 1. Sem. 2 St. Algebra nacb Mofinik: Yon den Potenz- und Wur- 

zelgrbssen und Logaritbmen. 1 St. Geometrie nacb Mocnik: Ellipse, Para
bol, Hyperbel; Stereometrie: gerade Linien und Ebenen im Raume, besondere



Eigenschaften der Korper und dereń Oberfliiche. 2. Scm. 1 St. Algebra: 
Gleichungen des ersten G rades; 2 St. Geometrie. Kubikinhalt der Korper, 
ebene Trigonometrie. J. OdstrCil.

Naturgeschichte: 2 St. Zoologie nach Leunis. 1. Sem. Mammalia, Aves, Amphibia, Pis- 
ces. 2. Sem. Arthrozoa, Gastrozoa, Paleontologie und geograpliisclie Yer- 
breitung der Tiere. O. Z i.ik.

Siebente Glasse.

Classenlehrer: P a u l  K a i s a r.

Religion: 2 St. Gegenstand, Lehrbuch und Methode wie in der VI. Klasse. Christ- 
liche Sittenlelire. G. K lap .sia.

Latein: 5 St. 1 Sem. 1 St. gramm.-stil. Uebungen nach Siiptte TL Teil Nro. 251 etc.
mit Auswal. Von Neujahr an Seiffert Palaestra Ciceroniana. Mat. IV. Alle 
14 rLage ein Pensum und alle 4 Wocben eine Composition. 4 St. Lectiire: 
Gic. orat. pro Roscio Amerino, Marcello, post redit. in senatu. Praeparation.
2. Sem. 1 St. gramm.-stilist. Uebungen wie im 1. Sem. 4 St. Lectiire: Vir- 
gils Aeneis lib. II. VII. VIII. IX. ed. Hoffmann. Praeparation, Pensum nnd 
Composotion wie im 1. Sem. P. Rascukk.

Griechisch: 1. Sem. 5 St. Alle 14 Tage grammatisclie Uebungen mit Bezug auf Cur- 
tius Grammatik und mit Vergleich des Latein. Lectiire: Sopbokles Electra, 
Iłom. Odyss. V. XIII. XVI. ed. Koch. 2. Sem. Grammat. Uebungen wie im
1. Sem. Demosthenes Olyntli II. Phil. I. H. S ittig .

Deutscli: 3 St. 1. Sem. Literaturgeschiehte von 378 bis 1170 innerhalb 10— 12 St.
mit Vorlesung und Uibersetzung der wichtigsten Proben von Seite des Leh- 
rers. Stiicke ans dem Nibelungenlied aus WcinhohPs mhd. Lesebuche. Gleich- 
laufend die mittelhochdeutsche Lautlehre vergleichend mit griechischer und 
lateinischer aus demselben Lesebuche. 2. Sem. Aus Weinholds mhd. Lese
buche das iibrige. Gleichlaufend das wichtigste der mhd. Formenlehre, so- 
viel davon zur Erklarung des mhd. dient nach Weinhold mit Bezug auf 
Hoflmanns mhd. Grammatik. Im ersten Halbjahr wurde die mhd. Lectiire 
unterbrochen durcli die Lectiire von Schillers Wallensteins Tod, im 2. Halbj. 
Lessingś Nathan Audi wurden kleinere mittelhochd. Gedichte von den Schii- 
lern memoriert, vorgetragen und erklart. Alle 14 Tage eine hausliche Arbeit, 
jede 3. Stunde Besprechung der Aufsatze in beiden Sem. I. R aschke.

Geschichte und Geographie: 3 St. 1. Sem. Von den Kreuzziigen bis zum Tode Eried- 
rich III. nach Ramshorns Lehrb. und Bretschneiders hist. Wandkarten. 2. Sem. 
Fortsetzung bis zum Schlusse des Mittelalters und neuere Geschichte bis zum 
westfalischen Frieden nach demselben Lehrbuclie. G. B iermann.
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Mathematik: 3 St. 1. Sem. 2 St. Algebra iiach Moćnik: unbestimmte Gleichungen er- 
sten Grad es, ąuadratische Gleiclmngen, hbhere und Kxponentialgleichungen. 
1 St. Geometrie nach Mofinik: Anwendung der Algebra auf Losung geome- 
trischer Aufgaben, Elemente der analytischen Geometrie, Coordinatensysteme, 
gerade Linien. 2. Sem. 1 St. Algebra: Progressionen, Combinationslehre, 
binomische Lehrsatz. 2 St. Geometrie: Fortsetzung der analytischen Geo
metrie, Linien der zweiten Ordnung. J. OdstrO l .

Philosophische Propadeutik: 2 St. Formelle Logik nach Beck. J. K alinćAk.
Physik: 3 St. 1 Sem. Yon den Korpern uberhaupt, Chemie inbegriffen, Statik, Dyna

mik. 2. Sem. Wellenbegung. Akustik nach Kunzek. J. OdstrCjl.

Achte CJlasse.

Classenlehrer: Dr. K a r l  B u r k h a r d.

Religion: 3 St. Fin von christlicher Philosophie getragener Ueberblick der ewigen 
Tatsachen und Wahrheiten, zu dereń Verkiindigung die christliche Kirche 
berufen ist, nach Dr. Hagenbachs Leitfaden. Leipzig 1850.

G. K lapsia .
Latein: 5 St. 1. Sem. 1 St. gram.-stilist. Uebungen nach Seyfferts Pal. Cic. Mat. VI 

cap. 15 etc. Alle 14 Tage ein Pensum und eine Composition. 4 Stunden 
Lecture: Taeitus Annales lib. V. VI. XI. Praeparation. 2. Sem. Gramm.-stil. 
Uebungen, Pensum, Composition; Praeparation wie im 1. Sem. Lecture: 
Iloraz ed. Grysar Odeń lib. III. IV, Satyren lib. 1. 1. 4. II. fi. Episteln 
lib. T. 1, II. I. 3. (Ars poetica). Vornahme von Partien ans frulier gelese- 
nen Schriftstellern. K. Burkhard.

(rriechisch: 5 St. 1 Sem. Alle 14 Tage graminatische Uebungen mit Bezug auf Cur- 
tius' Grammatik und mit Riicksicht aufs Latein, Lectiire: Platon, Apologie 
K riton, Phaedon. Alle 4 Wochen eine Composition. 2. Sem. Grammat. 
Uebungen, Pensum, Composition wie im 1. Sem. Lecture: Fortsetzung des 
Phaedon, Sophoeles’ Antigone. Vornahme von Partien aus friiher gelesenen 
Schriftstellern, besonders Homers. K. hurkharu.

Deutsch: 3 St. 1. Sem. Analytische Aesthetik. Mit Wiederholung der alteren Litera- 
turgeschichte und mit Bezug auf die lateinische und grieehische Lectiire des 
Gymnasiums wurden an den besten Gedichten jeder Periode die Gattungen 
der Poesie und ihrer Formen dargestellt und erlautert in wochentlichen 2 St. 
Die dritte Stunde war bestimmt zur Lecture der besten Gedichte von Gothe, 
Schiller und einer Auswal aus Mozarts Lesebuch III., zur Besprechung von 
Aufsatzen und Redeubungen. 2. Sem. Literaturgeschichte der neuern Zeit und



analytische Aesthetik, Lectiire und Redeiibungen wie im ersten Sem. Alle 
3 Woclien eine hausliche Arbeit.

J. R aschke.
Geschichte und Geographie: 3 St. 1. Sem. Vom westfalischen bis zum 2. Pariser Frie- 

den nach Ramshorns Lehrbuch. 2. Sem. Statistik des osterr. Kaiserstates von 
Schmidt. 2. Auflage. G. bikrmann.

Mathematik: 1 St. Algebra: Wiederholung der Hauptteile des gesammten Lehrstotfs 
und Losung dahin gehoriger Aufgaben. Geometrie: zunachst Aufarbeitung des 
in der 7. Classe noch iiberbliebenen Lehrstoffs, dann Wiederholung wie bei 
Algebra. J. Odstr& u

Philosophische Propddeutik: 2 St. Empirische Psychologie nach Dr. R. Zimmermann.
Physik: 3 St. 1 Sem. Optik, Magnetismus, Electricitat nach Kunzek. 2. Sem. Warnie, 

Astronomie. Meteorologie nach Kunzek. J. O dstrcil.

Israelitischer Ucligionsuiitcrriclit.
wurde israel. Schulern dieses und des kathol. Gymnasiums gemeinschaftlich von dem 
hiesigen Kreisrabbiner Samuel Friedmann erteilt. Scluilerzahl 16.

Itcdingt obli^ate liehrge^ciistaiide.
1. Polnisch.

1. A t e i l u n g :  2 St. Grammatische Uibungen bis zum Zeitwort exclusive, nach Pohls
Lehrbuch; Uebersetzung einer Auswal der Lesestiicke in Pohls Grammatik. 
Alle 14 Tage schriftliche Fibungen, monatlich 1 Hausarbeit. Schiilerzahl 70.

J. K ukutsch.
2. A b t e i l u n g :  2 St. Das Zeitwort durchgangig. Adverbia, Praepositionen nach

Pohls Grammatik. Lectiire der Wypisy polskie 3. Teil. Das ganze Jahr mo
natlich ein Pensum und zwei Compositionen. Schiilerzahl 35.

P. K aisar im 1. u. J . K ukutsch im 2. Sem.
3. A b t e i l u n g :  2 Stunden Grammatik-syntaktische Uibungen, Lectiire aus Wypisy

polskie fur Obergymnasien II. Teil mit Auswal. Monatlich 1 Aufsatz. Schii
lerzahl 22. P. K aisar .

Bohmisch.

1. A b t e i l u n g :  Vorbereitungs-, IV. Classe. 2 St. Grammatik nach Tomeks „Kriltka 
mluvnice ćeskd. Lektiire. Jifebek ditanka pro tret/ tridu niżsiho gymnasia. 
Monatlich 1 Aufsatz. Schiilerzahl 47. J. K alinćak.

4*



2. A b t h e i l u n g :  Y.—VII. Classe. Grammatik nach Hattala: Srovnavaci m hm uceja- 
zyka ćeskeho a slovenskeho. Lectiire, Jifećek. Anthologie z literatury ceske 
doby starć, und Anthologie z literatury ceske doby stfedni abwechselnd. Mo- 
natlich ein Aufsatz. Sclnilerzahl 22. J. K alinćak.

Freie Lehrgegeiistiuide.
Franzosisch: Grammatik nacli Alm. Miindlicb: Erzahlungen eingeiibt. Gelesen: Guil- 

lamne Tell von Florian. P. K aisar.
In der englischen Sprache haben 3 Schiiler den Unterricht am hiesigen k. k. kath. 

Gymnasium erhalten.
Stenographischen Unterricht haben 19 Schiller an dem hiesigen k. k. liath. Gymnasium 

genommen.
Knligraphie:

1. A b t h e i l u n g :  1 S. Zugleich mit der Yorbereitungsklasse. 1 Sem. Pokornys Vor-
schriften fur Haupt- und Realschulcn, 1.— 4. Theken Current, und 1.— 4. 
Tlieke Latein. 2. Sem. 3. 5.— 9. Theke Current, 5.— 9. Tlieke Latein. Schii- 
lerzahl 40. K. G azda.

2. A b t h e i l u n g :  1. St. 1. Sem. Pokornys Vorschriften fur Haupt- und Realsclmlen
dasselbe wie in der 1. Abtheilung Sclnilerzahl 40. K. G azda.

Singen: 3 St. Sclnilerzahl 31. K. k. Banatsadjunkt H. Agr. Andres.
Zeichnen: 2 St. Nach Vorlagen fiir Landsehaften von Steinbach, Landmann, Hermes; fiir 

Geometrie von Bilardeaux. Sclnilerzahl 12. J. W a n k e ,
Lehrer an der k. k. Unterrealsehule.

II. Deutsche Stilaufgaben.

Fiinfte Classe.

1. Der Herbst ein Lebensbild nach seiner heitern und ernsten Seite geschildert.
2. Klopst.ocks einleitende Worte zur Messiade entwickelt.
3. Worauf grundet sich die menschliche Wolfahrt und ihr sicheres Gedeihen? (Schillers Eleu- 

sisches Fest).
4. Kurze Darstellung des lnhalts aus Liv. I, 1 bis 20.
5. Schilderung der Winterlandschaft wahrend einer Schlittenfahrt.
6. Worin besteht der Reiz und Nutzen der Gesellschaftsspiele?
7. Betragen eines waliren Wolilthdters. N . Gessner.



8. Charakter des Kambyses.
9. Welche Vortheile und Vergniigungen bietet unser Fiuss der Gegend wid ihren Bewohnern?

10. Die Welt der Dichtung, eine Fruhlingswelt. N . Schillers Abschied vom Leser.
11. Wodurch wird das Griechenheer von neuem bewogen dem Agamemnon zu gehorclien und den 

Krieg vor Troja bis zur Entsclieidung zu fiihren  ? llias II .
12. Nutzen und Schonheit des Laubes.
13. Gedankengang ans Lessings Philotas. Scene 1 bis 4.
14. Warum schlagen wir die Tugend hoher an ais Schonheit, hohe Geburt und Reichthum?
15. Der Scblaf ein Bruder des Todes.
16. Scliilderung eines landlichen Festes, welches die Jugend im Walde feierte.

Sechste Classe.

Die wichtigsten Folgen der Buchdruckerkunst.
Gruppierung der Dichter seit Gotsched bis Klopstock nach ihrer Zeitfolge und Bedeutung. 
Nacht und Winter in ihrer gegenseitigen dimlichen Beziehung geschildert.
Lobrede a u f die Gans, gehalten ani Martiniabend.
Charakteristik eines Schwiitzers.
Gesinnungen und Thaten des Achilles ais er und seine Umgebung den Tod des Patroklos 
zu sulmen bestrebt. N . 11. 17.
Wol reizend ist es, hoch im Licht einherzuwandeln,
Yergottert dazustehn vor seiner Welt,
Dach leichter ist es gross, ais recht zu liandeln.
Charakter des Vblkstumlichen in Gothes Balladen.
Darlegung der Lagę und Umstande der Personen in Goethes Iphigenie, I. 11. Aufzug. 
Wodurch wird die Erkennung der Geschwister in Gothes Iphigenie herbeigefiihrt und des 
Orestes Heilung bewirkt ?
Die Machl des Gliickes, wie sie sieli in dem Heldenleben und den Schicksalen Julins Cae- 
sars darstellt.
Noch keinen sah ich frbhlich enden,
A u f den mit immer vollen Handen,
Die Gbtter ihre Gaben streun.
Gruppierung der Dichter im Gottinger Hainbund.
Der Gesang ols Sache der Volksbildung betrachtet.
Uiber den idealen Gehalt der Romanzen Schillers.

Siebente Classe.

1. Bildung entfremdet aus dem Vaterhause und der Heimat, und uersohnt uns toider mit 
ihnen.

2. Das Wissen allein giebt unbesiegte Waffen.
3. Sigfrids Tod. Uibersetzung aus dem Nibelungenlied 919 bis 939.
4. Die Sparsamkeit und die Verschwendung der Natur.
5. Welchen Einfiuss liat die Wonung a u f den Menschen.
6. Die einen sind zum furen  geboren, die andern zum folgen, so bei einzelnen wie bei Yolkern.

1.
2 .

3.
4.
5.
6 .

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.



7. Die W  ort er fam ilie von bir, bar, boren.
8. Das Winterleben eines Sperlings.
9. Eine Nibelungengestalt. (Nach eigener Wal).

10. Die gegenwartigen Verdnderungen der Bodengestalt durch das Wasser.
11. Was folgt fu r  uns daraus, dass tvir immer und liberale eon Gefahren umgeben sindf
12. Es heizent viele degene ant sint geliche gemuot. Nibelungenlied.
13. Das Reich der L uft iiber einem Lieblingspldtzen im Freien.
14. Kann das Lesen von Gedichten auch Schaden bringenl
15. Raupe und Schmetterling, eine Betrachtung.
16. Uber Tierąualerei und gudlende Tierliebhaberei.
17. Mein Vaterhaus. Anschauliche Beschreibung.

Achte Glasse.

1. Die Kiinste im Dienste der Gottesoerehrung im Heidentum, im Christentum.
2. Die rerschiedene Kunstbegabung der Vblker in der Geschichte.
3. Die eerschiedene Kunstbegabung der jetzigm  Vdlker.
4. Die Frostbliiten a u f me.inem Fenster.
5. Eine jede Wissenschaft in ilirem engen Bezirk eingeschrankt kann iceder die Seele bessem. 

noch den Mensclien uollkommener machen. Lessing.
6. Das Tier- und Pflanzen leben meines heimatlichen Baches.
7. Warum haben allen Volkern in den Geioasscrn Geister gewohnt 1
8. Die Charakterfarben der Jahreszeiten im gemfissigten Himmelstrich.
9. Die Farben der Pflanzen, Tiere und der L u ft in den drei Himmelsstrichen der Erde.

10. Die Bedingungen eines bodenstandigen Gewerbes.
11. Idylle rerhiilt sich zum Epos wie das tdgliche Stilleben der Mensclien zu weltgeschichtlichen 

Erdugnissen. (Zur Maturitdtspriifnng.)

III. Der

1. J ohann K alinćak, prov. Director.
2 . G ustav K lapsia, j P farrer und Reli-
3. Andreas Zu k , i gionslehrer.
4. P aul K aisar, wirklicher Lehrer.
5. H einrich S ittig , „ „
6. K arl G azda, „ „
7. J ohann K ukutsch, „ „

Lehrkórper.

8. Dr. K arl B urkhard, wirk. Lehrer.
9. G ottlieb Biermann, „ „

| 10. G ottlieb F riedrich, „ „
1 11. Imanuel R aschke, „ „
; 12. Oskar Zlik , i

13. J ohann Odstrćil, ! k UPP en ên-



IV. Schiiler und dereń Priifungen.

X. Statisti.sch.er A. u sw e is

iiber die Schiiler des k. k. evangelischen Gymnasiums zu Teschen am Sclilusse des
Schuljahres 1861.
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Zusatn.
1

247i 235! 16 173
i 1

46 121223 223»|l70 33 2 18 33 11141 18 2 18 14 167 56

2. Am 4. August 1861} wurde die miindliche Maturitatspriifung mit deu Abitu- 
rienten des Schuljahres 18bU/w unter Yorsitz des k. k. Schulrathes und Gymnasialin- 
spektors Herrn Andreas Wilhelm in der vorschriftsmassigen Weise abgehalten und es 
verliessen das Gymnasium:

a) Mit dem Zeugniss der Reife mit A uszeichnung:

1. Boleman Stefan, geb. 1843, aus Levenz in Ungarn.
v

2. Havelka Emanuel, geb. 1839, aus Caslau in Bohmen.
3. Kolbenheier Karl, geb. 1841, aus Bielitz in Schlesien.



b) Mit dem Zeugniss der R e ife :

4. Glaycer Andreas, geb. 1840, aus Dziengielau in Schlesien.
5. Lindner Samuel, geb. 1840, aus Ndmestó in Ungarn.
6. Michalik Georg, geb. 1839, aus Grodziść in Schlesien.

3. Mit den diessjahrigen Schiilern wurden die Priifungen in folgender Ordnung 
abgehalten:

a) die s c h r i f t l i c h e n  Versetzungsprufungen den 8.— 12. Juli in allen Clas- 
sen zugleicb.

b) die m u n d l i c h e n  den 18. bis 23. Juli im Untergymnasium; den 24. bis 
26. Juli im Obergymnasium.

c) Die s c h r i f t l i c h e  M a t u r i t a t s p r u f u n g  fand statt:
den 1. Juli von 8— 11 Uhr Uibersetzung aus dem Deutschen ins Latein.
den 2. Juli von 8—-10 Uhr Uibersetzung aus dem Latein. ins Deutsche,
den 2. Juli von 3— 5 Uhr polnischer Aufsatz. 
den 3. Juli von 7— 12 Uhr deutscher Aufsatz.
den 4. Juli von 8— 11 Uhr Uibersetzungen aus dem Griech. ins Deutsche,
den 5. Juli von 8— 12 Uhr mathematische Arbeit.

d) Den 31. Juli nachmittags um 2 Uhr versammelten sieli die Gymnasiasten 
mit dem Lehrkorper in dem Priifungssaal und wurden nach Verteilung der Pramien 
und Zeugnisse mit einer Ansprache des Directors in die Heimat entlassen.

V. Lehrmittel.
1. Die Gymnasialbibliothek hat wahrend dieses Schuljahres, teils aus der jahr- 

lichen Dotation an den Aufnahmstaxen, wclche 102 fi. 85. kr. o. W. betragen haben, 
teils durch Geschenke folgenden Zuwachs erhalten:

a. Durch Ankauf: Supplement zu Kurz Literatur 15, 16, 17; Homer Odyssee v. 
Ameis II. 2; Plato von Cron III; Bopp vergl. Grammatik III. 1; Dudik, Mahrens 
Geschichte I; Zimmermanns Propadeutik; Anzeiger fur Kunde d. d. Vorzeit; Grimms 
Worterbuch III, 4; Wisc, Missbrauch der Sprache; Annalen der Physik und Chemie 
von J. Poggendorf 15 Jhrgge (1835— 1849) und 7 Erganzungshefte; Palackys Ge
schichte Bohmens 4 Bdc.; Sehwabs deutsche Prosa 3 Bde.; Terminologische Reliefkar- 
tcn von Pauliny 2— 3 Lief. „Lomnitzer Spitze“ ; „Schneckoppe“ ; Volnys Topografia 
Moraviae; Codex diplomaticus Silesiae III. Bd. 2 ‘/2 Bd. der „Zeitschrift des Vereins 
fur Geschichte und Alterthum Schlesiens; Deutsche Volksbibliothek 80— 100, II, 1— 30; 
Supplemente zu Kurz Literaturgeschichte 18— 28; Poggendorf Handworterbueh 3, 4; 
Beekers Weltgeschichte fortgesetzt von Schmidt; Gindely allg. Geschichte 1. 2; Kron-



lander Oesterreichs I. 2. 3; Handatlas der Erde. Lief. 50— 60; Benecke mittellioch- 
deutsches Worterbuch III, 5; Tischer Ciceros Reden: Lucius Murena, ii ber die consu- 
larprovinzen; Grimm deutsches Worterbuch III. 5; Heine Cicero de otficiis; Chole- 
vius Dispositionen zu deutschen Aufsatzen; Kelirein Grammatik der Deutschen seit d. 
15. Jahrh. 1— 3; Zeitschrift ftir die Oesterr. Gymnasien 1861; Centralblatt 1861; 
Jahns Jahrbucher fur Philologie 1860 11. Sem. und 1. Sem. 1861; Biblioteka klas- 
syków polskich, wydanie K. J. Turowskiego: Naruszewicz, Historya narodu polskiego 
T. I—V I; Kochowski, Pisma wierszem i prozą 1— 3; Niemcewicz, Dzieje panowania 
Zygmunta III, T. 1— ; Rej z Nagłowic, Żywot J. K. Chodkiewicza 1. 2; Grochowski 
Wiersze i inne pisma 1. 2; Górnicki, Pisma prozaiczne; Jagodyński, Poezye; Czacki, 
Rozprawa o żydach i Karnitach; Wolan ect. 4 broszury polityczne; Wereszczyński 
Pisma treści moralnej; Grabowski Polska niżna. Zwierciadło rzeczy posp. polskiej; 
Okólski Dyaryusz transakcyi wojennej między wojskiem koronnem i zaporoskiem; Tar
nowski Dzieła; O konfederacyi lwowskiej 1622; Starowolski, Prawy rycerz; Leszczyń
ski, Głos wolny; Górnicki, Pisma prozaiczne; Jabłonowski, Skrupuł bez skrupułu w 
Polsce; Ponętowski, Rzeczy polskich sejmowych komentarz; Starzyński, Poezye; Gra
bowski. Zdanie Syna koronnego; Wereszczyński, Pisma polityczne; Orzechowski Dya- 
log o koronie polskiej; Mroziński, Oblężenie i obrona Saragossy; Skarga, Kazania sej
mowe; Klonowicz Pisma poetyczne; Tarnowski, Ustawy prawa ziemskiego polskiego; 
Starowolski, Pisma; Krajewski Historya Stef. Czarnieckiego; Dębołecki Pamiętniki o 
Lissowczykach; Ligęza, Pisma; Ostroróg, Myślistwo z ogary; Otwinowski Podróże i po
selstwa polskie do Turcyi; Krasicki, Pan podstoli; Małecki, Wybór mów staropolskich 
świeckich; Czartoryski, Myśli o pismach polskich; Gwagnin, Z kroniki Sarmacyi eu
ropejskiej; Bohomolec Życie Jana Zamojskiego; Zbylitowski, Niektóre Poezye; Pa-

v
procki, Herby rycerstwa polskiego. Casopis ćeskeho Muzeum 1860. Wenzig: West- 
slav. Marchenschatz. Osterwald, Erzahlungen 1— 6. Westermann, Monatsblatter 1860.

Die Schiiler bohmischer Zunge schafften ftir die bohmische Biichersammlung des 
Gymnasiums an: Spisy Fr. Jar. J^ubeśe IV; Sembera dejlny feći a literatury ćeske, 
vćk novejśi Hft. 1; Spisy Langera 1; Album aus Anlass der lOÓOjahrigen Feier der 
Griindung Teschens; Slódkovic Basnicke spisy; Herloś Waldstein 1. Abtli. 3. Bde.
1. Abtli. 2. Bde.

b. Geschenkt wurden und zwar: vom Herrn Joli. Milikowski Buchhandler in 
Lemberg: Album na korzyść pogorzelców; Baliński Studja historyczne; Barszczewski, 
Proza wiersze T. I; Bejły Mieszaniny 2 T.; Biedosz, Garbulek; Bojan, Część 1; Bre- 
wer, Tajniki przyrodzenia; Budźyński, Listy z Helgoland; Bujnicki, Siostra Gertruda; 
Byrona Poezye, T. 1 ; Cebesa Obraz; Chęciński, Poemata mniejsze, Schlachectwo duszy; 
Chojecki, wspomnienia z podróży; Commendoni, Pamiętniki 2 T.; Zieliński, Czarno
księżnik Twardowski; Deszkiewicz, Rozprawy, Zbiór odpowiedzi; Dmochowski, Pisma 
wierszem, Sztuka rymotworcza, Włochy 2 T.; Dramata: Rozamunda — Barbara 2 T.;



Ducange, Oblubienica Mieś; Dycalp, Opowiadania, Pisma 2 T.; Przeczucie; Dzieje 
narodu polskiego; Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów; Fijołek na r. 1845 i 
1846 2 T.; Gażdżycki, Sny życia; Gothe, Brat i siostra; Grabowski, Literatura i kry
tyka 5 T.; U kraina; Grozy, Trzy palmy; Gwiazdka 4 T.; Halm, Kamoens; Hirzel, 
Franc. gramatyka; Hoffmann, Sadownictwo; Horacyusz, Sztuka rymotworcza: Hugo, 
Wybór poezyi; Jamiołkowski, Próby literackie 2 T., Jezierski, Poezye; Irving, Żywot 
i podróże Kolumba; Jucewicz, Wspomnienia Żmudzi; Jutrzenka na r. 1834; Kaliński, 
Bajki; Każyński, Notatki; Kiciński, Poezye 4 T.; Kochanowski, Dzieła; Konopacki, 
Poezye; Kordynowicz, Upominek ciotki; Korzeniowski, Ap. N., Komedja; Korzeniow
ski, Joź, Dziewczyna i dama; Kosiński, Obrazki dawne i tegoczesne 3 T.; Kraków, 
Obrazy Warszawy; Kowalski, Fraszki; Krasicki bajki i przypowieści; Kraszewski, 
Dwie komedyjki, Miód kasztelański, Tęczyńscy, Wędrówki literackie; Obrazy z życia
1 podróży 2 T.; Wspomnienia Odessy 3 T.; Kropiński, Pisma; Kucz, Próby poetyczne; 
Lachowicz, Pamiętniki; Laskarys, Kartki z życia; Leonowicz, Towiany; Letronne, 
Wykład jeografii; Libelt, Estetyka 3 T .; Lompa, Przysłowia; Lopociński, Poezye; 
Lud i czas; Luty, Posiedzenia wiejskie; Machczyński, Han-Achmet; Marjan, Pisma 3 T.; 
Tymofej Chmielnicki; Michelet, P tak; Mickiewicz, Ucieczka, Sonety, Milewski, Pa
miątki; Millevoie; Miłość macierzyńska; Minasowicz, Twory 4 T.; Miniewski, Bajki; 
Moszyński. Podróż 2 T.; Narbut, Dzieje narodu litewskiego, Pomniejsze pisma, Dzieje 
wewnętrzne 2 T.; Noworocznik literacki na r. 1843; Nowosielski. Pisma filoz. kryt.
2 T.; Orelli, Mała franc. grammatyka; Ossoliński, Wiadomości T. IV.; Ostrowski, 
Listy z podróży 2 T.; Paska, Pamiętniki; Pauli, Pamiętniki; Perthees, Poezye, Piel
grzym w Dobromiłu; Pieśnie litewskie; Pietrusiński, Podróże 2 T.; Piosnki wieśniacze; 
Pług, Kłosy; Pol, Obrazy. Drobne poezye; Pieśń o ziemi; Prace literackie T. I.; Przez- 
dziecki, Próby dramatyczne, Szwecya; Prusiecka, Poezye; Pruszakowa, Obrazki drama
tyczne; Przecławski, Śmierć; Przyjaciel dzieci 2 T.; Przyłęcki, Pamiętniki o Koniec
polskich; Richs, Rys dziejów średniow, 2 T.; Rys jeografii; Szenk, Żywy płot; 
Shakespeare, Dramata 3 T.; Sowa, Jordan; Syrokomla, Córa Piastów, Dni pokuty, 
Garść pszenna, Kasper Karliński, Lutniści, Marcin Studzieński, Sen wieszcza, Stella 
Fornarina, Ułas, Wrażenia pielgrzyma. Zgon Acerna; Szajnocha, Opowiadania 1; 
Szaller, Zasady poezyi 2 T.; Szlegel, Porównanie Fedry; Szyler, Oblubienica, Bogowie 
grecyi; Teatr Wileński Tom 1.; Rzewuski, Teofrast polski 2 T.; Tripplin, Wycieczki 
do Tatrów 2 T ; Wężyk, Podróże 2 T.; Wirgiliusz, Wiersz; Wicherski, Harpagon; 
Witwieki, Edmund; Wiszniewski, O rozumie ludzkim; Wdowi grosz; Wójcicki, Lato- 
pisec Jerlicza 2 T.; Klechdy 2 T.; Starożytne przypowieści, Obrazy starodawne 2 T.; 
Wolski, Halka; Woronowicz, Obrazki współczasne; Wybór sonetów; Wyszkowski, 
Poezye, Nenophon, O wyprawie Cyrusa; Zieliński, Drobne pisma. —  Herr K. Wild 
Buehhandler in Lemberg: Szajnocha, Bolesław chrobry, Jerzy Lubomirski, Szkice hi
storyczne 1, 11; Lechicki początek polski; Kraszewski, Tomko Prawdzie; Ufejski,



Melodye biblijne: Chata wuja Tomasza 2 T.; Kraszewski, Gawędy; Zaeharyusiewicz, 
Boże dziecie 3 T., Złota góra; Szedler, Semeńko; Pajgert, J. Caesar; Pieśni ludu 2 T.; 
Łoziński, Szaraczek; Luceccy; Ognisty lew; Skorowidz; Lelewel, Dzieje; Alina kurs 
1. 11 i przewodnik; Gaultier, Geografia; Słownik języka polskiego 1 — 29; Korze
niowski, Dramata 2 T.; Tyszyński, Rozbiory 3 T.; Kaczkowski, Annuncyata 3 T.; 
Szyler, Pienia. Herr Kajetan Jabłoński, Buchhandler in Lemberg: Albertrandy,
Dzieje królestwa polskiego 2 T.; Badania w przedru. Giżyckiego; Beliński, O maelii- 
nacb; Dzierkowski, Powieści 2 T.; Spicrut honorowi; Goszczyński, Farmazon; Jabłoń
ski, Podpisy i wzory 3 T.; Kowalski, Żacy; Lenartowicz, Przedst. Hamleta; Mroziński, 
Pierwsze zasady: Opowieści legendy; Padura, Pienia; Pauli, Pieśni ludu 3 T.; Pięć
dziesiąt krótkich historyi; Przypadki Robinsona 2 T.; Sybilla; Sylvaverum; Turowski, 
Dodatek do pieśni; Ujejski, Kwiaty bez woni; Wagilewicz, Monastyr Skit; Gorczyński, 
Zeno. — 111. k. k. sclil. Landesbehorde: Heczko, Modlitewnik; 153 preussische Pro- 
grammc. — K. k. geolog. Reich san stalt: Jahrgang 1860 ihrer Jahrblicher; Anspracbe 
in der Jahressitzung den 30. Oct. 1860. — K. k. mahr. schles. Ackerbaugesellschaft: 
Mittbeilungen 1860; hist. stat. Section fiir Landeskunde: Geschichte der konigl. Stadte 
Mahrens. — HI. mahr. sclil. Landesausschuss: Codex Diplomaticus Moraviae V. VI. 
VII. — Herr Larl Opoćensky, Pfarrer in Ysetin: Theocrit. Idyll. c. vers. lat. ed. Eob. 
Hess. Frane. 1553; Ordensregeln der Piaristen oder Frommen Scbulen. Halle 1783/84. 
2 Thlr.; Homerowa Odyssea, pfelożil Liska; Svćtle dukazy bożskeho puvodu lulbożcn- 
stvi kfesfanskóho; Baxter, Yććne odpoeinuti svatych; Zpravy o sveceni tret! jubilejni 
slavnosti reformaci. — Herr Professor fefafiala in Prag: Zvukoslovi jazyka ćeskeho 
d. 1; Baumgartner, Poćatkove sflozpytu; Pećirka, Nerostopis pro niżsi Gymnazia; 
Smetana, Poćdtkovó sflozpytu, Schlecht, Grundriss der unorganischen Chemie; Moćnik, 
Lehrbuch der Algebra fiir Ober-Gymn.; Maki encycl. nauk. Dii VIII, Svoboda. Rostli- 
nictvi, Dii X. Ojiis, Seznam rostlin kvćtćny ćeski. — Yerlagsbuclibandlung Tempsky 
in Prag: Gindely, Lehrbuch der allg. Geschichte; Schmidt, Grundriss der Geographie. 
2 Aufl. — Hr. Dr. Klun, Allgeineine Geographie 2 Ex. — Der Abiturient Karl 
Kolbenheyer: Kenophon, Commentar ad Kiiliner; Cic. orator ed. Klotz; Iloraz, Saty- 
ren, iibers. von Wieland 2 B.; Cic. ad familiares v. Sintenis.— Schiller Josef Pelant; 
Mały, Migneta historie revoluce francouzske; Mały yybor z reśkeró lit. ćeske; Gr. L. 
Thun, iiber den gegenwartigen Stand der bohmischen Literatur. — Schiller Franz 
Kocian: Zlatnica; Dobrovolnici; Nabożenstvi a laska; Dobnio slovo. — Dir. Kalinćak: 
Hurban, Cirkev ev. Lutherdnska.

2. Fiir das physikalische Gabinet wurden von den Aufnahmstaxen angeschafft: 
Telegraf von Morsó; Feldstecher 19" '; Linse zur Projection der Beugungsersclieinun- 
gen; 1 Stativ; Abschnitt eines Cylinders zur Darstellung einer Lichtlinie; Zimmer- 
thermometer; 2 gekiihlte Glaser; 3 Krystalle; ein Nicolprisma; Kołilenspitzenapparat.

3. Das naturhistorische Museum erhielt einen Zuwachs durcli Ankauf von



263 Species Laubmose; 19 Species Lebermose; 52 Species Flechten; 5 Species Pilze 
and 5 Species Algen aus dem Nachlasse des Prof. Dr. Plucar. Durch Tausch 625 
Species Plianerogamen und Wagners Cryptogamen-Herbarium enthaltend 170 Species. 
Durch Schenkung 175 Species Plianerogamen vom Scbiiler Karl Kolbenheyer; 45 Sp. 
vom Scbiiler Kasparek; 148 vom Schiller Cichy; 145 Kafer vom Schiller Szt. Ivanvi; 
210 Kiifer vom Schiller Alexander Gorgey; einen fossilen Backenzahn des Ilippo- 
therium vom Herrn E. Dietrich; 76 Stiick Mineralien vom Herrn Miinzwardein Wal- 
czysko in Schemnitz.

4. Ausserdem wurde fiir die Kanzlei das Portrait Melanchthons zur Erinne- 
rung an die im vorigen Schuljahre begangene Feierlichkeit seines BOOjahrigen Todes- 
tages angeschafft, und das Bildniss Galileis eingerahmt.

Es wird hiermit allen verehrten Frennden und Gonnern unserer Lehranstalt 
fiir die Geschenke der warmste und achtungsvollste Dank abgestattet.

VI. Einige wichtigere Yerordnungen und Erliisse der liohen
k. k. Behorden.

1. Erlass der h. k. k. schles. Landesregierung vom 4. August 1860 Z. 9429 publi- 
ciert die Yerordnung des h. k. k. Unterriclitsminisieriums v. 18. Juli 1S60 Z. ~  
iiber die Gebiihrenbehandlung bei Stiftungsurkunden.

2. Erlass der h. k. k. mahr.-schl. Statthalterei vom 2. Janner 1861 Z. 207 ordnet an, 
dass im 1. Sem. drei ordentliche Conferenzen iiber den Zustand des Gymnasiums 
abgehalten werden sollen, und ordnet ilu en Gang.

3. Erlass der h. k. k. mahr.-schles. Statthalterei v. 10. Febr. 1861 Z. 3321 gibt die 
Bestimmungen beziiglicb der Reise- und Uebersiedelungskosten bei den in Dispo- 
nibilitat versetzten Beamten aller Zweige kund.

4. Erlass der hi. k. k. malir. sclil. Statthalterei vom 19. Febr. 1861 Z. 208 schreibt 
neue Normen iiber die Einrichtung der Tabellen in Schulgeldbefreiungsangelegen- 
lieiten vor.

5. Erlass der hl. k. k. mahr. schles. Statthalterei vom 6. Marz 1861 gibt Weisun- 
gen iiber Formulierung der Si tlen- Fleiss- Aufmerksamkeits- und spezieller Notcn.

6. Erlass der hl. k. k. schlesischen Landesstelle vom 23. April 1861 Z. 2030 gibt 
Weisungen iiber die Anlegung von Stiftungen, die das Gymnasiuin, respective den 
Staat betretfen.

7. Erlass der hl. k. k. schles. Landesstelle vom 25. Mai 1861 Z. 3068 ordnet an, 
dass die Mitglieder des Lehrkorpers, welche zu Mitgliedern eines Land- oder 
Reichstages gewahlt werden, selbst um einen Urlaub fiir die Dauer der betreffenden 
Session einzuschreiten haben.



8, Erlass der hl. k. k. schles. Landesbehiirde theilt unter dem 27. Juni 1881 Z. 4414 
die ErofFnung des h. k. k. Staatsministerium, vom 6. Juni 1861 Z. 5291 O. U. 
mit, worin ausgesprochen wird, dass verfiigbar gewordene Directoren und Lebrer 
noch vor Beginn des nachsten Schuljahres in andern Kronlandern untergebracht, 
ja  dass auch die Supplenten der Paralielclassen durch dieselben einstweilcn er- 
setzt werden.

VII. Alumneum und Stipendien.
Das Alumneum blieb im alten Zustande; Se. k. k. apostoł. Majestat bat durch 

allerhochstes Handschreiben vom 7. December 1860 zur Erhaltung von neuerdings 
35 Schiilern des Gymnasiums den jabrliclien Betrag von 31 fl. 50 kr. per Kopf, oder 
zusammen 1102 fl. 50 kr. o. W. fiir die ferneren drei Jahre zu bewilligen gerubt. Die 
Verwaltung des Alumneums blieb in den Handen des Vorstandes der hiesigen evan- 
geliscben Kirehengemeinde; die unmittelbare Aufsicht iiber dasselbe fiihrte Lebrer 
Karl Gazda.

Der Stipendienfond vermehrte sieli um 420 fl. o. W. welcbe die Magistrats- 
kanzellisten-Wittwe Frau Franziska Kiscba dem Gymnasium in ibrem am 26. April 
1854 errichteten Testamente mit der Clausel legierte, dass die jabrliclien Tnteressen 
davon der Lehrer Karl Gazda an einen fleissigen und gesitteten Scbiiler des Gymna
siums, nacb seinem Ableben aber der Lehrkorper zu vergeben baben wird. Das Ca
pital wurde der Direction den 26. Marz iibergeben und den 1. April 1. J. elociert.

VIII. C h r o n i l i .
1. Das Scbuljabr 1860/1 wurde den 1. Oktober 1860 mit dem Absingen eines Kir- 

chenliedes und einer Ansprache des Directors an die Jugend feierlich eroffnet.
2. Die Aufnabmspriifungen wurden denselben Tag Nachmittags durch alle Classen 

und mit allen neuimmatriculierten Schulern abgebalten.
3. Die evangelischen Scbiiler wurden zweimal zur Beichte und Communion gefiibrt. 

Die Vorbereitung dazu wie sonst.
4. Am 4. October feierte die Gymnasialjugend das Namensfest Sr. k. k. apost. Ma

jestat in der evangelischen Kirche.
5. Der Lehrer fiir Mathematik und Physik am Gymnasium Rudolf Bartelmus wurde 

durch das hohe Decret des k. k. Unterrichts-Ministerium v. 17. Sept. 1860 Z. 9770



nach Leutschau versetzt, und auf seine Stelle zufolge des Decrets der hochl. k. k. 
schles. Landesregierung vom 20. October 1860 Z. 12546 Job. Odstrdil ais Supp- 
lent bestellt.

6. Das zweite Semester begann den 15. Februar.
7. Vom ly. bis 20. Juni inspicierte der k. k. Schulrath und Gymnasialinspector Herr 

Andreas Wilhelm das Gymnasium.
8. Die nriindliche Maturitatspriifung beginnt am 27. oder 28. Juli.
0. Das Schuljahr 1861/2 beginnt am 1. Oetober 1861. Die Schiller haben sich am 

28., 29. und 30. September in der Direktionskanzlei zu melden und die neu ein- 
tretenden am 1. October Nachmittags einer Aufnahmspriifung zu unterzieben, in 
weleher Zeit zngleicb die Wiederholungspriifungen abgebalten werden.


