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Den acht Staatsreden des Demosthenes,
die an Gymnasien gelesen werden, ist ein einheitlicher Plan

zugrunde gelegt.
(Erlauterung und Begriindung der im Verlage von Alfred Holder 

iii Wien 1894 von demselben Verfasser veroffentlichten Dispositionen zu 
Demosthenes’ aclit Staatsreden.)

Von E d u a r d  Bo t t ek .

Nach Aristoteles ars rliet. III. 13 kat jede Rede zwo i  w e s e n t -  
l i c h e  Bestandtheile: die Behauptung (Ypólkcnę) und die Beweisfiihrung 
(ma-ię). Das liegt in der Natur der Sache, da jeder, der eine Rede halt, 
offenbar irgend eine Thatsache oder Behauptung erweisen will. Um 
daher. die zpóDsoi?, die unter Umstiinden gar nieht ausdriicklich an- 
gefiihrt sein muss, festzusteilen, hat man nur das, was eigentlich 
erwiesen werden soli, herauszufinden.

Dcmosthenes ertheilt dem athenisehen Yolke in jeder der aeht 
Staatsreden einen Rath und sucht ihn, um bei der Abstimmung durch- 
zudringen, zu bejfriinden und dessen Trefflichkeit nachzuweisen. D e r  
V o r s c h l a g  des  R e d n e r s  m u s s  d e m n a c h  ai s  'Kpód-BGIC, aufge-  
s t e l l t  we r d e n  und  hat  s e i n e n  P l a t z  d u r c h g e h e n d s  in der  
Mi t  t e  der  Re de .  Der in der II. Phil. Rede gemachte Vorsehlag 
ist nieht auf uns gekommen, wohl aber mitten in der Rede (§. 28) mit 
den Worten (Ą  Xś;(o ais solcher angektindigt. In der III. Phil. Rede 
weist das hinter §. 44 r. 46 betindliche Lemma tou ypappaistou 
avcrcr^uitjzst auf ein Schriftstiiek hin, das, Avie wir spiiter sehen werden, 
unter andern Ausfiihrungen auch den Yorschlag des Redners enthalten 
haben muss.

Die Ausfiihrungen des Redners, die seinen Vorschlag begrtinden 
und dem Volke empfehlen sollen, s t e l l e n  die  e i g e n t l i e h e  Be-  
w e i s f t i h r u n g  (ziSTię) vor,  d i e  s i ch de m g e m a c h t e n  Vor- 
s c h l a g e  naturgemi i f i  u n m i t t e l b a r  ans ch l i e Ct .

Dieser heweisende Theil bezweckt manchmal auch die Wider- 
legung der gegnerischen Ansichten. Obwohl eine solche Widerlegung 
ohne Zweifel ein Theil der Beweisfiihrung selbst ist, so emptiehlt es



sieli aus p r a k t i s c h e n  G r u n d e n  dennoch, sie gegen Ar. ars rliet.
III. 17 ais einen Bestandtheil der Rede anzuseheu und mit dem lier- 
kommlichen Namen zu bezeichnen.

Anfter diesen wesentlichen Theilen der Rede muss man in den 
Demosthenischen Staatsreden — sowie in den meisten kunstyoll aus- 
gearbeiteten Reden iiberbaupt — auch noeli andere Haupttheile unter- 
seheiden. In allen iindet sich ein deutlieber E i n g a n g  (77000t[J.’.07) 
und Seli  1 uss (s^tkoyoę). Zwischen dem Eingange und der Ttpó&eatę, die, 
wie wir gesehen liaben, ihren Platz in der llitte der Rede liat, liegt 
noch ein Theil der Rede, der keine beweisende Kraft bat, sondern von 
Dingen bandelt, die bereits gesebeben sind oder eben vor sieb gelien, 
und die Zuhorer auf den folgenden VorschIag yorbereitet. Wir konnen 
ibn ó i r f l Y f i i ę  nennen.

Naeli dem Gesagten liaben wir in den acht Staatsreden des De- 
mosthenes folgende Haupttbeile anzunebmen : den Eingang ( 77000 
e x o r di um) ,  den yorbereitenden Theil (oiYY^GCC, narrat io) ,  den 
\ ’orscblag(TTpOilsz iZ , p r o p o s i t i o ) ,  die Beweisfubrung o d e r
TitaiStę, pro b a t i o), manchmal die Widerlegung gegnerischer Ansieliten 
(kMGię, r e f u t a t i o )  und endlitdi den Schuss (STtt/.OYOC, perorat i o ) .

Mebr Namen aus der reichhaltigen antiken Terminologie heriiber- 
zunehmen, balte icb fiir unzweckmaDig.

Wenden wir uns nun der Disposition der einzelnen Reden zu.



I. Philippische Redo.

Die E i n l e i t u n g  ( e x o r di um)  umfasst don §. 1 . 
Der Redner entschuldigt sein Auftreten.

Der Ubergang zum zweiten Haupttheile (OlYjyTjatę, n a r r a t i o '  
wird durcłi die Worte r.rjnm ; pb ouv deutlicb angezeigt. Demosthenes 
sucht hier seinc Zuliorer, um sie fur seine spiiteren VorschIiige zu ge- 
winnen, durcli Darlegung der bestehenden Verhaltnisse zu ermuthigen. 
gleichzeitig aber von der Nothwendigkeit, sieli zu energischem Tliun 
aufzuraffen, zu iiberzeugen. Die §§ 2 und 3 dienen der Ermutbigung 
und fiihren, wie schon die einleitenden Worte (zpuRoy <xb w / .  dibju^b'jv 
und g-siTa bftopr^śoy) zeigen, die Griinde an, warum man trotz der 
misslićhen Lagę auf Besserung boffen konne, wenn anders man die 
Pflicht nicht wieder verabsaume. Nach diesen ermuthigenden Worten 
wird auf die Entschlossenheit, Unverzagtbeit und Thatkraft Philipps 
aufmerksam gemacht und zu dessen Nacbahmung aufgefordert. Nicht 
um den Hinweis auf die Erfolge des Kdnigs jedoch, sondern nur um 
die Aufforderung zur Nachahmung ist es dem Redner zu tliun. Blofi 
von diesem Gesiditspunkte aus konnen diese Worte mit den voraus- 
gelienden in passenden Zusammenhang gebraelit werden; sie sind eben 
nur eine Andeutung dessen, was an Stelle des § 3 getadelten ur(ob 
ępovTt;siv <uv Ł /o ry  zu treten babę: Vergleichung der friiheren Macht- 
stellung Philipps und Athens (§ 4), Nachahmung des Konigs (§§ 5 und 6), 
Aufraffung (§§ 7. 8.)

Wie Demosthenes von den ermuthigenden §§ 2 und 3 zu der fol- 
genden Aufforderung iibergeht, so sucht er dieselbe zum Schluss neuer- 
dings zu stiitzen, indem er (§§ 9, 10) durcli den Hinweis auf das iiber- 
miithige Vorgehen Philipps auf das Ehrgeffihl seiner Zuliorer zu wirken 
sucht und (§§ 11 , 12) naclidrlicklich hervorhebt, dass es bereits die 
hiichste Zeit sei. sieli zu ermannen.

Naehdem der Redner die Zuliorer durcli seine o z u r  Uber- 
zeugung gebraelit, dass man entschieden ans Werk gelien miisse, bringt 
er in der TrpÓihSj'.; ( p r o p o s i t i o )  seine Yorschlage vor. Friiher 
jedoch gibt er (§§ 13, 14, 15) die drei Punkte an, welche er im folgenden 
besprechen wi l l : Die Art der Ausrtistung, die Starkę des Heeres und



die Mittel ftir den Aufwand. Diese Einge werden aucli wirklich be- 
sproehen, konnten jedocli nieht einzeln fur sieli vorgenommen werden, 
weil sieli der Redner nothwendigerweise liiitte wiederliolen miissen. 
Demosthenes handelt zunaclist (~pukov |jAv toi'vov) iiber die S t a r k ę  
d e r  zu b es c h a f f end en S e e m a e h t  und die p e r s o n l i c h e  Be- 
theiligung von Staatsbiirgern (§§ 16—18), dann (-po os toutujv) in der- 
selben Weise iiber die S t a r k ę  der zu b e s e b a f f e n d e n  L a n d -  
m a c h t u n d  die p e r s o n l i c h e  B e t b e i l i g u n g  von S t aat s b i i r gern  
(§§ 19—22). Hierauf folgt die Begriindung, warum eine so g e r i n g e  
Streitmacbt ausreichend sei (Toaaur/jv p.sv § 23) und warum B u r g e r  
s i c h  p e r s o n l i c h  b e t h e i l i g e n  mi i s s e n  (jto lfcuzok §§ 23— 24). Im 
Anschluss an § 24 werden drei neue Forderungen aufgestellt (rt oov xsXsóu>): 
Herbeiscliaffung des Soldes (§ 25 bis Tiapazatacttrjaay-się), Entsendung 
a l l e r  Feldherren in den Krieg (§§ 25, 26), Walii der Feldherren aus 
der Mitte der Atbener (§ 27). Der Sclduss der -póOsca; bandelt iiber 
den Geldpunkt: zb os Ttbv /p-/j nokow, -óerz z od -ófkv scnoct. Zunaclist wird 
die Htihe der Unterhaltungskosten fiir die verlangte Streitmacht fest- 
gestellt (§§ 28, 29). Mit den Scklussworten des § 29 (-ódsv ouv ó -opo  ̂
-iuv yp/,;iokoiv z. t. X.) wird eine Darlegung der Quellen fiir die Be- 
seliafiung des Geldes angektindigt. Diese Darlegung (-ópou ct-óostb;) 
wurde in die veroffentlichte Rede nieht aufgenommen.

Nachdem Demosthenes diesen Abschnitt mit den Worten des § 30 
a  u£v Tjustę, to ctv8psę 'A0yjvaiot, oeouyrjpLeda eópstv, ż a b i  Łcsz(v z. t. X. be- 
endet und sich gleichzeitig einen Ubergang zum nachsten Theil der 
Rede geschaffen, sucht er seine Yorschlage durch Yorfiihrung der ein- 
zelnen Vortheile, die sich aus dereń Annahme ergeben. nocli ais ganz 
besonders empfehlenswert nachzuweisen (~ć"Stę, p r o b a t i o ) .  Aozeire 
o i  not -oXu pśXtwv 5v -spi ~ol> litAśfioo xat oXyję trę jrapacrzeuTjs (5ouXeóaraaO'at,
e t .............  evh,j[j.rJ(>£tr/Te zed XoYtaatafts z. ~. X. beginnt er § 31. Er will
demnach dem Volke offenbar etwas vorfiihren, durch dessen Erwagung 
es in den Stand gesetzt wird iiber s e i n e  V o r s c l i l a g e  — das liegt in 
den Worten -ept oXij? z r ^  Trapacrzenij? — richtig zu urtheilen. Zunaclist 
macht er §§ 31, 32, 33 bis (3ouXeuaeTai) darauf aufmerksam, dass dem 
Macedonierkonig bei seinen Unternehmungen vielfach die Passatwinde 
forderlich seien, welche in den Hundstagen iiber das Agaische Meer 
wehen und es den Athenern unmoglich machen, ihm um diese Zeit 
entgegenzutreten, dass dieser Ubelstand aber nach Einfiihrung des von 
ihm verlangten s t e h e n d e n  I l e e r e s  (-apaazeujj auve/_ei zal ooydust), 
das auf den Inseln der makedonisehen Kiiste iiberwintern und im nd- 
tliigen Augenblick dem Konige entgegentreten konne, wegfallen werde. 
Im folgenden werden die zu erwartenden Yortheile ohne jeden Umweg



in der 2. Person Plur. ausgesprochen: -aóasahs (§ 33), auCerdem (sn 
npoj toó-w) dya ip fpscstis (§ 34) und e';tu ysvr)asabs (§ 34). Obwohl die in 
den Worten dbonp̂ asa&s und sęo> 7svr'asafls liegenden Yortheile, wie aus 
den Worten stt npaś toutui, dann aus Trpukov p.sv und ejtetta hervorgeht, 
zusammengefasst und den frtther erwahnten Vortheilen deutlich ent- 
gegengestellt sind, so empfiehlt es sich doch aus p r a k t i s c h e n  Gri in-  
den,  sie in der Disposition einzeln fiir sieli ins Auge zu fassen.

Die Ausfiihrung der §§ 35, 36, 37 bis Ł & H r/w ta L i baben die Worte 
e?o) Y£v/jasails naher zu begriinden.

Was endlich die Scblussworte des § 37 (ó o’ s?s Toib' Ŝ osm? 
s/.r/u&sy, &az’ ejriarśM.sw Eo|3os5aiv rjo/j roiauTas cTristokd?) betrifft, so konnte 
man sich yeranlasst fiihlen, sie mit den unmittelbar yorausgehenden 
Siitzen etwa in adversative Bezieliung zu bringen. Grammatisch wiirde 
eine solcbe Bezieliung vollkommen entspreeben. Die Wirkung dieser 
Worte, mit denen Demosthenes, wie Rehdantz treffend bemerkt, in die 
tiefbeschamten Herzen der Horer plotzlich und s c l i e i n b a r  olme alle 
Yermittelung die Erinnerung an den Holm ilires Feindes giefit, wird 
jedoch bedeutend erhoht, wenn man sie ais selbstiindige Anfiihrung 
eines neuen Vortlieiles autfasst. „Ihr wordet endlich Philipp niclit mehr 
Gelegenlieit geben, e u c h  so zu y e r h o h n e n ,  wie er es jetzt in einem 
Briefe an die Euboer gethan hat,u wollte Demosthenes mit diesen Worten 
olme Zweifel sagen. (Nun folgte die Yerlesung des Briefes, der nicht 
auf uns gekommen ist.)

Hat Demosthenes im yorigen Abschnitte seine Zuhorer durch An- 
ftilirung directer Vortlieile, die seine Vorschlage mit sich bringen, zu 
dereń Annahme zu bestimmen gesucht, so bemiiht er sieli weiter nach- 
zuweisen, dass es in der alten Weise niclit mehr weiter gehen konne. 
Wir haben es demnach mit einer Widerlegung seiner Gegner zu tliun, 
die auf dem alten Wege fortfaliren wollen r e f u t a t i o ) .  Indem
der Redner den eben yerlesenen Brief ais Ausgangspunkt beniitzt
(t o o t u w ........... to>v dv£'|'v(ua|j.£va)v dDj&ij fiiv san  ~c/. n a X X a ............. oo p.7]v

d/.).’ iaoic ouy fjaśa d.xoóstv), spricht er die Behauptung aus, dass es nicht 
mehr angehe, sich auf Schonrednerei zu yerlegen, und begriindet sie 
in den §§ 38—41.

Die im § 42 aufgestellte, mit dem Yorliergehcnden nur durch die 
Partikel 8s yerbundene Behauptung, dass es nicht mehr moglich sei, 
an der unwiirdigen Ruhe weiter festzuhalten. wird im folgenden u n t e r  
b e s t i i n d i g e r  B e z i e  h u n g  a u f  d i e  y o m  R e d n e r  g e m  ach t en  
V o r s c h l a g e  niilier ausgefiihrt: es geht nicht an, ruhig zuzuwarten 
und auf leere Schiffe die Hoffnung zu setzen (§ 43); es geht nicht an, 
anstatt selbst die Schiffe zu besteigen, ruhig zu Hause zu bleiben und



auf die gegenseitigen Schmiihungen der Redner zu horen (§§ 44. 45 
bis <Juvafo)vi'CeTat); es gelit nicht mehr an, nur e i n e n  Feldherrn aus- 
zuschicken (§§ 45. 46).

Wenn diese Eintheilung auch nicht iiberall durcli Verwendung 
von Partikeln und durcli die Satzform sofort zutage tritt, so erschcint 
sie docb durcli den Gedankengang begrtindet und einzig zulassig. So 
leiclit wie in einer Schiileraufgabe lasst sich die Disposition einer De- 
mostbeniseben Rede nicht feststellen. Man muss sieli vielmehr in dic 
Saclie vertiefen und das Vorwartsschreiten des Redners auf Schritt und 
Tritt verfolgen. Dies gilt aucli fur den Rest unseres Abschnittes.

Wenn man sich den Inhalt des § 47 vor Augen halt und mit dem 
Gange der yorausgehenden Darlegung yergleicht, so kommt man zu 
dem Schluśse, dass Demostbenes nur sagen wollte: „es gebt nicht mehr 
an, lauter Soldlinge zu entsenden anstatt Burger“. Auf die Behauptung 
folgt dann naturlich die Begrtindung. Die §§ 48—50 enthalten olme 
Zweifel die Behauptung und Begrtindung des Satzes: „es ist nicht mehr 
am Platze, iiber alle moglichen und unmoglichen Piane Philipps zu 
schwatzen."

Die einleitenden Worte des § 51 usv ouv zeigen deutlich den 
Ubergang zu einem neuen Abschnitte an. Wir sind namlich beim 
Schluss der Rede angelangt (ŚztXoyoę, p e r o r a t i o ) ,  Der Redner 
bemerkt, dass er olme Riickhalt und ohne Rticksicht auf seine person- 
lichen Vortheile seine beste Uberzeugung ausgesprochen habe, und 
wiinscht, es miige ein der Gesammtheit heilsamer Beschluss gefasst 
werden.

Riickblick auf die Disposition der I. Phil. Rede.

Wir haben bei der Besprechung des 4. und 5- Haupttheiles un- 
serer Rede gesehen, dass hierin auf die vom Redner im 3. Haupt- 
theilc aufgestellten Forderungen bestandig Rticksicht genommen wird. 
Wenn wird dies im Auge behalten und uns anderseits yergegenwiir- 
tigen, dass der 2. Haupttheil, der es mit der Darlegung der bestehenden 
Verh;iltnisse zu thun bat, auf die yon Seite des Redners zu erwartenden 
Vorschlage nur yorbereitet und zur Thatkraft im a l l g e m e i n e n  
malint, seine s p e c i e l l e n  Vorschlfige aber keineswegs begriindet, 
so mtissen wir uns gestehen, dass die auf § 30 sich anscliliebenden 
Ausftihrungen einen i n t e g r i e r e n d e n  Theil der Rede bilden, die 
erst durcli sie zu einem befriedigenden Absehluss gebracht wird. Somit 
erweist sich die Ansicht des Dionysius von Halikarnass im 1 . Briefe an 
Ammaeus c. 4., dass die 30—51 ais eine besondere Rede abzu-



trennen seien, wiewohl sie noch in jiingster Zeit (vgl. „Demosthenes’ 
ersto Philippika doch eine Doppelrede?“ von E. Eichler. Jahresbericht 
des k. k. Staatsgymnasiums im II. Bez. von Wien 1883.) verfochten 
wurde, ais vi3llig unhaltbar.

Unterstiitzt wird unsere Ansicbt noch wesentlich durch den voll- 
kommen analogen Bau der iibrigen Staatsreden des Demostbenes.



Diese Rede zerfallt in 5 Haupttheile. In der Einleitung (TCpOO'[JltOV, 
e x  o r d i u m) fordert Demostlienes seine Zuhorer aut, allen Rednern 
aufmerksames Gehor zu schenken. Der zweite Haupttheil (017^(7)3'.?, 
n a r r a t i o) offenbart sich ais solcher sofort durch die einleitenden 
Worte o jjlsv oov Trapów zatpo? und reicht von § 2 — §15.  Er soli auf 
den Yorschlag des Redners vorbereiten. Der Redner weist zunachst 
darauf hin, dass sich die Lagę fiir Athen giinstig gestaltet babę und 
zur Unterstittzimg der Olynthier auffordere (§ 2). Die §§ 3—5 einer- 
seits und § 7 andererseits dienen dieser Beliauptung zur Begriindung, 
wahrend die §§ 6 und 8 bis 11 (xpivsT«t) die aus dem eben Gesagten 
sieli ergebenden Scliliisse ziehen. Zum  S c h l u s s  de s  § 11 w i r d  
a u f  d i e  S c h m a c h  und  G e f  a li r a u f m e r k s a m  g e m a c li t, d i e  
aus  w e i t e r e m  V e r h a r r e n  in der  b i s h e r i g e n  U n t h a t i g k e i t  
er w a c h  sen k i i n n e n  (oto y.at a^óopa ost tuw Xo t-<ov uuaę, co avops;
’A0r(vatoi, cppovticjai, iv a .....................r t y  sirl zry.z Trs-paypśyoi? aooSĆ7.V
dirorpricóasda). Dass Demostlienes aucli auf die Gefahr ,  die erwachsen 
konnte, aufmerksam maclien wollte, beweist die beigefiigte Begriindung. 
Die §§ 12, 13 zeigen an Beispielen, wie sehr die Saumseligkeit den 
Athenern bereits geschadet hat, die §§ 14, 15, dass sie ihnen noch 
schaden kann. Die Worte rrpo; &3tuv, zU  ootcu? eur̂ br;? s<jtIv u paw, oazt; 
dyyosi tov izstbsy TróXspov Ssupo rfcw za  sind fiir die Feststellung des 
Gedankenganges in den letzten zwei §§ ani wichtigsten.

Der §  16 leitet schon durch die Anfangsworte t o  psv ouv den 
Ubergang zu einem neuen Theile der Rede ein und kiindigt den Yor
schlag des Redners ("póilćZ ’.Z , p r o p o s i t i o )  an. Sie umfasst 2 Haupt- 
forderungen: die Ausriistung einer Heeresmacht (§§ 17. 18) und die 
Herbeischaffung der erfordcrlichen Geldmittel (§§ 19. 20.) Die erste 
Forderung wird eingeleitet durch die Worte cp/jut brh die letztere durch 
irspl os tcov jępujuaTujy -opoo.

Die p r o b a t i o  (Zi7“3ię) sucht in ihrem ersten Theile (§§21—24) 
die Vorschlage des Redners durch Darlegung der fiir einen energischen 
Angriff besonders geeigneten Lagę Philipps ais empfehlenswert, in 
ihrem zweiten Theile (§§ 25— 27) durch Hinweis auf die drohende



Gefahr ais nothwendig hinzustellen. Beide Theile sind durch den Satz 
7otvuv, 01 avopss ’A8rjvatoi, 7oSD’ u pa? ).avDav£tcu (§ 25) mit ein- 

ander verbunden. Der erste Tlieil der probatio zeigt nocli eine weitere 
Gliederung, die an den Worten touto olj TCp(uT0V a m bv  taparrei rapa 
■poWiy; •|'2-|'ovo? v.ai roX?.rłv a!)uuiav auT<ą rapśyst- stra . . . . ( §  22) und 
aXza jjl7)v (§ 23) deutlicli ersichtlich ist.

Der Scliluss (Z7Z'JSi '( 'j Z, p er  o rat i o) enthiilt die Anfforderung an 
alle Atliener, die Yorsclilage des Redners anzunehmen.



Die Einleitung (rcpoot[AtOV, e x o r d i u m )  enthiilt den Hinweis auf 
die Gunst der Gotter und die Aufforderung der Zuhorer, auch selbst 
auf ihr Wohl bedacht zu sein. (§§ 1 . 2).

In der nun folgenden ot'/y('/)3t£ (nar rat  i o) wird dargelegt, dass 
Philipps Maclit eine schwankende sei. Dieser Gedanke ist der Faden, 
der den ganzen Abschnitt (§§ 3 — 10) durchzieht. Demosthenes kiindigt 
seine Absicbt, diesen Gedanken auszufiihren, in den §§ 3—5 ausfiihrlich 
an. Da § 4 mit den Worten tccjt’ si~stv mipaaop.a'. schliebt und der 
nachste § mit den Worten to usv ouv beginnt, so kćinnte man sieli ver- 
anlasst fiihlen, mit § 5 die eigentliche Ausfiihrung beginnen zu iassen. 
Diese Ansicht erweist sieli aber bei naherer Betrachtung des Inhaltes 
ais unhaltbar, indem dieser § das Vorausgehende in keiner Weise be- 
grtindet, selbst aber durch die spatere Ausfiihrung erlautert wird. Es 
erscheint demnach angemessen, ihn ais einen Theil der Anktindigung 
anzusehen.

Nun folgt die Begrtindung der aufgestellten Behauptung. Sie 
zerfiillt in 2 Unterabtheilungen. In der ersten wird darauf bingewiesen, 
dass wegen der selbstsiichtigen, unredlichen Politik Philipps ihm nie- 
mand mehr trauen und sich ihm f r e i w i l l i g  anschlieben werde 
(§§ 6'—8). Auf das Wort f r e i w i l l i g  mtissen wir, wiewohl es von 
Demosthenes gar nicht gebraucht wird, den Hauptton legen. Dies 
ergibt sich mit voller Gewissheit aus den einleitenden Worten der
2. Unterabtheilung zal si ttj óu.<ov taota ptsv ootiut syeiv r^setai,
oistai o; /.aDś?siv abtov ta -payiiata. In diesem Abschnitte wird er-
klart, dass 1’hilipp sich auch mit Gewalt in seiner Stellung nicht wird 
behaupten konnen, was durch die unbestreitbare Behauptung des § 9 
und durch den Hinweis auf eine hochsittliche Wahrheit in § 10 nach- 
gewiesen wird. Der Inhalt dieser §§ nothigt uns, obwohl keine beson- 
dere sprachliche Andeutung dafiir gegeben ist, eine solche Zweitheilung 
zu constatieren.

Die Anfangsworte des § 11 6rj 3siv ktindigen den Yorschlag 
des Redners (itoó&saię, p r o p o s i t i o )  an, der durch p s v ............. . . os



'A  8siv rotę JJLSV ’OXuv&iois [Ś07]l)siv................. ... orpoc 3s
(■)sT~aXou; -psa,3siccv orśprsiy) in 2 Theile gescliieden ist und bis § 13 reiclit.

Nun gilt es, die Annahme der gemachten Vorschlage dem Volke 
zu empfehlen. Zu diesem Zweck wird dargethan, dass der Zusammen- 
bruch der Macht Philipps leicht herbeigefillirt werden konne. Die 
Schlussworte des § 21 zeigen, dass dies wirklich die Absicht der p ro
ba t io  (T z iz z ilC )  ist. Der Redner lost seine Aufgabe, indem er die 
Schwiichen, welche der Macht des Konigs anhaften, aufdeckt. Der 
erste Punkt wird in § 14, der zweite, ohne dass ein besonderer Ubei- 
gang zu demselben angedeutet ware, in den §§ 15 und 16 behandelt. 
Die ersten Worte des § 17 leiten die Besprechung des dritten und die 
Worte konrobj ov] in § 19 die des vierten Punktes ein. Die nun folgende 
Schlussfolgerung ist durch die Worte xat-ot -rotora aucli schon auCerlich 
deutlich abgetrennt und umfasst die §§ 20 und 21.

Die §§ 22—30 sind der Widerlegung gegnerischer Ansichten ge- 
widmet (Xóai£, r e f u t a t i o ) ,  die durch die Worte si oś ti; up-tuy (§ 22) 
eingeleitet wird. Es ist niclit unwahrscheinlich, dass sich nach den bis- 
herigen Ausfuhrungen die einen der Zuhorer dem besorgniserregenden 
Gedanken an Philipps Gliick, andere hingegen der Hoffnung hingaben, 
dass die Lagę auch ohne ihr besonderes Zuthun sich wieder bessei-n werde. 
Demosthenes widerlegt nun die Besorgten und Kleinmiithigen in den 
§§ 22—25, die Vertrauensseligen in § 26. Durch die Worte sih’ oortoę 
d-[vtopóv(oś s/ sts wird die Verbindungzwischen den zwei Unterabtheilungen 
hergestellt. Mit dem § 27 beginnt die Schlussfolgerung aus dem Ge- 
sagten. Sie enthiilt eine niihere Ausfiihrung der in der propositio vom 
Redner aufgestellten Forderungen und gliedert sich in zwei Theile. Der 
erste Theil reiclit bis cpaóhtu; (§ 29). Der Inhalt nothigt uns, von hier 
an einem zweiten Theil anzunehmen, was ilbrigens durch die Worte 
osi ot] -aura ś-avśvra; in § 30 auch auCerlich gekennzeichnet ist.

Die p e r o r a t i o  (£TTĆXoyoę) (§ 31) beginnt mit den bezeichnenden 
Worten Xśym o-/] -xscpdXaiov.



Die Einleitung (lięorA|Jl'.OV, e x o r d i u m )  dieser Rede zerfallt in 
zwei Theile. Im ersten Theile (§§ 1 und 2) stellt der Redner das Ziel 
fest, das die Athener vor Augen haben miissen, im zweiten (§ 3) for- 
dert er sie auf, ein freimiithig gesprochenes Wort ruhig liinzunehmen 
und vom Standpunkte des allgemeinen Interesses zu beurtheilen. Die 
Worte ó (J.3V 0’j7 - 5tp<Lv y.oc.poś (§ 3) bilden den Ubergang von einem 
Theile der Einleitung zum andern. Es wiire verfehlt, wegen dieser 
Worte, die mitunter allerdings von einem H a u p t t h e i l e  zum andern 
hiniiberleiten, schon mit § 3 die 3nr̂ Yjai; beginnen zu lassen. Seinem 
Inlialte nach kann dieser § nur zur Einleitung gehdren.

Erst mit § 4 beginnt die O ir f i r p ' . ^  (narrat io) ,  wie die Anfangs- 
worte dvay/.aiov os ÓKokap̂ ay<o ptzpa "(bv ysySVYj[J.śv(DV -pukoy ópac 
Ó'JiO[J.V7)aat beweisen.

In den §§ 4 und 5, dem ersten Theile der narratio, zeigt Demo- 
sthcnes, dass die ilufiere Sachlage fiir Athen vor 3 oder 4 Jahren 
giinstig war, aber nicht ausgeniitzt wurde. Dass dies der Ilauptgedanke 
ist, den der Redner hier aussprechen wollte, ergibt sich deutlich aus 
den ersten Worten des § 6, der den Ubergang zum 2. Theile bildet: 
-b. psv ot; tóts ^potyDAta oox dv a)lu>; fyoe vOv 0 ś-cśpoo Tco/ipoo y.octG0£ 
7y/.S'. V*Z. Es wird nun erortert, dass die gegenwartige Lagę wieder 
giinstig sei, aber ausgeniitzt werden miisse. 1 >ie Schlussfolgerung lesen 
wir in den §§ 8 und 9.

Nachdem der Redner seine Zuhiirer von der Nothwendigkeit, die 
Olynthier zu unterstiitzen, iiberzeugt bat, bringt er seine Yorschlage vor 
(zpóO-satę, p r o po s i t i o ) .

Die Worte ci/,).’ fk i  usv Syj osi (3ot;&sTv ............. (§ 10) bilden den
Ubergang. Die propositio enthiilt drei Punkte, die sich leicht absondern 
lassen, ohne dass besondere Ubergangsworte vom Redner zu diesem 
Zwecke gebraucht worden waren. Der erste Punkt reicht bis in die 
Mitte des § 11 , der zweite bis § 12 -oiijaai, der dritte bis § 13.

Mit § 14 beginnt die p r o b a t i o  ('JUĆTCStę). Schon die Worte o o 
ooo’ sy.sLó dyvosty osi zeigen uns, dass wir es mit einem



n e u e n  G e d a n k e n  zu tliun haben. Da dieser Theil keinen n e u e n  
V o r s c h l a g  bringt, so miissen wir von hier an einen neuen Ilaupttlieil 
der Rede constatieren. Er zerfiillt in 4 Unterabtheilungen. In den 
§§ 14—18 wird auseinandergesetzt, dass die Athener, wahrend ihre 
Beschliisse bis jetzt eben nur Beschliisse geblieben sind, nun das zum 
Beschluss Erhobene auch werden a u s f i i h r e n  konnen, f a l l s  s i e  j e t z t  
r i c h t i g  y o r g e h e n  (zai -pa-cc. os oowjasahs vuv, sav opOui; -ot/(ts § 15 
Schluss), d. h. f a l l s  s i e  s e i ne  Yo r sc l i l i l ge  a n n e h me n .  Wir 
sehen demnach, dass Demosthenes hier, wie in jeder probatio, den Zu- 
horern die Annahme seiner Vorschlage empfehlen und ais nothwendig 
darstellen will. Das bislier (§§ 14— 18) Gesagte ist der erste Punkt 
der probatio.

Die §§ 1 9  und 20 bringen, wie schon aus den einleitenden Worten
et oś xtc [iiv ś / s i ............. zu yermuthen ist, einen neuen Gedanken und
machen darauf aufmerksam, dass der vom Redner gemachte Yorschlag 
der einzige Weg sei, die zur Ausriistung eines Heeres nothigen Mittel 
zu beschaffen.

Zu dem Folgenden iibergehend (§ 21), sagt Demosthenes, er habe 
seinen Ratli nur deshalb vorgebracht, weil es Pflicht eines - rechten 
Btirgers sei, das Heil des Staates dem Beifalle vorzuziehen. Dann maeht 
er darauf aufmerksam, wie gut es mit dem Staate unter den friiheren 
Rathgebern bestellt war, wie schlecht es mit ihm hingegen unter den 
jetzigen bestellt ist.

Fragt man sich nun, welchen Zweck diese Auseinandersetzung 
eigentlich yerfolge, und inwiefern sie in den Rahmen der ganzen pro
batio hineinpasse, so muss man sich sagen, dass Demosthenes ohne Zweifel 
etwas anderes sagen wollte, ais in den Worten auf den ersten Blick 
enthalten ist Wenn Demosthenes sagt, er habe seinen Ratli nur des
halb yorgebracht, weil es Pflieht eines rechten Btirgers sei, das Heil 
des Staates dem Beifalle yorzuziehen, so wollte er ohne Zweifel sagen, 
dass  s e i n  Ratl i  n i i t z l i c h  ist .  Wer dies richtig herausfiihlt, 
erwartet natiirlich auch die Begrlindung dieser Behauptung. Der Grund 
muss ein anderer sein ais die bereits angefiihrten Griinde. Er ist in der 
folgenden Vergleichung des Staates unter den friiheren und jetzigen 
Rathgebern enthalten. Demosthenes wollte namlich sagen: „Mfein Rath 
ist niitzlich, weil er euch zur Politik der friiheren Rathgeber zuriick- 
fiihrt, von der yerderblichen Politik des Eubulos und seiner Genossen 
hingegen abbringt.“ Hat man dies richtig erkannt, so kann man, um 
den Zusammenhang der einzelnen Punkte unserer probatio leichter zu 
iiberselien, den Gedankengang'des bereits behandelten Stiickes in fol- 
gender Weise zusammenstellen:



„D ie A n na Inne me i n  es  V o r s c h  la ges ,  ciur cli die das e r f  o r 
der  l i ch  e G e l d h  er b e i g e s c  li af f t  we rden  kann,  i s t  no t hwendi g ,

1 . weil es uns dann moglich sein wird, unsere Beschlusse aucli 
zur That werden zu lassen (§§ 14— 18),

2. weil es kein anderes Mittel gibt (§§ 19, 20).
3. weil er zur Voraussetzung bat, dass ihr eucli von der schiid- 

lichen Politik des Eubulos lossaget und zur nutzbringenden Politik 
der friiberen Rathgeber zuruckkehret (§§ 20—23).

Kun folgt die naliere Ausfuhrung, dass es unter den friiberen 
Rathgebern nacb aufien (§ 24) und innen (§§ 25, 26) gut bestellt war, 
unter Eubulos und dessen Genossen aber nacb auDen (§§ 27, 28) und 
innen (§ 29) schlecht bestellt ist. Der Ubergang von einem dieser 
Punkte zum anderen ist immer ganz klar ausgesprochen.

Im letzten Theile der probatio (§§ 30— 32), der mit den Worten 
ti Sr) to 7:civTu)v aiTioy to6tiov eingeleitet wird, wird dargelegt, dass sieli 
die Athener durch ihr Gebaren selbst so scblecbte Staatsmanner ge- 
schaffen baben.

Kann der Redner nur die Constatierung dieser Tbatsacbe bezweckt 
baben?.Das batte in einer probatio keinen Sinn! Er wollte rielmelir 
zeigen, dass das atbenisclie Volk von seinem bisherigen Gebaren ab- 
lassen mtisse, und dass die Annabme seines Vorschlages dies zur Folgę 
baben werde. Wir werden somit nicht fehlgeben, wenn wir annehmen, 
dass Demostbenes folgender Gedanke vorsclnvebte: die Annabme meines 
Vorschlages ist desbalb nothwendig und empfehlenswert, w e i l  er zur 
V o r a u s s e t z u n g  bat ,  dass ihr die verderblichen Gewobnbeiten auf- 
gebet, dureb die ihr alles mitverscbuldet babet.

Mit den Worten sdv ou v ............. (§ 33) beginnt die p e r o r a t i o
(ćTTtkoyo;.). Sie enthalt in drei Absatzen die Wiederholung und niihere 
Ausfuhrung des in der propositio gemacbten Vorscblages. Der erste 
Absatz umfasst den § 33, der zweite beginnt mit dem Einwurfe 
ouy.ow  au [xiaDo«opdv Asyst; in § 34 und reicht bis § 35. Der dritte 
Absatz (§ 36) ist sprachlich niclit besonders gekennzeicbnet.

Mit der Aufforderung, das dem Staate Heilsame zu bescblieben, 
endigt unsere Rede.



Rede uber den Frieden.

Die die ersten drei §§ umfassende Einleitung (~ 000t|Jl'.0V, exor-  
di um)  enthiilt den Hinweis auf die missliche Lagę und auf die Mog- 
lichkeit einer Besserung.

Die in der Einleitung gegebene Versiclierung, dass der Redner 
im Stande sein werde, Mittel und Wege zur Besserung der Lagę an- 
zugeben, sowie der Inhalt des folgenden Stiickes nothigen uns, mit § 4 
die auf den Vorschlag des Redners vorbereitende ( na rr a t i o )
Leginnen zu lassen. In § 4 kiindigt der Redner an, dass er, urn das, 
was er sagen werde d. h. s e i n  en R a t h  begreiflicher zu machen, im 
folgenden notliwendigerweise von sieli selbst sprechen werde. Nun folgen 
einige Beispiele seiner bislierigen Thatigkeit. Da nun diese Beispiele 
erst durch die u n m i t t e l b a r e  Verbindung mit der vorausgehenden 
A nkii  n d i g u n g  (§ 4) in das richtige Liclit gestellt werden, so ersclieint 
es angezeigter, dieselbe zur Z irflrp i: zu zielien, ais mit der Einleitung 
zu verbinden. Die Riclitigkeit unserer Behauptung wird noch ersicht- 
liclier, wenn man den Inhalt des § 4 ohne Zweifel im Sinne des 
Redners in folgender Weise erganzt: „Ich muss nun von mir sprechen 
und einige Beispiele meines richtigen, staatsmannischen Urtheils an- 
fiihren, weshalb man lioffen darf, dass es auch im gegenwartigen Falle 
so sein wird.u

Mit £-'(h yj.o beginnt die Aufziihlung der Beispiele. Das erste 
Beispiel lesen wir in § 5, das zweite in den §§ 6—8, das dritte in den 
§£ 9, 10. Der Ubergang von einem Beispiel zum andern ist jedesmal 
ausdriicklicli angezeigt.

In der erste Hiilfte des § 11 kiindigt der Redner die Vorfiihrung 
von Griinden an, warum er die Zukunft besser geselien liabe ais andere. 
Die zweite Hiilfte von § 11 bringt dann den ersten Grand (sv |xkv), 
§ 12 den zweiten (stćoov Sk).

Sobald der Redner seinen Zuhorern sein richtiges, staatsmiinnisches 
Urtheil in friiheren Eallen ins Gediichtnis zuriickgerufen, wendet er 
sieli der TtoóifSjt; ( p r o p o s i t i o )  zu. Sein Vorschlag ist ein zweifaclier:
£V JJ.3V OUV £•((D'(S rpĆOTOV ó~a'p/£iv ęv;jx! oslv ............. (§ 13) und OćÓTSpOV
o k ..............( § 1 4  bis t:po? '(uaę).



Nun gilt es, die Trefflichkeit des gemachten Vorschlages nach- 
zuweiseu (rciaTSię, pro b a t i o). Der Redner thut dies, indem er die 
Zuhorer auf zwei Eventualitilten aufmerksam macht. Die erste Even- 
tualitat beginnt mit s-;<o ~'y.p in § 14 und reieht bis § ouos si? in § 17, 
die zweite, zu der die Schlussworte in § 17 den Ubergang bilden, 
reieht bis § 19 und wird durch das Beispiel des phokischen Krieges 
in den §§ 21, 22, 23 erlautert.

Mit dem Einwurfe ta •/sXsoóasva r,p.aę apa osi Ttotstv tao ta
ąo.Sougśyoo; geht Demosthenes zum Schluss iiber (STitAoyoC, p e r o r a t i o )  
und wiederholt seinen friiheren Ratli (§§ 24, 25).



II. Philipp Isclie Eede.
Die Einleitung (7ipoot[Jl'.ov, e x o r d i u m )  enthalt dem Haupt- 

gedanken nacli die Aufforderung an Redner und Zuhorer, die bisherige 
Art der Berathung autzugeben und das Niitzliche dem Angenebmcn 
und Leichten vorzuziehen (§ 5). Bevor der Redner diese Aufforderung 
ausspricht, tadelt er das bisherige Verfahren und betont, dass es immer 
schwieriger wird, einen zweckdienlichen Rath zu ertheilen (§§ 1 , 2) 
schreibt sodann die Scliuld daran einerseits den Rednern (§ 3 bis 
otsęćp^óps&a), andererseits dera Volke selbst zu (§ 3 Schluss) und zieht 
dann § 4 den Schluss daraus.

Im ersten Theile (§§ 6—12) der sieli nuu anschliefienden o iT ^ a tę  
(nar rat  i o) fiihrt der Redner ans, dass Philipp ab s i cli t l i  cli u nd  
aus E i g e n n u t z  A t h e n s  F e i n d  sei .  Er fiigt wohl in § 6, w o er 
yorausschickt, dass er Philipps Feindseligkeit nachweisen wolle, die 
Worte „ a b s i c h t l i c h  u nd  aus  E i g e n n u t z a niclit ausdriicklicli 
hinzu, bringt aber sofort den Beweis dafiir. Audi § 13, wo sieli De- 
mosthenes den Einwurf machen liisst, Philipp liabe nicht aus Eigennutz, 
sondern aus Gereehtigkcitsgefiihl so gehandelt, spricht fur die Ricli- 
tigkeit unserer Annahme.

Wie beweist nun der Redner seine Behauptung? Er macht zu- 
nachst (i îh toivov) auf die Unterstiitzung der den Athenern feindseligen 
Thebaer durch Philipp aufmerksam (§ 7 bis ltpoeiksTo) und fiigt erlauternd 
(ii o/jTiots) hinzu, Philipp liabe dies getlian, weil er im Hinblick auf die 
Gesinnung der Thebaer auf Unterstiitzung von ilirer Seite rechnen 
konnte (§§ 7 Schluss; 8, 9 bis xsXsór;). Dann [xa\ vbv) hebt er die 
Fiirderung der den Athenern feindseligen Messenier und Argiver durch 
Philipp hervor und fiigt hinzu, Philipp tliue dies aus demselben Motive 
§ 9 Schluss). Im weiteren fiihrt er einen neuen Beweggrund an, von 
dem Philipp in beiden Fallen geleitet wurde, die Berticksichtigung der 
Vergangenheit dieser Volker einerseits und der Athener andererseits.
Den Ubergang bildet der Schlusssatz in § 10 xo.t zafi-z’ eixótu>;.............
uirsiP/)rp e v .................oo [ióvov się T7. 7i7.00Vt7. ópSv (ivas bereits be-
sprochen wurde,) dX/,v. xai T7. Ti O 6 X06x(0V Xô iCó[rsvoę. In § 11 (bis 
av siitoi) werden nun die Yorfahren der Athener ins Auge gefasst, in dem



iibrigen Theile die Vorfahren der von Philipp begiinstigten Volker. Die 
Wortclien p.sv und os stellen zwischen beiden Siitzen die Yerbindung
ber (tous |J.2V óp-STŚpoo; 7:poyóvooj.......................... tou; OŚ Ornatów . . .).
Das nothwendige Ergebnis fitr Philipp aus dieser Betrachtung wird, 
mit den Worten oT8sv ouv eingeleitet, in § 12 nochmals zusammengefasst.

Im z w e i t e n  T h e i l e  unserer narratio wird ausgefiihrt, was 
Philipp zu dieser Feindschaft gegen Athen n i elit bewogen haben kann. 
Dass er n ic  lit a u s  G e r e cli t igk  e i t s g e f iilil der Feind Athens ist, 
wird in § 13, dass n ic  lit au s p h y  s i s c h c m  Z w a n g  in den §§ 14, 
15 und 16 gezeigt. Beidemale beginnt der Redner mit einem Einwurf.

Im  d r i t t e n  T h e i l  erbrtert Demosthenes, auf den ersten Theil, 
in welchem dargelegt wurde, dass Philipp absichtlich und aus Eigennutz 
den Athenern feind sei, zurtickgehend und ihn gleichsam ergiinzend, 
dass Philipp aus i nne  rem,  m ora l i s  che m Zwang zur Feindschaft 
gegen Athen gedrangt werde (§§ 17, 18, 19 bis irpoóisallat), da seine 
Pliine bereits offenkundig geworden und sein Unrecht gegen Athen zu 
grofi geworden sei.

Nun gelit der Redner mit den Worten xgutoi 5a»!ppovouc>t y s  . . . .  
zum v i e r t e n  T h e i l  der narratio iiber und macht sich daran, den 
Athenern an Beispielen, die er ehemals den Argivern und Messeniern 
vorgelegt, zu zeigen, dass Philipp von gar niemandem Vertrauen ver- 
diene (§ 19 Schluss). .Dass dies die Absicht des Redners ist, ergibt 
sich aus der b e t o n  t en Bedeutung des Wortes irapaosiyptoc „warnendes  
B e i s p i e l “ sowie aus dem Inhalte der Beispiele selbst. Ebenso zeigt 
der Inlialt der Beispiele, dass wir mit y.v.(~oi in § 19 einen neuen Theil 
der narratio anzusetzen haben. Nun greift Demosthenes aus der er- 
wahnten llede das Bcispiel der Olynthier (§§ 20 und 21) und Thessalier 
(§ 22) und die MArnung der Peloponnesier vor Philipp heraus (§§ 22 — 25). 
Durch die Anfangsworte der betreffenden Abschnitte wird jedesmal eine 
entsprecliende Verbindung hergestellt (~<~>; y ip  — ~l 6’ ot 0i—oc/.ot —
ÓjJiR 03).

Da Demosthenes in den ersten drei Theilen der narratio, wie wir 
gesehen haben, dariiber spricht, dass Philipp ein Feind Athens ist, so 
kann man sie (was in der „dispositiven Inhalts-Ubersicht zu Demosthe
nes’ aclit Staatsreden" niclit geschehen ist) audi in folgender Weise 
cintheilen:

I. Philipp ist unser Feind
a) absichtlich und aus Eigennutz;
b) n i c h t  aus Gerechtigkeitsgefuhl oder physischem Zwang;
c) aus innerem, moralischem Zwang.



II. Philipp Yerdient Yon niemandem Vertrauen.
Den Abschluss der ganzen narratio bildet die Ermabnung der 

Athener, sieli dadurch warnen zu lassen (§§ 26 und 27). Einen besonderen 
L’bergang zu dieser Ermabnung bat der Redner nicht gebraucht, da er 
sehon aus dem Inbalte ersichtlich ist.

Der § 28 bis /i;co bildet den Ubergang zur (propo-
s i t i o). Der Redner kiindigt darin an, dass er nun eine passende Antwort an 
die Gesandten yorlesen werde. Die vom Redner Yorgeschlagene Ant
wort ist aber nicht auf uns gekommen. Uber ihren ungefahren Inhalt 
wollen wir spater sprecben.

Es folgt nun mit den hiniiberleitenden Worten rtv \>b; ouv die 
Beweisfuhrung ( probat i o ,  TtĆatćtę). Diese wiire am einfacbsten und 
verstandlichsten, wenn der Redner etwa so begonnen liiitte: „die von 
mir vorgescblagene Antwort ist empfelilenswert, weil u. s. w." Dies 
ist aber nicht der Fali. Er sagt vielmelir: „Die Antwort hatten eigent- 
licli jene Manner geben sollen, welcbe eucli in Betreff Philipps lugnerische 
Yersprecbungen gemacbt liaben, jetzt aber, wo es sieli um die Erwi- 
derung auf die Besehwerden Philipps bandelt, sich zuruckziehen.“

Inwiefern kann dieser Satz zur Empfehlung einer yorgescblagenen 
Antwort dienen? Wenn wir uns das causale Satzgefiige bilden . .die 
Yon mi r  v or g e s cbl  a g e ne A n t w o r t  i s t  e m p f e l i l e n s w e r t ,  w e i l  
s i e e i g e n t l i c  li j e n e  M a n n e r  hatten g e b e n  s o l l e n ,  sieli  a b e r  zu- 
r u c k z i e h e n “, so fiililt man sofort heraus, dass dem Redner in Gedanken 
liocb ein Zusatz vorschwebte, namlich „ wo d u r c h  s i e  s iel i  v er d a c h - 
t i g  ma c h e n "  oder „ w o d u r c h  i hre  f a l s cbe ,  g e f a h r l i c h e  Po l i -  
t i k  z u t a g e  t r i t t “.

Diese Betrachtung sowie die Beriicksicbtigung der spateren Aus- 
fiibrungen notbigen uns folgenden, vom Redner wobl nicht ausgespro- 
clienen, gewiss aber gedacbten Satz an die Spitze der probatio zu stellen: 
D ie  y on  m ir v o r g e s c h l a g e n e  A n t w o r t  i st  e mp f e l i l e n s w e r t ,  
w e i l  s i e  g e e i g n e t  e r s c h e i n t ,  d i e  l i i g e n b a f t e  und g e f a h r l i c h e  
P o l i t i k  der F r e u n d e  P h i l i p p s  a u f z u d e c k e n ,  d i e  a l l e s  ver-  
sc hu 1 d et, j e t z t aber,  w i e w o h l  es i h n e n  vor  a l l e n  a n d e r n  
g e z i e m t  bat  te, s i c h  an die  E r w i d e r u n g  a u f  die  B es cli we  r-  
den d er  G e s a n d t e n  n i c h t  h e r a n g e w a g t  h a b e n ,  und eucl i  
zu ze i gen ,  an wen ihr e u c h  im F a l l e  e i nes  U n g l i i c k s  zu 
bał t  en h a b e t . “ Diesen Gedanken fuhrt Demosthenes aus, indem er 
zunachst die Behauptung' aufstellt, dass jene Manner die Antwort hatten 
geben sollen, die vor dem Friedensschlusse liigenliafte Versprechungen 
macliten (§ 29 bis ta tots Xs‘"1;j.5V7.), ferner (xai rA h.v) jene, die es nacli 
dem Friedensschlusse gethan (§§ 29 Schluss, 30 und 31 bis



Die folgenden §§ bringen die Begriindung, warum er diese Forderung 
stellt. Die Schlussworte in § 31 ti 2r( talia  vuv )Jy<o . . . .  kiindigen 
die Begriindung an. Der § 32 fiilirt dann ans, welche Beweggriinde 
man dem Rcdner nicht zumuthen solle, in den §§ 33 und 34 wird 
endlich der wahre Grund angegeben. Das Hauptgewicht liegt in den 
Worten tpô ooptat ovj jj-yj . . . .  toTę eTtavopOotJV t i  ~£ipojutvoit -<hv Sta toutouę 
d - oX(o).6t<vv zrj z a p ’ 6p.uiv óp*(T~ trcpiraasTy aupt|3̂ . Der Ubergang von dem 
einen Grunde zum andern wird nur durch d kk’ otbuat hergestellt. An 
die Begriindung selilieCt sich die Aufforderung der Athener, gutes Ge- 
diicbtnis fiir alles zu bebalten (§§ 35 und 36). Der Ubergang zu diesem 
Tlieile ist durch die Worte stu; 0’JV sit angedeutet.

Mit einem Gebete und Wunsehe des Redners wird die Redo ge- 
schlossen (ŚTC&oyoę, perorat i o) .

Riickblick auf die Disposition der II. Pbil. Rede.

Wie wir im vorausgehenden gesehen haben, wird in der ganzen 
narratio unserer Rede auseinandergesetzt, dass P h i l i p p  ein Feind 
Atliens sei und iiberhaupt von keiner Seite Vertrauen verdiene. Demo- 
stlienes wollte seine Zuhorer dadurch olme Zweifel auf eine Antwort 
vorbereiten, die mit diesen Thatsachen im Einklange stebt. D ie  A n t 
w o r t  muss  e i n e  e n t s c h i e d e n e  u nd  e n e r g i s c l i e  g e w e s e n  sein.  
S i e  m u s s  a b e r  auch a u f  die  V a t e r  l ands  verr i i tb er in A t h e n  
B e z u g  g e n o m m e n  haben,  weil sich die ganze probatio mit ihnen 
besclńiftigt und auch der kurze Schluss ihnen gewidmet ist. Ilalt man 
sich nun die zwei Punkte vor Augen, die Demosthenes in der probatio 
nachdrucklich hervorhebt, dass namlich jene veriiitherischen Freunde 
P h i l i p p s  sich der Erwiderung auf die Beschwerden der Gesandten 
entzogen, und dass die Annahme seines Vorschlages geeignet erscheine, 
die Ittgenhafte Politik jener Verrather aufzudecken, so kommt man zu 
dem berechtigten Scidusse, dass 1 . die Antwort an die Gesandten 
P h i l i p p s ,  nicht aber der Peloponnesier gerichtet war, 2. dass die Ant
wort etwa den in der „dispositiven Inhalts-Ubersicht“ angefiilirtcn 
Inhalt gehabt liat: „Das Volk der Athener ist bereit, die Pliine Philipps 
nicht zu durchkreuzen, wenn auch er seine Versprechungen halten will. 
Wenn er aber behauptet, nichts versprochen zu haben, so muss er sieli 
an jene halten, die in seinem Nam en die Yersprechungen gemach t 
haben; denn ohne diese Versprechungen wiirde das athenische Volk 
mit ihm keinen Frieden geschlosscn haben.11



Kede iiber die Angelegenheiten im Chersones.
In der Einleitung (zp00'|J.!.07, e s o r d i u m )  wird gezeigt, auf 

welclien Standpunkt sieli das athenische Volk zu stellen habe, uud 
ivas den Gegenstand der Berathung bilden miisse (§§ 1—3).

Die auf den Vorschlag des Redners vorbereitende n a r r a t i o
Y^ic) beginnt, wie uns der Inhalt anzunehmen zwingt, mit § 4 

und reic-ht bis § 37. S ie  z i e b t  z u n a c h s t  d i e  f r i i h e r e n  Vo r 
g a n  g e  in B e t r a c b t  und folgert aus ihnen, 1. dass die Athener 
zwiseben Krieg und Frieden keine Wahl haben, sondern zur Nothwehr 
gegen Philipp gezwungen sind (§§ 4, 5, 6, 7 — 7toXepouv&’ Tjptv,) 2. dass 
jene Mitnner, welche Philipp in Sehutz nehmen, Diopeithes aber an- 
klagen und die Auflosung seines Heeres Yerlangen a) vernunftwidrig 
(§ 7 Schluss), £) inconsequent (§ 8), 7) unehrlich gegen den athenischen 
Staat handeln (§§ 9— 13). Dass mit r./Sr^ st •/.. /.. ein neuer Ab-
sebnitt beginnt, ist wolil sprachlich nicht besonders zum Ausdruck ge- 
braclit, docli liisst der ganze Gedankengang eine solclie Annalnne an- 
gemessen erscheinen. Audi sprachlich ist der Ubergang von a zu }  
(si S’ £/. bis § 8) und von zu 7 (ci/.),'). vr, A (a bis § 9) angezeigt.

Mit § 14 (und zwar erst hier und nicht friiher, da § 13 ais Schluss- 
folgerung unbedingt zu dem Yorausgehenden zu beziehen ist) wendet 
sieli die narratio zur B e t r a c h t u n g  der  g e g e n w a r t i g e n  Ver-  
hi i l tni sse ,  erortert, um hier die Notliwendigkeit eines energischen \  or- 
gehens gegen Philipp darzuthun, zunachst w a s P h i l i p p  t l i ut  (§ 14 
bis 0s--<zXi«ę), zeigt im Anschluss daran, dass es fiir Philipp infolge- 
dessen moglich sei, 7.) die Byzantiner anzugreilen (§ 14 eiv ouv . . . .

[xA bis § 16 Tr( -óXsi), (j) in den Chersones einzufallen (§ 16 
zed jjLYjy w o ’ !xsTvo bis § 18 c:apoooovat (biltirTcw), 7. sich sofort gegen 
Chalkis und Megara zu wenden (§ 18 71 3s av . . .  bis Schluss), und 
folgert daraus ( ja o -a  xot'vov), dass Atlien die Streitmacht des Diope Ihes 
nicht auflosen diirfe (§§ 19, 20.) Der Ubergang von einem Gedanken 
zum andern ist in den Anfangsworten der betreffenden Absiitze deutlich 
gekennzeichnet.

Nun stellt Demosthenes, mit den Anfangsworten des § 21 
{ioólopoe. xoivuv z. t. ).. den Ubergang zu einem neuen Gedanken aus-



driicklich anzeigend, dem gefahrdrohenden Gebaren Philipps das T h u n  
und L a s s e n  der A t h e n e r  gegeniiber (§§ 21, 22, 23) und zieht aus 
diesen Darlegungen sofort in zwei Absehnitten (§§ 24 bis 29 und 
30—37) die nothwendigen Scldiisse. Die Worte o xi xot'vov Sóvaxc« xotuxci 
koisw, evtou; jxa&stv ópioy osi (§ 24) bilden den Ubergang zur Schluss- 
folgerung, die Anfangsworte in § 30 stellen die Verbindung zwischen 
bcidcn Absclinitten ber.

Die §§ 38 bis 47 umfassen den Vorscblag des Redners TTpćibsy .c ,  
p r o p o s i t i o ) .  Der § 38 enthalt die Ankiindigung desselben. Der 
Yorschlag selbst zerfiillt in yier Tlieile. Der erste Theil. reicht yon 
§ 39 -p<óxov jxsv bis § 42, der zweiio von § 43 bis § 45. Die Anfangs
worte des § 43 dienen zur Wiederbolung und Ankniipfung, wahrend 
der neue Gedanke selbst mit den Worten osóxspov os beginnt. Der 
dritte Theil umfasst den § 46, den Ubergang dazu bildet die Frage 
xi ouv su cppovouvx(uv dv9pu)7:(ov źoxiv. Der § 47 enthalt den yierten Theil. 
Dass wir es hier mit einem neuen Abscbnitte zu thun liaben, zcigt 
einerseits dio Art des Satzgefuges in der ex-sten Hiilfte des § 47, 
andererseits der Gedanke selbst.

In § 48 stellt der Redner die Behauptung auf, dass es angezeigt 
sei, seinen Yorschlag anzunelimen und kiindigt somit die p r o b a t i o  
(~ l"3'.ę) an. Im folgenden wird die aufgestellte Behauptung begriindet 
(§§ 49—51). Der erste Grund wird mit den Worten si psy ydp saxi xic 
(§ 49), der zweite mit si os u.y;osvl xouxo oozst (§ 50) eingeleitet.

Nachdem Demosthenes die Trefflichkeit seines Vorsclilages nacli- 
gewiesen, geht er, um dem Volke die Nothwendigkeit seines Vorscldages 
noeh plausibler zu machen, an die Widerlegung seiner politiscben 
Gegner im Staate (Djutę, r e f u t a t i o ) .  Die Sacbe ist so eingericbtet, 
dass jedesmal eine Gepflogenheit der Gegner des Redners ais unstatthaft 
oder ungerechtfertigt erklilrt und die Behauptung gleich im Anschluss 
daran begriindet wird. Im ganzen werden die Gegner yiermal ange- 
griffen und widerlegt.

Zunacbst wird in § 52, zu dem die Worte - j vxci xoivov xa/.b’ 
siirdiy av Yjośtuę hiniiberleiten, die Behauptung aufgestellt, dass es niclit 
am Blatze sei, in den Volksversamm]ungen das Gliiek des Friedens 
zu preisen und dem Volke die Last der Unterhaltungskosten eines 
Heeres yorzuhalten. Nur so konnen dio Worte des Redners, wenn 
auch das Satzgefiige etwas anders gestaltet ist, aufgefasst werden. In 
den §§ 53, 54 wird die aufgestellte Behauptung begriindet. Mit den 
Worten zaćtot syorf’ ayavaxxći> x. x. X. (§ 55) fiigt der Redner dem Voraus- 
gehenden die Mahnung hinzu, iiber der Sorge um Geld und Gut den 
Sinn fili* die Rettung des Yaterlandes nicht zu yerlieren.



In § 56 wird die zweite Behauptung aufgestellt: es ist niclit in 
Ordnung, dass gewisse Leute niemals Philipp ais Friedensstorer an- 
geben. Man braucht ans dem griechischen Satze nur die Frageform zu 
entfernen, um den von uns liineingelegten Sinn sofort zu erkennen. 
Der Ubergang zu diesem Gedanken wird durch die Worte tt -or’ o3v 
h v .  to aikioy . . . .  vermittelt. Die §§ 57— 60 haben, wie sehon die 
Anfangsworte 071 ty]v opfljy . . . .  się tou? óusp u;xo>v Xś"(&VTaę t« psATtaia 
Tpsî ai JioóXovT7.i beweisen, die Aufgabe, die aufgestellte Behauptung zu 
begriinden. Die §§ 61 bis 67 y.oaajśkaato i bringen, was sehon die 
Worte <u; oov (§ 61) andeuten und was durch den Inhalt zur Geniige 
erlńirtet wird, die Schlussfolgerung aus dem Gesagten.

In den Schlussworten des § 67 und in § 68 erklitrt es Demosthenes 
nacli dem vermittelnden Satze oo tov abxov 03 xpó-ov rapt' <Y 6u<ov zcd 
rrspl auTiov sviou; twv /.s‘pjVTwy ópoi (3ouXsootjivou; (§ 67) fur ungerechtfertigt, 
wenn ihm gewisse Leute Feigheit yorwerfen, und beweist seine Be
hauptung, mit den Worten ostu |J.ŚV yo',0, d> av&ps;’A0yjvaioi, it«pi8t«v . . . 
beginnend, in den §§ 69—72. Mit den Worten rfi-q X0tV0V xivbę \zooaa 
(§ 73) wendet sich der Redner dem letzten Punkte der refutatio zu. 
Er erkliirt zunachst den Vorwurf, dass er immer nur gute Rathschlage 
ertheile, niemals aber zur Tliat koninie, fiir ungerechtfertigt und liisst 
in den folgenden §§ (74, 75) die Begrundung folgen, die in dem Ilin- 
weise gipfelt, dass der Redner nur zu rathen liabe, die Tliat aber Sache 
des Yolkes sei.

Die §§ 76, 77 bilden den Schluss der Rede, die p e r o r a t i o  
(ŚTTĆ/.oyOw.) Die Worte sv xsęaXaiip 3’ a Xkyu> cppdsaę y.o.Tô yo.i l3o6Xop,cu 
(§ 76) bilden den Ubergang dazu. Es folgt nun eine Zusammenfassung 
der friiher (im III. Haupttheile der Rede) aufgestellten Forderungen 
(§ 76) und die Hoffnung, dass die Annahme der gemachten Vorschlage 
nocli immer Rettung bringen kiinne.



(Fur diese Rede liabe ich die kiirzere Fassung der codd. 2  und L in Betraclit gezogen, 
was spater in Kiirze begriindet werden soli.)

Der Redner beginnt ( E i n l e i t u n g ,  T000’|J.’.0V, exo r d i u m)  
mit einem Hinweise auf den sclilechten Stand der Dinge (§ 1), maclit, 
mit den Worten p.sv g’jv lico; sót1v arna taotow •/.. t. a. zur Be-
griindung ubergehend, datur zunaehst die Redner (łj 2), dann aber naeli 
den hiniiberleitenden Worten des § 3 die Atliener selbst verantwortlich 
(§§ 3 und 4 bis y.ivoovsósiv) und fiigt endlicli den Trost hinzu, dass es 
nocli besser werden kann (§§ 4 Schluss, 5). Der Ubergang zu diesem 
Troste wird durch die Worte sl jjAv ouv y.ai v3v outui SiabcstsDs, auz ży to  -J.

zl o’ in § 4 vermittelt.
Mit den Worten si ij.sv ouv s';s3t'.v s;oy'y/(v a \e iv  •/.. t. a. gelit 

Demostbenes zur (n arrat io)  iiber. Er macbt zunaehst darauf
aufmerksam, dass Pliilipp die Athener trotz seiner feindseligen Untcr- 
nelnnungen gegen die Stadt immerfort seines friedlichen Yerbaltens ver- 
sicliere (§ 6 r. 8), erkliirt, olme den Ubergang zu dem neuen Gedanken 
besonders anzudeuten, dass er mit diesen liigenbaften Yersicberungen 
nur den Zweck verfolge, die Atliener bekriegen zu kijnnen, ohne selbst 
von ilmen behelligt zu werden (§ 7 r. 9) und stellt endlicli —- aber- 
mals olme besondere Cbergangsworte — die Behauptung auf, dass er 
dies, wie sieli aus seiner llandlungsweise andern Yolkern gegeniiber 
schliessen lasse, solange thun werde, bis er gegen Attica und den Piriius 
selbst lieranriicke (i; 8 r. 10). Kun werden zur Begriindung dieser Be- 
łiauptung einige Beispiele aus der Yergangenlieit angeftilirt (§§ 9, 10, 
r. 11 , 12). Jedes einzelne Beispiel wird deutlich angekiindigt: taato 
p.sv y j .p taT; ’Oaov'i)ioi; (§ 9 r. 11 Anfang), toato oz st; 4>or/.źa; (§ 9 r. 11 
Mitte), y.ai |j.r(v y.ai <lhor).; (§ 10 r. 12 Anfang), y.ai Ta. TEAsoTaia tai; 
Ta/.amiÓAAi; ’Dpsr:ai; (§ 10 r. 12 Mitte). Die §§ 11 , 12 r. 13, 14 ent- 
linlten die Kutzanwendung auf die Atliener. Da sieli Pliilipp den 
Schwachen gegeniiber auf liigenhafte Versiclierungen yerlegte, so wiire 
es tlioriclit, sagt Demostbenes, anzunebmen, dass er den Atbenern 
gegeniiber anaers yerfabren werde, und ilini Vertrauen zu scbenken. 
Der Ubergang zu diesem Gedanken liegt in der Frage § 11 r. 13



e!-’ cieaT au~ov -■ X. Mit der Frage dXX’ s3uv, <ó irpoj -rau Atóę, darte 
eu cppov<ov £•/. Toiv ovouxrcov u3XXov Tj Ttt>v -paf[xa't(uv rov o.yjvz’ zlprprp  tj 
zuXeuouv!)’ śauT(i) a/.E'iatr’ av kiindigt der Redner an, dass er Philipp mm 
nach seinen Tliaten betrachten wolle. Daraus ergibt sieli mm mit 
voller Gewissheit, dass das vorausgehonde Stiićk von § 0 r. 8 bis § 12 
r. 14 unter dem Gesicbtspunkte „ P h i l i p p  nae l i  s e i n e n  W o r t e n “ 
znsammengefasst werden muss. Wir baben also bislier Philipp naeli 
seinen Worten betrachtet, jetzt soli er nae l i  s e i n e n  T l i a t e n  be- 
traehtet werde. Demosthenes maclit zunachst auf die Einnahme der 
thrakischen Orte Serrhion und Doriskos und auf die Vertreibung der 
athenischen Besatzungen aus Serrheion Teicbos und Ilieron Gros auf- 
merksam. Die Worte y.at u/pjEtestTrr, bis r y  aurrjv s/st ouvaptv zwingen 
uns, diese Unternehmungen Philipps ais „kleinere Verletzungen des 
gescblossenen Friedens binzustellen (§§ 13, 14 r. 15, 16), denen mit 
den Worten cfśps 077 vuv d ie b e d e u t e n d e n  V e r l e t z u n g e n  des  
F r i e d e n s  im Chersones, in Megara, Euboa, Tbrakien und dem Pelo- 
ponnes an die Seite gestellt werden (§§ 14, 15, 16 r. 16, 17, 18 bis 
ępcvrJaat). Nun folgt wieder wie in § 11 r. 13, wo der Redner die 
Betrachtung Philipps naeli seinen Wrorten abgeschlossen hatte, eine 
Kutzanwendung auf die Athener. Audi sic beginnt mit einer Frage 
und dem Worte eirt/. Die Athener werden da aufgefordert, sieli zu 
wehren und bei iliren Berathungen das I n t e r e s s e  a l l e r  He  11 en en  
ins Auge zu fassen, da alle gleiehzeitig gefahrdet seien (§§ 16 r. 18 — 
§ 18 r. 20 '/.cd}s3TojT(ov).

Dieser zuletzt ausgesprochene Gedanke bildet in Yerbiudung mit 
mit den Sclilussworten von § 18 r. 20 den Ubergang zum nachsten 
Theile der oi^r(at;, worin dargetlian wird, warum g a n z  Griechenland 
durch Philipp gefahrdet, warum er der Feind von g a n z  Griechenland 
ist. Infolgedessen sind wir genothigt, dem bislier besprochenen Theile 
der die Uberschrift „ P h i l i p p  g e f a h r d e t  A t h e n “ oder
„ P h i l i p p  i s t  u n s e r  F e i n d “ vorauszuschicken.

Bei der Darlegung der Griinde, dass ganz Griechenland gefahrdet 
sei, yerfahrt der Redner so, dass er naeli einer beilauiigen Erwahnung 
einiger Umstiinde, die er iibergehen wolle, zunachst auf eine betriicht- 
liclie Anzalil orfolgreicher Unternehmungen Philipps gegen einige 
hellenische Staaten hinweist, wobei die iibrigen ruliige Zuschauer ge- 
blieben seien. Diesos mtifiige Zusehen der iibrigen Griechen, das wił
am besten ais „ G l e i c h g i l t i g k e i t  der  i i b r i g e n  H e l i e n e n ,  w e n n  
e i n z e l n e  S t a a t e n  vo n P h i l i p p  g e s c h a d i g t  w e r d e n 11 bezeichnen 
kiinnen, ist es, was den patriotischcn Redner mit Besorgnis erfiillt 
(§§ 19 r. 21 — 27 r. 29), umsomehr ais sie sieli dies alles von einem



Mannę gefallen lassen, der niclit einraal ein Grieche, sondern ein 
makedonischer Barbar ist (§§ 28, 29 r. 30, 31).

Dieser in den §§ 28, 29 r. 30, 31 ausgesprochene Gedanke bildct 
bereits den Ubergang zu dem folgenden, mit dem er ubrigcns obne 
Sinnstorung geradezu aucb verbunden wcrdcn konnte. Der Redner gelit 
namlicli jetzt daran, mit den Worten zattoi tt Ł r /d r r fi G'[3ps<o; 
c?.-oXsi-st (§ 30 r. 32 Anfang) eine Reihe solcher Erfolge Philipps auf- 
zuzahlen, die fiir ganz Griecbenland eine Scbmacb sind (§§ 30, 31 r. 
32, 33). Damit wird den Griecben der „ Ma n g e l  an E h r g e f i i h P 1 
vorgcworfen.

In dritter Reihe endlicb werden nacli den hiniiberleitenden 
Worten des § 32 r. 34 ou uóvov o’ sis’ofc rt ‘ED/i? u p̂tCstat u~’ auTOo, 
ouosię dp.’jveTai, dkk’ coo’ u~so <Jjv anto; zv.iy.a~o? doncsirat specielle Palle 
angefiilirt, wo selbst die direct Angriffenen sieli zur Abwebr der per- 
sbnlichen Krankungcn niclit yerschlieben kiinnen (§§ 32, 33 r. 34, 35). 
Hier ist es also „ f e i g e  R e s i g n a t i o n u die den einzelnen griechischen 
Staaten zum Vorwurf gemaclit wird. Wenn wir nun alles, weshalb 
Demostbenes ganz Griecbenland von Philipp gefiibrdet sielit, iiberblicken, 
so kommen wir zu dem Resultate, dass er den Grund in droi Eigen- 
schaften tindet, die bei allen llellenen Eingang gefunden liaben: in der 
Gleicbgiltigkeit der iibrigen llellenen, wenn einzelne Staaten von Philipp 
gesebadigt werden; im Mangel jeglichen Ehrgefiihls, wenn Philipp Tłiaten 
vertibt, die fiir ganz Hellas eine Scbande sind; endlieh in der feigen 
Resignation der einzelnen, die von Philipp Unrecht erleiden.

Nachdem der Redner somit nacbgewiesen, dass der knechtische 
Sinn seiner Zeitgenossen ganz Griecbenland gefiihrde, suebt er zu zeigen, 
was der Grund dieser traurigen Zustande sei. Die Anfangsworte in 
§ 34 r. 36 - (  ouv airioy tout(uvi bilden den Ubergang zu der folgenden 
Darstellung. Nun folgt die ausfubrliche Darlegung, dass zuniiclist das 
llinscliwinden des friiberen Hasses gegen alle bestoclienen Vaterlands- 
verrather an allem die Schuld trage (§§ 34 r. 36 — 38 r. 40). An 
einem Beispiele aus der Yergangenheit (Arthmios) wird dann gezeigt, 
dass man frtilier tiber dieselben Dinge ganz anders gedaebt habe 
(§§ 40, 41, 42 r. 42, 43, 44).

Aus diesem Beispiele wird aber gleicli der Schluss gezogen, dass 
aucb noch eine andere Eigeńschaft geschwunden sei, namlicli der G e
nie i ns i nn ,  der friiher das Hellenenthum den Barbaren so furcbtbar 
gemaclit (§§ 43, 44 r. 45, 46). Neben dem Hinschwinden des Hasses 
gegen bestochene Vaterlandsverrather wird also aucb dem Hinschwinden 
jeglichen Gemeinsinnes unter den Griecben die Schuld an den traurigen 
Zustiinden zugeschrieben.



Eine kleine Digression von unserer eigentlichen Aufgabe.
Bevor icli in der Darlegung des Gedankenzusammenhanges unserer 

Rede fortschreite, sei es mir gestattet, darauf hinzuweisen, dass ich die 
Worte ou Y«pooT(o? d /s.-’ uuif; oiks T:po? tk zoinu-y. outs Trpoę d \\y .
~(7>? in  ̂ 44 r. 46 nicht, wie bisher allgemein angenommen worden za 
sein scheint, auf gemeine Geldgier der llellenen, sondern auf den 
M a n g e l  an G e m e i n s i n n  beziehe. Die Worte oirzooy svóaiCov sxsłvoi 
T/;ę tA 'K ( 0V ttbv ’Iv ,/.y’v(o7 o m z r f c ia ą  au-oi? £-i[xsX7;tć'ov e!var w  -/ip
oiv (ojtołc sjisXey, si’ tt; £v Ili-p-ow^cnp tiva; cuvsi-ai xcd owto&sipst 
[J.Y, ToOiK U7ioXajJ,pdtVO’J3t (§ 43 r. 45) sprechen unzweifelhaft fur 
fiir meine Anschauung. Von Geldgier, Bestechlichkeit oder anderer 
Schlechtigkeit ist in beiden §§ keine Rede. Dazu kommt nocli, dass 
wir, falls wir die genannten Worte auf den Mangel an Gemeinsinn 
beziehen, iiber den Inlialt des nach § 44 r. 46 vorgelesenen Schrift- 
stuckes einige bis zu einem gewissen Grado haltbare Vermuthun- 
gcn anstellen konnen. Es war hier niclit blofi am P l a t z e ,  den 
Nachweis zu erbringen, dass unter den Grieclien kein Gefiihl der 
Zusammengehbrigkeit mehr bestehe, sondern es war wohl auch m o g l i  eh,  
eincn solchen Beweis zu erbringen. Dieser Beweis moclite immerhin 
geeignet gewesen sein, die Atliener in Harnisch zu bringen und so die 
Frage siwo xsXsÓsts xat oox 6p*fts7<sQs zu rechtfertigen. Niclit denkbar 
ist es aber, dass Demostlienes seine Zuhorer durch irgend eincn Nacli- 
weis ihrer Bestechlichkeit in Zorn versetzt hiitte, nachdem sie seine 
schmahcnden Worte in den §§ 34—39 r. 36 — 41 ruhig hingenommen.

Die Annahme, dass sich die Worte oo yj.p odtwc s/ s t s .................
cb./.a ~ w ;  auf den Mangel an Gemeinsinn unter den Griechen beziehen 
und davon auch in dem nicht iiberlieferten ■yp<zpuo(Ts~ov die Rede gewe
sen sein muss, wird iiberdies, wie wir sehen werden, auch durch den 
Inlialt der probatio unserer Rede wesentlich unterstiitzt.

Wenn diese Annahme aber richtig ist und wir uns die Antwort 
auf die Frage eli-to xeXsusxs z od oox żp̂ ieta&s recht wohl denken konnen, 
so ist cs nicht mehr nothwendig, von der Lesart unserer besten Hand- 
schriften 2’ und L abzugehen und den langeren Text der iibrigen 
Handschriften fur unsero Rede fur eclit anzusehen. Sind aber die lan
geren Ausfiihrungen der iibrigen Handschriften an unserer Stelle ais 
bloGe Interpolation anzusehen, so ist auch die Unechtheit der ohnehin 
nur moglichen, keineswegs aber nothwendigen §§ 6 und 7 unserer Rede 
erwiesen, dic in — und L nicht enthalten sind.

Versuchen wir nun darzulegen, was der Inlialt des nicht iiberlieferten 
-,'pc<uuD-£ov gewesen sein diirfte! Zuniichst miissen wir festhalten, dass



der Redner auf die aufgeworfene Fragen aXX& ~i!>; und suno xsXeósts y.al 
ouz isTa&s eine Antwort geben musste, die geeignet war, den Mangel 
an Gemeinsinn unter den Grieclien naclizuweisen und die Athener in 
Harniscli zu bringen. AuCerdem musste sie so geartet sein, dass die
Worte ea-ci toivuv eu//)/,; >.07o ,-..............(§ 45 r. 47) sich passend
anschliefien konnten. Endlicli ist es, wenn man sieli den Bau der 
iibrigen Staatsreden des Demostlienes vor Augen bałt, verlockend, zu 
yermutben, der Redner babę in dem 7pappaTćioy den Atbenern aueli 
seine Vorsclilage auseinandergesetzt. Natiirlicb mtissten diese Yorschliige 
cbenfalls wie in den iibrigen Staatsreden im folgenden Theile empfohlen 
werden. Allen diesen Forderungen konnte entsprochen werden, wenn 
das 7pap,jj,aTstov zunaebst den Nachweis erbrachte, dass unter den Grie- 
eben kein Gefiihl der Zusainmengehorigkeit mehr bestebe, wenn sieb 
die Beftirwortung eines Biindnisses aller Hellenen zur gemeinsamen 
Abwelir der gemeinsamen Gefahr daran anscbloss und endlieb eine 
Yergleichung der Kriegsmittel Philipps und der Hellenen den Abscbluss 
bildete. Die Beftirwortung eines gemeinsamen Biindnisses aller 1 Iellenen 
konnte die Atliener bei ilirer Missgunst und Eifersucbt gegen einzelne 
Staaten leiebt erziirnen, und an die Vergleichung der Kriegsmittel 
Pbilipps und der Griechen konnten sieli die Worte E&zi xotvov xię 
AÓ70; passend anschliefien. Audi wird der Absebluss eines gemeinsamen 
Biindnisses in dem folgenden Tlieile unserer Rede ais notbwendig 
erwiesen.

Wir konnen somit das nielit iiberlieferte Schriftstiick ais 'HOÓil'3 
( p r o p o s i t i o )  unserer Rede anseben und den Nacbweis, dass unter den 
Grieclien kein Geftibl der Zusammengehorigkeit melir bestebe, im An- 
scbluss daran die Beftirwortung eines Biindnisses aller Hellenen und 
endlieb eine Vergleiclmng der Kriegsmittel Pbilipps und der Griechen 
ais dessen Inhalt bezeiebnen.

Gehen wir nun daran zu zeigen, ob und inwiefern der mit  ̂ 45 
r. 47 beginnende Tbeil unserer Rede ais p r o b a t i o  des ge-
macbten Vorscblages angeseben werden kann.

Mit den Wortcn ssti xotvuv tt; /Z70; an die Vergleicbung
der Kriegsmittel Pbilipps und der Hellenen ankniipfend, fiibrt Derno- 
stbenes seinen Zuborern die Tbatsacbe vor Augen, dass Philipp seine 
Unternelimungen nielit blofi auf die sebonen Monate besebranke, bei 
seinen Unternelimungen das Geld zu Hilfe nehme, iiberhaupt mit anderen 
Mitteln kiimpfe, ais die friiberen Gegner Athens zu kiimpfen pflegten 
(§§ 45 r. 47 — 48 r. 50). Diese Ausfiilirung kann an d i e s e r  S t e l l e  
nur den Zweck haben zu zeigen, dass die Annahme seines Yorschlages 
notbwendig sei, und ist wirklich aueli geeignet, dies zu zeigen. W ir



brauchen uns den Gedankengang nur folgendermafien zurechtzulegen: 
die Annahme raeines Yorschlages ist nothwendig, weil Philipp mit 
andern Mitteln kiimpft, ais frtiher gekiimpft wurde, u nd  ih r  m it ihm  
d e m n a c h  o h n e  A n n a h m e  m e i n e s V o r s c h l a g e s  d. h. o l i ne  
g e m e i n s a m e s  B i i n d n i s  a l l e r  ni  el i t  f e r t i g  w er den k o n n e t  
Dieser Gedanke ist iibrigens in der mit den Worten taota piytoi be- 
ginnenden Nutzanwendung auf die Athener (§§ 49, 50 r. 51, 52), na- 
mentlich in den Worten TTpa-fp-acn (politische MaCregeln) v.'A. irapaszsoaię 
ziemlich deutlich ausgesprochen.

Mit den Worten oo p,óvov os ost in § 51 r. 53 geht Demosthenes 
zu einem neuen Gedanken iiber. Ihr miisst, sagt er den Athenern, wie 
schwer es euch bei eurer Schmahsucht, Missgunst und Spottsucht auch 
fallen mag, jene Miinner hassen, die bestochen sind und im Interesso 
Philipps spreehen (§§ 51, 52, 53 r. 53, 54, 55 bis li-fooow) Inwiefern 
kann nun diese Behauptung ais Beweismittel fur die Trefflichkeit des 
yom Ecdner gemachten Vorschlages angesehen werden? Die Sache wird 
vollkommen klar, wenn wir die Behauptung nocli einmal wiederholen 
und die Worte „das a b e r  i s t  b e r e i t s  g e s c h e h e n ,  w e n n  i hr  
m e i n e n  Y o r s c h l a g  a n n e h m e t “ hinzufiigen. Demosthenes dachte 
demnach: „Ihr miisst die bestochenen Freunde Philipps hassen; d as  
i s t  b e r e i t s  g e s c h e h e n ,  w e n n  i hr  m e i n e n  V o r s c h l a g  an- 
n e h m e t “ oder „die Annahme meines Vorschlages ist nothwendig, 
w e i 1 er z u r V o r a u s s e t z u n g h a t, d a s s ihr d ie  b e s t o c h e n e n  
F r e u n d e  P h i l i p p s  h a s s e t . “ Im folgenden fiihrt der Redner die 
Griinde an, weshalb man jene Miinner hassen miisse. Zunachst betont 
er, wie dio Schlussworte des § 53 r. 55 zcutoi BsacjacrBs, oaa; aojJl^OOac
- rJ.[ivT/.vyJ.-zt to tojv ToioÓTtoy shslsiy dzpoaa&ai’ \ ź -w 8’ spy j ,  a 7cavcs; fćjsails 
ausdriicklich ankiindigen, dass es s c h i i d l i c h  sei,  diesen Leuten Gehor 
zu schenken, und schon vielen geschadet habe, begriindet seine Behauptung 
durch Anfuhrung von lehrreichen Beispielen (§§ 54—60 r. 56 — 62) 
und fiigt, mit den Worten des § 61 r. 63 Tt ouv - ot! o.ltiov zu einem 
neuen Gedanken tibergehend, die sieli daraus ergebende Nutzanwendung 
auf die Athener hinzu (§§ 61—6fr. 63—66). Dann fiihrt er ohne eine 
besondere Ankniipfung fort und erkliirt, dass es e i n e  T h o r h e i t  und  
F e i g h e i t  w tire, diese Verrather nicht zu has3en. (§ 65 r. 67). Fin 
besonderer Ubergang konnte liier umsomehr entfallen, ais der Redner 
diesen zweiten Grund in Form eines Hauptsatzes anftihrt u.copia y.al 
-/czzia toi ToiauTa z )~ i'v .v . Auch der niichste Grund wird in Form eines 
Hauptsatzes angefuhrt, der jedoch durch die nachdrucksvollen Worte 
v.'A ur,v s-/.stvó ‘(z mit den Vorausgehenden verbunden ist. Der Redner 
erkliirt, es w tire s c h i m p f l i c h ,  diese Leute nicht rechtzeitig zu



liassen and sieli dnieli die Ereignisse iiberraschen zu lassen (§§ CG, 
67 r. 68. 69.)

(Hier tindet der Gedanke besser seinen Abscliluss ais beim Worte 
y.Ai/pce in § 70, wie es in meiner dispositiyen Inhalts-Ubersicht irr- 
thiimlich lieiCt.)

Es werden demnaeli drei Griinde angefiihrt, weshalb die Athener 
die bestoehenen Freunde Philipps liassen miissen: wreil es s c h u d l i  cli, 
wrcil es eine T h o r h e i t  nnd F e i g l i e i t ,  endlich weil es scl i impf l i ch  
wiire, es nieht zu tliun.

In der ersten Halfte des § 68 r. 70 kiindigt Demostlienes an, dass 
er nim die gewiinscliten MaCregeln angeben und einen diesbeziiglichen 
Antrag stellen wolle (§ 68 r. 70 bis Hieran schliefit sieli
die niihere Ausfiihrung des im 111. llaupttheile unserer Rede vorge- 
lesenen Vorsclilages. Sie zerfiillt in zwei Theile. Der erste umfasst 
die zweite Hiilfte des § 68 r. 70 von aotol 7towtov angefangen, der zweite 
die §§ 69—73 r. 7 1 —75.

Es liandelt sieli nun darnin festzustellen, unter welchem Gesichts- 
punkte dieso Ausfiihrungen mit dem Vorausgehenden in Zusammenliang 
z u  bringen sind. Im Vorausgehenden wurde begriindet, warum man 
die bestoehenen Freunde Philipps liassen miisse. Konnen unsere Aus- 
fiilirungen etwa ais Sehlussfolgerung daraus aufgefasst werden? Sollen 
sie eine Nutzanwendung daraus auf die Athener bringen? Der Beweis 
dass man die Bestoehenen liassen miisse, kann unmoglich die Auffor- 
derung der Athener, „s i c h z u r i i s t e n u n d  die  l ibr i g e n  H e l l e n e n  
z u g l e i c h e m  Tl iun z u v e r a n l a s s e n “ zur Folgo geliabt liaben. 
In einem gedankliehen Zusammenliang mit diesem Beweise muss aber 
die Aufforderung stelien. Wenn wir fest im Auge behalten, dass 
gesagt wurde, „ihr m tisst d ie b e s t o e h e n e n  F r e u n d e  P h i l i p p s  
l i a s s e n ,  w e i l  es  s c h a d l i c h ,  e i n e  F e i g l i e i t  u nd  T h o r h e i t ,  
e i n e  S e l i ma c h  wiire,  es n i e h t  zu t h u n ‘; und nun fortgefahren 
wird, „ihr m tisst eucli  r t i s t en und die i i br i g e n  l l e l l e n e n  zu 
g l e i c h e m  T hun v e r  an l a s s e  n,“ so driingt sieli uns fast von selbst 
die Vermuthung auf, Demostlienes liabe hinzugedacht „das k o n n e t  
ihr a b e r  nur,  we nn  ihr diese L e u t e  w i r k l i c h  l i a s s t .11 Unsere 
ganze Auseinandersetzung erscheint somit ais ein neuer Grund, ais ein 
vierter Grund, weshalb man diese Leute liassen miisse. Mit andern 
Worten konnen wir uns den Gedanken folgendermahen zurechtlegcn: 
„Diese Leute sind zu liassen, ireil ihr eucli erst dann zu den nothigen 
MaCregeln (zur Selbstrtistung und zur Yeranlassung anderer) entsehlieCen 
konnet. (Solange ihr sie nieht basset und auf ilire Worte lioret, werdet



ilu al>er eincn solchen Entschluss nicmals fassen kbnnen.)a Mit den 
Worten rpb ukv ort z t j - i  Xśyw, tao ta ypaąu) geht der Redner zum 
Scbluss der Rede (p eroratio , z t ŚJSjyo?) iiber. Er spricht die Yer- 
mutlmng aus, dass die Annahme seiner Vorscblage nocli immer Rettung 
bringen konne, und seblicBt mit dem Wunscbe, dass der Beschluss des 
Yolkes einen gliickliclien Erfolg liaben mogę (§ 74 r. 76).



Schulnachrichten

I. Lelir^orper.

a) Veranderungen.
1. Durch Erlass des Herm Ministers fiir Cultus und Unterriclit vom

6 . Juli 1894, Z. 11040 w unie der Supplent Franz K l e i n  znm wirkliclien 
Lelirer am zweiten deutschen Staatsgymnasium in Briinn ernannt. Mit ihm 
schied ein vorztigliclier Lehrer und ein liebenswiirdiger Amtsgenosse aus dem 
Lelirercollegium. Dcm ausgescliiedenen Herm Collcgen wird die Anstalt 
das Andenken an seine treue und erfolgreiche Wirksamkeit an derselben 
jederzeit gebiirend bewahren.

2. Mit Beginn des Winterseniesters trat ais neues Mitglied in das 
Lelirercollegium ein Ilerr Karl Y o l k m e r ,  bislier Supplent am k. k. Staats- 
gymnasium im IV. Wiener Gemeindebezirke, zufolge Erlasses des hocli- 
lobliclien Landesschulrathes vom 20. September 1894, Z. 2158.

b) Beurlaubungen.
1. Professor und kaiserliclier Patii Armand K a r ę  11 war bebufs Aus- 

iibung seiner Functionen ais Bezirksscliulinspector fiir das ganze Schnijalir 
beurlaubt (m. li. Min.-Erl. v. 25. Jiinner 1884, Z. 850).

2. Professor Ignaz Ś w i e ż y  war behufs Ausiibung seines Reiclisratlis- 
mandates fiir das ganze Schuljahr beurlaubt (m. li. Min.-Erl. v. 31. August 
1885, Z, 15863).

c) Stand des Lehrkórpers am Schlusse des Scbuljahres.
1. Eduard T o m a n e k ,  k. k. Direetor, Curator der Sclierschnildsclien 

Bibliotlieksstiftung, lelirte Geograpliie und Gescliiclite in VIII. und Deutsch 
in VII. — 6 St. woclientlicli.

2. Armand K a r e l l , * )  kaiserliclier Patii, k. k. Professor und Bezirks- 
schulinspector, beurlaubt.

Monsignore Ignaz Świ e ż y ,  k. k. Professor, Peiclisratlisabgeordneter, 
beurlaubt.

4. Micliael P e t s c l i a r , * )  k. k. Professor, lelirte Latein in IV. und 
V., Griechiscli in IV. — 16 St. w .; — Ordinarius der IV. Classe.

*) Aclite Eangsclasse.



5. Franz Sel i mi e  d,*) k. k. Professor, lelirte Latein in T. a, 
Griecliisch in VI. und Deutscli in I. a. — 17 St. iv.; Ordinarius der I. 
a-Classe.

G. Dr. Johann W i t r z e n s , * )  Bibliothekar und Custos der Schersch- 
nik’scłien Sammlungen, k. k. Professor, lelirte Latein in VII. und V III.; 
philosopliische Propiideutik in VII. und VIII., und Deutscli in III. b.
— 17 St. iv.; Ordinarius der VII. Classe.

7. Richard F r i t s c h e ,  *) k. k. Professor, lelirte evangelisclie Rcligion 
in allen Classen und Deutscli in IV. — 19 St. w.

8 . Dr. Alois S t e i n  er ,  k. k. Professor, zweitor Vorstelier des 
Cselesta’sclien Convictes, lelirte Deutscli in VI. und VIII., Geograpliie und 
Geseliiclite in II. b, IV. und VI. — 18 St. iv.; Ordinarius in der VI. Classe.

9. Karl O r s z u l i k ,  k. k. Professor, Bibliothekar der Lehrerbliothek, 
lelirte Latein in III. a, Griecliisch in III. a und VII., Deutscli in III. a, 
ferner polnische Sprache in der L, II. und III. Abtheilung. — 21 St. w .; 
Ordinarius in der III. a-Classe.

10. Linii I l r i b a r ,  k. k. Professor, lelirte Mathematik in I. a, I. b,
III. b, V. und VII.. Physik in VII. — 19 St. w.; Ordinarius in der 
V. Classe.

11. Anton L a n d s f c l d ,  k. k. Professor, Curator der Gabrierschen 
Stiftung, Custos des geographischen Cabinets, Priifungscommissiir f. V. u. 
B. S., lelirte Geograpliie und Geseliiclite in I. a, I. b, II. a, III. a, III. b,
V. , VII., auBerdem bohmische Sprache in der I., II. und III. Abtheilung.
— 28 St. w.

12. Friedrich L o e b l ,  k. k. Professor, lelirte Latein in III. b. und
VI. , Griecliisch in III b. — 17 St. w. —Ordinarius in der III. b.-Classe.

13. Hugo Sc li w end e n we i n, k. k. Professor, Custos des physikalischen 
Cabinets, lelirte Mathematik in II. b, III. a, IV, VI. und VIII, Physik 
in VIII. und IV'. — 20 St. w. — Ordinarius in der VIII. Classe.

LI. Daniel Johann Gu n t e r ,  k. k. Professor, lelirte Naturgeschichte 
in I. a, I. b, II. a, II. b, III. a, III. b. V. und VI. und Mathematik in 
II. a. — 19 St. w.

15. Eduard B o t t e k ,  k. k. provisorischer Gymnasiallehrer., lelirte 
Latein in II. b, Griecliisch in VIII. und Deutscli in II. b. — Ordinarius in 
der II. b.-Classe.

IG. Wenzel B ab u sc h ek, Supplent, erster Vorsteher des Cselesta’sclien 
Convictes, lelirte katholische Rcligion in allen Classen. — 16 St. w.

17. Dr. Karl W e r ber,  Supplent, lelirte Latein in II. a. Griecliisch 
in V. und Deutscli in II. a. — 17 St. w. — Ordinarius in der II. a.-Classe.

18. Karl Vol k i nor ,  Supplent, lelirte Latein in I. b, Deutscli in 
I. b und V. — 15 St. w. — Ordinarius in der I. b-Classe.

N e b e n l e h r e r .
1. Monsignore Johann Sikora ,  provisorischer Esliortator fi i r das 

Untergymnasium.
2. Dr. Adolf L e i m d o r f e r ,  Rabhiner, lelirte mosaische Rcligion in 

4 Abtheilnngen. — 6 St. w.
3. Julius Żi t ny ,  k. k. IJauptlehrer, lelirte Freihandzeichnen in 3 

Abtheilungen. — G St. w.
3



4. Daniel Gu n t e r ,  k. k. Professor, lelirte Stenograpbie in 2 Abtlioi- 
lungen und Kalligrapliie in 1 Abtheilung — 5 St. w.

5. Fritz Bock.  k. k. Kealscbulprofessor, lelirte Franzosiscb in 1 Ab- 
tlieilnng. — 2 St. w.

G. Willibald Dobcsc l i ,  Musiklelirer an der k. k. Lehrerbildungs- 
anstalt, lelirte Gesang in 2 Abtlieilungen, — 4 St. w.

7. Franz S k u l i  na, Volksschullelirer, lelirte Tnrnen in 3 Abtlieilungen. 
— 6 St. w.

II. Lehryerfassung.
a) Obligate Lehrgegenstande.

In den obligaten Lebrgegenstanden wurdc nacli dem Lelirplane vom 
26. Mai 1884 mit Beriicksiclitigung der li. Min.-Erliisse vom 2. Mai 
1877, Z. 8752, vom 14. Jiinner 1880, Z. 370, voni 30. September 1891, 
Z. 1786, und vom 24. Mai 1892, Z. 11372, unterriclitet.

Der Unterricht wurde in I., II. und III. in je 2 Abtlieilungen crtlieilt.
E r s t e  Ol as sc E e l i g i o n s l e l i r e :  2 . St. w.: 1 katliolische: der 

christliclio Glaube. Die zebu Gebote. Die Gnadenmittel; 2. evangelisclie: 
Bibliscbe Gescbicbte des alten Testamentes. Die zelin Gebote. Zu den 
Festzeiten des Kircbenjabres cin religioses Bied. — L a t e i n :  8 St. w,: 
KegelmiiCige Formenlebre. Scliriftlicbe und mlindliclie Ubersetzungen. — 
Memorieren und Yariieren von Siitzen. — Alle 8 Tage eino balbstiindigo 
scliriftlicbe Scbulaufgabe. — D e u t s c h :  4 St. w.: Formenlebre, Syntax 
des einfaclien Satzes und das Wiebtigste von dem zusammengesetzten Satze.
— Lectiire ans dem Lescbucbe. -— Orthograjihisclie Ubungcn. — Im 2. 
Semester jede zweite Woclie eino ortbograpliisclic Ubung und monatlicli 2 
Aufsatze, abwccbselnd Scliul- und Hausaufgabcn. — Ge o g r a p b i e :  3 St. 
w.: Anscbauliclie Vermittlung der geograpbisclien Grundvorstellungen. Die 
Tagesbabnen der Sonne in Bezug auf das Scliul- und Wohnliaus in ver- 
schiedenon Jabrcszeiten. Orientierung in der wirklieben llmgebung, auf 
der Karto und am Globus. Bescbreibung und Erldarung der Bcleucbtungs- 
und Erwarmungsverhaltnisse innerhalb der Ileimat im Yorlaufe eines Jalires, 
sowcit sic unmittelbar von der Tagesliingc und der Sonnenbiibe abbitngen.
— Ilauptformen des Fcsten und Fliissigen in ilirer Vertlieilung auf der 
Erde, sowie die Lagę der bedeutendsten Staaten und Stiidte boi steter 
Ubung und Ausbildung im Kartenlesen. Yersucbe im Zeicbncn der ein- 
fachsten geograpbisclien Objecte. ■— M a t l i e m a t i k :  3 St. w.: Aritbmetik: 
das dekadisebo Zablensystem. Komiscbe Zablenrciben. Die vier Grundopo- 
rationen mit unbenannten und einfacli benannten, ganzen und Decimalzablen. 
Das metrische Mafi- und Gewicbtssystem. Das Eecbnen mit mebrfacb benannten 
Żabien. Thcilbarkeit der Żabien. Zerlegung in Primfactoren. Die einfaebsten 
Voriibungen fiir das Eecbnen mit gemeinen Briiclien einscblieOlicb des Auf- 
suchens des gemeinscbaftliclien Mafies und Vielfacben. — Geometrio (2. Se
mester): die Grundgebildo. Gerade, Kreis; Winlcel und Parallolcn. Die ein
faebsten Eigenscbaften des Dreieckes. — N a t u r g e s c b i c b t e .  2 St. w.: 
die e r s t e n  secl i s  Mona t e  des  Schn i j  ab r e s :  Tbierrcicb: Silugetbierc



und Insccten in entsprecbender Auswalil. D ie v i e r  l e t z t e n  M o n a t e  des 
S c l ml j a b r e s :  Pflanzenreicb. Beobaebtung und Bescbreibung einer Anzald 
von Samenpflanzen verscliiedener Ordimngen nacb iliren wiebtigeren Merk- 
raalen, vergleieliende Betraclitung derselben behufs Auffassung ilirer Ver- 
wandtscliaft.

Z we i te  C l as s e .  R e l i g i o n s l c h r e :  2 St. w.: 1. katlioliscbe:
Erklarung der gottesdienstlichen Handlungen der katbolisclien Kirclie; 
2 . evangelisclie : Biblische Geschicbto des neuen Testamentes. Das Yater unser. 
Zn den Festzeiten des Kirchenjahres ein religioses Lied. ■— L a t e i n :  
8 St. w.: Formenlehre der selteneren und unregelmaCigen Flexionen; Pril- 
positionen, Conjunctionen; Gebraucb des Infinitivs und der Participien. — 
Scliriftliclie und miindliclie Ubersetzungen. — Memorieren und Variieren von 
Siitzen. Monatlicb 3 Conipositionen mit balb- bis dreiviertelstiindiger Arbeits- 
zeit, und ein Pensum. — Deutscl i :  4 St. w.: Der zusammengezogene und 
zusammengcsetzte Satz; praktisebe Ubungen in der Interpunction. — Lectiire 
ans dem Lesebucbe. •— Memorieren und Vortragen ausgewablter Lesestiicke.
— Ortbograpbiscbe Ubungen. Monatlicb 3 Arbeiten, abwecbselnd Scliul- und 
Hausarbeiten. •— Ge s c h i c b t e  und G e o g r a p b i e :  Geschicl i te:  2 St. w.; 
Altcrtbum. Ausfiibrlicbere Darstellung der Sagen. Die wicbtigsten Personen 
und Begebenbeiten, liauptsacblicb aus der Gescliicbte der Griecben und 
Romer. — G e o g r a p b i e :  2 St. w.: Asien und Afrika nacb Lagę und 
Umriss, in oro-bydro- und topograpbiscber Hinsicbt unter Riicksicbt- 
nabme auf die klimatisclien Zustiinde, soweit letztere aus den Stellungen der 
Sonnenbabn zu verscbiedenen Korizonten erklart werden kiinnen. Der 
Zusammenbang des Klimas mit der Yegetation, den Producten der Lauder 
und der Beschitftigung der Ydlker wurde an einzelnen nalicliegenden und 
ganz klaren Beispielen erlautert. — Ubersicbt Europas nacb Umriss, Relief 
und Gewassern. Die Lauder Siideuropas und des britiseben Inselrcicbes nacb 
den bei Asien und Afrika angedeuteten Gesicbtspunkten, Ubungen im Ent- 
werfen einfaeber Kartenskizzen. — Mat bemat i k :  3 St. w.: Ar i t bmet i k :  
Erweiterte Ubungen iiber Maloe und Yielfacbe. Zusammenbangende Darstellung 
und Durcbiibung der Brucbrecbnung. Verwandlung von Decimalbruchen in 
gemeine Briicbe und umgekebrt. Die Hauptsiitze iiber Yerbaltnisse und 
Proportionen. Die einfaebe Regeldetri mit Anwendung der Proportionen und 
der Scblussrecbnung. Die Procent- und die einfaebe Zinsenrecbnung. — 
( ł c o m c t r i e :  Strecken- und Winkelsymmetralo. Congruenz der Dreiceko 
nebst Anwendungen. Die wicbtigsten Eigenscbaften des Kreises, der Yierecke 
und Vielecke. N a t u rgescb i cb t e : 2 St. w .: Die ersten scclis Monate des 
Sclmljabres: T b i e r r e i c b ,  u. zw.: Ybgcl, einige Reptilien, Ampbibien und 
Fiscbe. Einige Formen aus den iibrigen Abtbeilungen der wirbellosen Tbiere.
— Die vier letzten Monate des Sclmljabres: P f l a n z e n r e i c l i .  Fortsetzung 
des Unterricbtes der ersten Classe dureb Yorfiilirung anderer Samenpflanzen. 
Einige Sporenpflanzen.

D r i t t e  Classe.  Re i  i g i o n s l e b r e : 2 St. w.: 1. katlioliscbe: Die 
Gescbicbte der Offenbarung Gottes im alten Bundę; 2. evangeliscbe: Er- 
klarung aller seclis Hauptstiicke des lutheriscben Katecbismus. Lebensbilder 
cbristliclier Helden aus der Zeit der Stiftung der Kirclie bis zur Reformation. 
Die Kernlieder der Kirclie. -— Late in:  3 St. Grammatik: Casuslebre und 
Priipositionen. — 3 St. Lectiire aus Cornel. Nepos. — Alle 14 Tage eine

3+



Composition von eincr ganzen Stunde, allo 3 Wochen cin Pensum. — 
Griecl i i sch:  5 St. w .: Griechische Formenlelire bis zu den Verben auf u,t.
— Von der zweiten Tliilftc des ersten Semesters ab allc 14 Tage eino 
scliriftlicbe Arbeit, abwecbselnd Compositionen und Pensa. — De u t s c l i :  
3 St. w. Systemat. Unterricbt in der Formen- und Casuslehre mit Rilcksicht 
auf die Bedeutungslebre. — Leetiirc mit besonderer Beachtung der stilistiseheu 
Seite. Memorieren. Vortragen. — Monatlicli einc Scliul- und eine llausarbeit.
— Gesc l i i c l i t e  und  Geograpl i i e :  3 St. w.: Ge s c l i i c h t e  des Mittel- 
alters. Die wichtigsten Begebenbeiten mit besonderer Eiicksicht auf die. 
Gescliiclite der osterreicliisch-ungarischen Monarchie. — G e o g r a p l i i e :  Die 
in der zweiten Classe nicht bebandelton Lauder Luropas (mit Ausschluss 
der osterr-ung. Monarchie), Amerika, Australien, nacli denselben Gesićhts- 
punkten wie in der U. Classe, insbesondere aucli riicksicbtlich der Erkliirung 
der klimatisclien Zustiinde. Ubungen im Entwerfen einfacber Kartenskizzen.
— M a t h e m a t i k :  3 St. w. : Ar i t l i me t i k :  Die yier Grundoperationen mit 
ganzen und gebrochenen allgemeinen Żabien. Quadrieren und Auszielicn der 
Quadratwurzel. lin Zusammenbange mit den geometriscben Eechnungen: 
Urivollstandige Żabien, abgekiirztes Multiplicieren und Dividiercn ; Anwcndung 
des letzteren beim Auszielicn der Quadratwurzel. -— Geomet r i e :  Einfaclie 
Fiille der Vergleichung. Verwandlung und Theilung der Figuren. Liingen- 
und Flachenmessung. Pytliagoreiscber Lelirsatz auf Grund der einfaclisten 
Beweisc. Das Wicbtigste iiber die Ahnlichkeit geometriscber Gebilde. — 
N a t u r w i s s e n s c l i a f t e n :  2 St. w. : 1. Semes t e r :  P h y s i k : Vorbegriffe : 
Eaumlichkeit und Undurclidringlicbkeit der Korper. Charakteristik der drei 
Aggregationszustande. Lothrechte, wagrecbte Eichtung; absolutcs und speci- 
fisches Gewicbt. Druck der Luft. — Warmoempfindungen, Wiirmegrad und 
Warmemenge. Warmcabgabe boi Anderung des Aggregationszustandes. Vcr- 
breitung der Warnie durcli Leitung und durcli Strahlung. Quellen der 
Warnie. — Coliasion, Adhasion ; Elasticitat, Spriidigkcit, Zabigkeit; Mischung, 
Losung; Krystallisation. — Synthese, Analyse und Substitution. Nacbweis der 
Gesetze der Erhaltung der Jlabe und der bestimmten Gewicbts- und 1’aurn- 
verlialtnisse an wenigen einfaclien Yersucben. Grundstoffe; Molceul, Atom; 
Basen, Siiurcn, Salze. Die verbreitetstcn Metalloide und einige ilirer Ver- 
bindungen. Verbrennung. — 2. S e m e s t e r .  M i n e r a l o g i e :  Beobaclitung 
und Bescbreibung eincr miibigcn Anzahl von wielitigen und selir verbreiteten 
Mineralarten oline besondere Eiicksicbt auf Systematik. Gewobnliclistc 
Gesteinsformen.

V i e r t e  C l as s e .  R e l i g i  on s l e l i r e ;  2 St. w.: 1. katboliscbe:
Gescliiclite der Offenbarung Gottes im neuen Bundę; 2 . evangelische: Die 
cliristliclie Sittenlehre. Lebensbilder cliristliclier Iieldcn ans der Ecformation 
bis in die neueste Zeit. Gescliiclite des evangelischen Kircbenlicdes. — 
L a t e i n ;  3 St. Gramm.: Tempus- und Moduslelire. Conjunctionen. — 3 St. 
Jjectiire ans Caesar de beli. Gall.; in der zweiten Hiilfte des II. Scin. 
w Ocli. 2 St. Ovid (Auswalil). —■ Scliriftlicbe und mundliclie (Jbersetzungen.
— Alle LI Tage eine Composition, alle 3 Wochen cin Pensum. 
G r i e c l i i s c h :  4  St. w.: Vcrba auf— ;xt und anomala. Ilauptpunkte der 
Syntax. — Scliriftlicbe und miindliclie (jbersetzungen. — Memoricren der 
Satze. - Alle 2 Wocben eine scliriftlicbe Arbeit, abwecbselnd Compositionen 
und Pensa. — De u t s c l i  3 St. w.: Systematischer Unterricbt in der Syntax



des zusannnengesetzlen Satzes, die Periode. -— Das Wieli tigs te der Prosodie 
und Metrik. —• Lectiiro aus dem Lesebuclie mit sacldichcr und stilistischer 
Erkliirung. ■— Ubungen im mUndliclicu Vortrag. — Monatlicli 2 Arbeiten, 
abwecliselnd Sehul- und llausarbeiten. — G e s c  hi c  l i te u n d  Ge o g r a  p lii e: 
4 St. w. G e s c  b i cli te (2 St. w.): Neuzeit. Die wiclitigsten Porsonen und 
Begebcnlieiten • Gescbiclite der osterr.-ungar. Monarchie bildet den Ilaupt- 
inlialt des Unterriclites. — Geograpliie (2 St. w.) : Pliysiscbe und politische 
Geograpbie der osterr.-ung. Monarchio, mit Ausscbluss des statistischen 
Thciles ais solclien, jedocli mit eingeliender Beaclitung der Producte der 
Lauder, der Bcscliaftigung, des Verkelirslebens und der Culturverlialtnisse 
der Volker. Ubungen im Eutwerfen einfaelier Karteuskizzen. •— Mat bema t i k :  
o St. w.: A r i t l i m e t i k :  l)ie Lelirc von den Gleicliungen crsten Grades 
mit einer und mit melircren Unbckannten und von solclien reinen Gleicliungen 
zweiten und dritten Grades, welclie bei den geometrisclien Peclinungen vor- 
komincn. Im Zusammenliange mit den letzteren: Cubieren und Ausziclion
der Cubikwurzol, die zusammcngesetzte Eegeldetri, die Tlieilregel, die 
Zinseszinsreclinung. —- Geome t r i o :  Gcgenseitige Lagę von Geraden und 
Ebcnen. Die korperliclic Ecke. Hauptarten der Kiirper. Eiufacliste Palle der 
Oberllaclicn- und Rauminhaltsreclinung. — N a t u r l o l i r e :  3 St. w.
1. Semestcr: M a g n e t i s m u s :  NatUrliclie und kiinstliclio Magnete. Magnet- 
pole und ilire Wecliselwirkung. Magnetisierung durcli Yertlieilung. Erd- 
magnetismus. — E l e k t r i c i t a t s l e l i r e :  Elektriscber Zustand, eiufacliste 
Elektroskope. Gute und scblccbte Leiter, positiv und nogati v elektrisclie 
Kiirper. Elektrisierung durcli Yertlieilung. Die gebriiucbliclisten Apparate 
zur Erzeugung und Ausatnmlung der Elektricittit. Gewitter. Blitzableiter. 
Volta’sclie Kette, von den constanten Ketton nur diejenigen, welclie zu den 
Versuclien verwendet werden. Die llauptwirkungen des galvanisclien Stromes, 
Galvanoskop, Elektro- und Magncto-Iuduction. Die cinfaclisteii undbekanntesten 
elektro-tecbnischen Anwendungcn. — Mechani k :  Bescbreibung der ILaupt- 
formen der Bewegung. Die bciden Wirkungsarten der mocbanischen Krafte: 
Beschleunigung und Druck; Messung der letzteren (statisclien) Wirkung 
durcli Gewicbt. Fliebkraft, Scbwerkraft, Stofi, Bewegungsliindernisse. — Zu- 
sammensetzung und Zerlegung gleicbartiger Bewegungen, von ungleicbartigen : 
Wurfbewegung. Zusammensetzung und Zerlegung von Kraften mit einem gemein- 
scbaftliclien Angriflspunkte und von gleicbstimmig parallelen Kraften. Sckwer- 
punkt, Arten des Gleicbgewicbtes; Pendcl. Einige Boispiele einfaelier und zu- 
sammengesetzter Mascbinen. — 2. Semestcr: Charakteristischo Ersclieinungen 
tropfbar fliissiger Kiirper, Niveau, bydrostatisclier Druck. Gleicligewiclit einer 
Eliissigkcit, sowie zweiersicli niclit misebender Elussigkeiten in Communications- 
gcfiillen. Arcliimedisclies Gesetz ; die cintaclisten Metliodcn zur Bestimmung des 
spccifiscben Gewiclites tester und tropfbarer Kiirper. Capillarcrsclieinungen. —• 
Charakteristiscke Eigenscliaften gasfiirmiger Kiirper (Mariotte’s Gesetz). 
Torricelli’s Versucli, Barometer; einige weitere Anwendungen der Wirkungen 
des Luftdruckes; Luftpumpe, Luftballon. Princip der Dampfmaschinen. — 
A us d e r Lel i re  vom Scl ial le:  Scliallempfindungen, Geriiuscli, Klang, 
Tonbiilie, Tonleiter; die einfachsten Scliallerreger. Stimmorgan. Telephon. 
Eortpllanzung und Eeflexion des Scballes; Mittiinen. Geliororgan. — A us 
d e r Le l i r e  vom Licl i te:  Liclitempfindungen. Geradlinigo Eortpllanzung 
des Licbtcs, Scliatten, Pliotomcter. lvetlcxion und Brechung des Liclitos.



Spiegel und Linsen. Farbcnzerstreuung, Rcgcnbogen. Augc, Mikroskop; 
dioptriscbe Fernrolirc in einfaclister Form. — Aus d e r a s t r ouomi scheu  
Ge o g r a p l i i e :  Mit der Mccliauik ist zu verbinden: Besclireibung der Er- 
sebeinungen ani Fixsternhimmel. Phasen des Mondes; seiu monatlicher 
Uralauf. Jiilirliche Bewegung der Sonne. Erkliirung dieser Ersclieinungen, 
sowie der Verschiedenbeit der Tages- und Jabreszeitcn an Orten verscliiodener 
Breite und Lange, aus der Brebung der Erde um ilire Acbso binnen einein 
Sterntage und aus dem jabrlicben Umlaufe der Erde um die Sonne. Sonuen- 
uud Mondesfinsternis.

E i i n f t e  Cl asse .  R e l i g i o n s l e h r e :  2 St. w. r 1. katbolisebe: 
Allgemeino Glaubenslehre ; 2. evangelische : Gescbielito der cliristlicben Kircbc 
von der Stiftung derselben bis zur Reformation. — L a t e i n :  5. St. Lecture • 
im I. Sem. ausscblieBlicb Livius, im II. Sem. auber Livius vorwiegend Ov i d  
uacli einer Auswabl. 1 St. w.: gramm.-stilistische Ubungen. In jodem Semester 
5 Sebularbeiten. — Griecl i i scb:  5 St. w.: Wiederbolung der Eormenlebre. 
I)as Wiclitigste aus der Syntax. I  St. w. Lectiire. 1. Sem.: Auswabl aus 
Xenoplion. — II. Sem.: Homer, Ilias, daneben 1 St. w. Lecture aus Xenopbon. 
In jodem Semester 4 Sebularbeiten. — D o u t s c b :  3 St. w.: Grammatik: 
IV ortbildung, Lebnworter, Fremdworter, Volksetymologie. — Lecture nacli 
dem Lcsebucbo mit Erklarungen und Anmerkuugen. Die letzteren liaben 
liier lielien iliren sonstigen stilistisclien Zwecken hauptsachlich die Aufgabe, 
cine Cbarakteristik jener episclien, lyrisclion und rein didaktiseben Dichtungs- 
gattungen zu liefern, welcbe dem Scbiiler durcli die Lecture in friiberen 
Jalirgangon und in diesem Jabre selbst bekannt geworden sind. Ausgewablte 
Partien aus Wielands Oberon und Klopstocks Messias. Memoricren und 
Vortragen. Aufsatze: Monatlicli eine Sclml- und eine Hausarbeit. —■ Ge- 
s chi cli te  u n d  G e o g r a p l i i e :  3 St. w.: Geschichto des Alterthums
bis zur Unterwerfung Italicns, mit Beriicksiclitigung der einscblagigen geo- 
grapbiscbon Partien. — Ma t b e ma t i k :  4 St. w .: Algebra: Wissenscbaftlicb 
durcbgefubrte Lelire von den vier Grundrecliimngen, groCtes Mali und kleinstes 
Vielfacbes, Tbeilbarkeit, gomeino und Decimalbriicbe, Vorbliltnisse und 
Proportionen, Gleicbungcn mit einer und mebreren Unbekannten. — Ge o 
m e t r i e :  Gerade Linie, Winkę], Congruonz der ebonen Figuren, Eigen- 
scliaften der Drei-, Vicr- und Yielecke und des Kreises, Proportionalitat 
und Abnlicbkeit, Flitcbeninualt der geradlinigen Figuren, Malibestimmungen 
am Kreise. — N a t u r l e b r e :  2 St. w.: 1. Sem. Mineralogie.'— II.
Sem. Botanik.

S e c h s t e  C lasse. R e l i g i  o n s 1 eh r e: 2 St. w.: 1. katbolisebe: 
Die christliche Lelire. Besondere Glaubenslehre; 2 . evangelischo: Ge-
scbicbte der cliristlicben Kirclie von der Reformation bis in die neueste 
Zeit. — L a t c i n :  5 St.: Lecture: Sallust, Cicero in Catil. 1., Vergil in 
Auswabl aus Eclog., Georg, und Aeneis, — Caesar beli. civ. — 1 S t.: 
grammatisch-stilistische Fbungen. Scbriftlicbe Arbeiten wie in V. ■— Gr i e -  
cbiscl i :  Lecture 4 St. im I. Sem. ausgewablte Partien aus Homers Ilias. —
II. Sem. Herodot, Ilauptpunkte aus der Gcschiehtc der Perserkricgc; da 
neben nanientlicli im I. Sem. allo 14 Tage 1 St. Lecture aus Xo n o p h o n .  — 
Grammatik 1 St, — Scbriftlicbe Arbeiten wie in der Y. Classe. — Dou t s cb :  
3 St. w.: Grammatik: Genealogie der germaniseben Spraclien, Lautver-
sebiebung, Yocalwandel (Umlaut, Brecbung, x\.blaut), Lectiire (zum griilieren



Tlieile nacli dom Lesebuche). Auswabl aus dem Nibelungenliede und aus 
Waltber von der Vogelwcide nacli dem Grundtexte; Klopstock, Lessing. 
Die Anmerkungen sind wie friiher auf Beobaclitung und Ćharakterisierung 
der stilistisclien Formen gericlitet, sic crwcitcrn und vervollstandigen jene 
des yorbergelienden Jabres. Der Privatlcctlire obliegt die Erganzung be- 
ziiglicli der Kenntnis jener Hauptwerke, welclie nicht Gegenstand der Schul- 
leetiire sind. — Gescbicbte der deutsclien Literatur (vom rein historiscbeu 
Standpunkte) im Grundriss, von den Anfiingen bis zu der durch den Sturm 
und Drang begonnenen Fpocbe mit niiherem Eingeben dort, wo Lecture 
sieli ansebliel.it. — Aufsatzo von drei zu drei Woclien, abwechselnd eine 
Schul und cino Hausarbeit. — Ge s c b i c b t e  und Ge o g r a p l i i e :  4 St. 
w.: Gescbicbte der Komor seit den punischen Kriegen. Gescbicbte des 
Mittelalters mit Beriicksichtigung’ der einscbliigigen Geograpliie. — Mat l ie-  
m a t i k :  3 St. w.: A l g e b r a :  l)io Lelire von den Botenzen, Wurzeln
Logaritlimen. Q,uadratische Gleicliungen mit einer IJnbekatinteu und iliro 
Anwendung auf die Geometrie. — Ge o m e t r i e :  Im I. Sem. Stereometrie, 
im II. Semester ebone Trigonometrie. Na t u r g e s c h  icli t e: 2 St. w.: 
Zoologie.

S i c b e n t e  Classe.  R e l i g i o n s l e h r e :  2 St. w.: 1. katliolische:
Ohristliclie Sittcnlelire; 2 . cvangelisclie: Einfiihrung in die lieiligen Sclirif- 
ten des alteu und neuen Tcstamentes. — L a t e i n : 4 St. Lectiire: Cicero 
und Vergil Acneis. — 1 St. grammatiscli-stilistiscbe Ubungen. Schriftlicbc 
Arbeiten wie in V. Classe. — Gr i ech i sc l ł  3 St. Lecture: Im 1. Semester 
Demostlienes. II. Semester ausgewiiblte Partien aus der < hlyssee, daneben 
Fortsetzung der Lectiire des Demostlienes. I St. w. Scliriftliche Arbeiten 
wie in Y. Dc u ts cli: 3 St. w. Lecture (mim Theil nacli dem Lesebuclie). 
Herder, Goethe, Schiller. Die Anmerkungen wie in der VI. Cl. PrivatlectUre 
iilinlich wio in der VI. Cl. Literaturgeschichte bis auf Schillers Tod. Rede- 
iibungen. Aufsatze wie in der YI. Cl. — Gcsc l i i chte :  3 St. w.: Ge- 
schiclito der Neuzeit mit Borilcksiclitigung der iunoren Entwicklung Euro- 
jias und der Geograpliie. M a t h c m a t h i k :  3 St. w.: Algebra: Quadra- 
tisclie Gleicliungen mit 2 Unbokannton. Progressioneu. Zinseszinsen- und 
Kontenrccbnung. Kettenbruche. Unbestimmto Gleicliungen des 1. Grades. 
Combinationslehre. Biuomisclier Lelirsatz. — G e o m e t r i e :  Trigonometri- 
sclio Aufgaben und goniometrisclie Gleicliungen. Elemente der analytischen 
Geometrie in der Ebene mit Einschluss der Kegelsclinittslinien. — Na t u r -  
l ehre :  3 St. w.: Allgemeino Eigenschaften der Korper, Mechanik fester,
tropfbar und ausdelinsam fliissiger Korper, Wiirmelehre, chemische Grund- 
lcliren. — Pli i lo s opli is c li e P r o p a d c u t i k .  2 St. w.: Logik.

Ac l i t e  Classe .  R e l i g i o n s l e h r e :  2 St. w.: 1. katholische: Ge- 
schiclite der Kirche Cliristi; 2. evangelische: Die christliclie Glaubens- und 
Sittenlehrc. — L a t e i n :  4 St. Lecture: Tacitus’ Germania, cap. 1—27,
Auswabl aus Tacitus’ Ilist. oder Ann., Auswabl aus Hor. Odeń, Epod., 
Sat. uml Epist, —■ 1 St. grammatiscli-stilistiscbe Ubungen. Scliriftliche Ar
beiten wie in der V. Cl. — Gr i ec l i i sch:  5 St. Lectiire: Im I. Sem.
Plato,  im II. Sem. eine Tragedie des Sopli  o k l e s  und Fortsetzung der 
Lectiire aus der Odyssee. Scliriftliche Arbeiten wic in der V. Cl. — D e u t s c h :  
3 St. w .: Lectiire (zum Theil nacli dem Lesebuche) Lessings Laokoon.
Auswabl aus derHamburgisclieu Dramaturgie, Goethe, Schiller. — PriyatlectUre,



— lledeiibungen. Literaturgescliiclite, ahnlicli wie in der VI. Classe, 
bis zu Goethes Tod, Uberblick iiber die Entwicklung der deutsclien Li
teratur in Osterreich im XIX. Jalirlmndert mit besonderer Beriieksichtigung 
Grillparzers. Aufsatzo wie iu der VI. Cl. —■ G e s c h i c h t c  und Geo- 
g r a p l i i e :  3 St. w.: I. Scmester: Geschichtc der iisterreichiscli-ungarischen 
Monarchie. II. Semester: Osterreicliisch-ungarische Vaterlandskunde. —
Wiederholung der Geschichte des griechischen und riimischen Altertliums. 
M at hem  a t ik:  2 St. w.: Wiederholung des gesammten Lelirstoffes und
(Sbungen im Aufiiisen von Aufgaben und im Beweisen von Lehrsśitzen.— 
N a t u r l e l i r e :  3 St. w.: Magnetismus, Elektricitat, Wellenbewegung,
Akustik, Optik, Elemente der Astronomie. — Phi l os  opli is cli e Propi i -  
d eu t i k :  2. St. w.: Empirische Psychologie,

Israelitischer Religionsunterricbt.
I. Abthcilung (1. u. 2. Cl.) Ausgewahlte Capitel aus dem 1. Buolie 

Moses (nach Kayserling). Hebr. Grammatik: Vocale, Silben, Tonzeichen, 
Substantiv. Bibl. Geschichte: Josua bis inclus. Simson (nach Cassel). Litur
gie. — 2 St. w.

II. Abtlieilung (3. u. 4. Cl.) Ausgewahlte Capitel aus dcm 2. Buche 
Moses (nach Kayserling). llobr. Grammatik: wie Abtlieilung I. — Bibl. 
Geschichte: die letzten Richter bis Konig David. inclus. (nach Cassel). Li
turgie. — 2 St. w.

III. Abtlieilung (5.— 6 . Cl.) Ausgewahlte Capitel aus dem 5. Buche 
Moses (nach Kayserling). llebr. Grammatik: Substantiy bis inclus. I. Con- 
jugationsform des regelmaCigon Verb. Geschichte: von der Euokkehr aus 
dem babylonischen Exil his aut' Herodes (nach Cassel). Liturgie. •— 2 St. w.

IV. Abtlieilung (7.—8 . CI.) Ausgewahlte Capitel aus dcm 5. Buche
Moses (nach Kayserling). llebr. Grammatik: Redetheile im allgemeinen
mit besondercr Eiicksicht aut' das Verb. Geschichte: von Titus Lis zur
Zeit der Gaonim (nach Cassel). — Einleitung in die Etliik nach Maimo- 
nides. — Liturgie. — 1 St. w.

b) Freie Lełirgegenstande.
I. P o ln isc h .

I. A b t l i e i l u n g ,  2 . St. w.: Das Nothwondigste aus der Lautlehre. 
Eegelmabige Formenlelire, eingelibt bci der Lectiire gewahlter Lesestiicke 
aus Wypisy polskie 1. Memorieren kurzer Gediclito. Alle zwei Woclien 
eine scbrittliche Aufgabe.

II. A b t h c i l u n g ,  2 St. w.: Lautlehre u. Orthographie j Declination 
u. Comparation in austiihrlicher Weisc. Lectiire ausgewiihlter Lesestiicke 
aus „Wypisy polskie11 II. mit Erklarung, Ubersetzung und Wiedererzahlung. 
Memorieren von Gedichten. Alle 3 Woclien eine scbrittliche Arbeit.

III. Ab t l i e i l u n g ,  2 St. w.: Grammatisch-stilistisehe und sachlichc 
Erklarung ausgewiihlter Lesestiicke aus Wypisy polskie II. f. O.-G. mit 
cinem kurzeń Abrisse der Literaturgescliiclite. — Vortrag freigcwiihltcr Ge 
diclite. — Alle 4 Woclien cin Autsatz.

II. lSKIiinisch.
I. Ab t l i e i l ung ,  2 St. w.: Anfangsgriinde des Unterrichtes. Conju- 

gation des regelmiiCigen Zeitwottes in allcn Zciten. Declination der Substantiva



und Adjectiva. Einiibung der Eormen an Beispielen des I. Theils des 
„Lebrgangs der bobin. Spraclie11 v. Cbaryat und Ouredmcek. Liber- 
setzuugen aus dcm Bćilimisclien ins Deutscbe und umgokelirt. Sprech- und 
Dictandoiibungon. Yortrag kurzcr Gedicbtc. Scliriftliche Arboiteu nacli 
Bedarf.

II. Abt l i e i l ung ,  2 St. w.: Eortsctzung der Eormenlebre auf Grund 
des II. Tbeils des Lelirbuches v. Charvat und Ourednffiek. Erkliirung kur- 
zer Lesestiieke unter Gebraucli der bolimisclieii Spraclie. Sprecb- und Dic- 
tandoiibungcn. Vortrag kurzer Gedielite. Scliriftliclie Arbeiten nacli Bedarf'.

III. Ab t b e i l u n g ,  2 St. w.: Die Lelire vom Nomen. Lecliire von
Musterstiicken aus „Vybor z literatury Ceskó. Doba nova von A. Trublar,u 
mit grammatisch-stilistisclier und sacliliclier Erkliirung im Auscbluss an eine 
Ubersicbt der neuen Literaturgescliiclite. Vortrag liingerer Gedielite. Alle. 
vier Woclien eine scliriftliclie Arbcit.

III. F ra iiz iis isc li.
I. A b t b e i l u n g :  Die Lectionen 1 bis 90 des Eleuientarbuches von 

Dr. C. 1'liitz. — Die Lesestiieke der ersten Keilie.

IV. F rc  i Ii n u d źc ie  lilie u.

I. A b t b e i l u n g ,  2 St. w. (1 CI.): Zeiclinen ebener geometrischcr 
Gebilde und des geometrisclien Ornamentes aus freier lland unter besonderer 
Beriicksiebtigung des Zeicbnens gebogener Linieli. Gruiidbegrilfe aus der 
Kaumlebro und anscliauliclie Erkliirung elementarer Kbrpcrformen.

II. A b t b e i l u n g ,  2 St. w. (2. und 3. Classe): Perspectivisclies
Ereiliandzeicbnen nacli Drabt- und llolzinodellen. Zeiclinen einfaclier Flaeli- 
ornamente im Umriss • Zeiclinen und Maleli von Elacliornamenten der an- 
tikclassisclien Kunstweisc. Ubungen im Gedacbtniszeichnen.

III. A b t b e i l u n g ,  2 St. w. (4. bis 8 . Classe): Ereiliandzeicbnen nacb 
cinfaclien GefaCformen. Zeiclinen und Malcu von Elacliornamenten der 
classisclien und der iibrigen bedeutenden Kunstweisen. Zeiclinen nacli or- 
namentalen Gipsmodellcn. Erklarung der Gestaltung des menscldiclien 
Kopfes und Gcsicbtcs und Ubungen im Kopfzeichnen nacb Vorlagen und 
lłeliefabgussen, Masken und Biiston. Erklarung der antiken Saulonordnun- 
gen. Ubungen im Skizziercn.

V. T u rn en .

I. A b t b e i l u n g ,  2 St. w.: a )  Ordnungs- und Ereiiibungen: Auf- 
stellung. Grundstellung. liicbtung. Vonyartsgelien, Vonvartslaufon. Gelicn 
an Ort. Umkcbren im Gelien und Laufen. Seitwartsgebon in Elankenreiben. 
Kiickwartsgeben in Stirnreiben. Gelien mit Trittwecbsel. Neben-, Vor- und 
Ilintcrreilion in Paaren. 4Vinkel und Gegcnzug im Gelien und Laufen. 
Drcbungen im Steben. Armlialtung und Bewegungen der gestreekten Arnie. 
Eerseubcben in die Zebenstellung mit Armlieben. Scbreiten in die Scliritt- 
stellungen mit Armlieben. Arinbeugen und Strecken der Arnie. Gelien 
mit Armlialtungen. Ilalbo Bougung der Knie mit Armbeugen und Strecken. 
Bumpfbeugcn mit Armlialtungen. Hiipfen mit gescblossencn Eiilien. —- 
Hantelubungen und Stabtibungen mit bolzerneu Staben. — b )  GeratbUbungen :



Kletteriibungcn an scliriigen und senkrecliten Stangen. Hang- uud 
Hangelubuiigen an den wagrecliten Leitern. Licgestiitz- und Liegeliang- 
iibungen arn Barrcn und. Ecek. Gemischte Spriinge ani Bock und I * ferii. 
Freispringen iiber Sclmur. Sturinspringen. Scliwebeiibungen an den Schwcbe- 
stangen. Scliaukeliibungen an den Eingen, am Scbwebercck und Eundlauf. 
Jtigendspiele.

H. Al i t bc i l ung ,  2 St. w .: a )  Ordnungs- und FreiUbungen: Neben-, 
Vor- und llinterreilien in den Vierreilien im Gelicn und Laufen. Schwen- 
ken der Vierrciben. Offnen und Scliliefien der Flankenrcihen. Vcrbindun- 
gen von Zieben, Eeiben und Scliwenken zur Doppelsaulc im Geben und 
Laufen. Zusammengesetzte Fuli-, Knie-, Bein-, Eumpf- und Ilupfubungs- 
folgen mit Armbeugcn verbunden. — b )  Geratbiibungen: Hangęl-, Klctter- 
und Steigubungcn an scliriigen und senkrecliten Stangen, scliriigen, senkreeli- 
ten und wagrecliteu Leitern. HangUbungen am Eeck, Wellen-Aufscliwung, 
Felge-Aufscliwung. StUtziibungen am liarren: Scliwingen verbunden mit 
Situ, Stiitzeln. Gemischte Spriinge am Fferd: Auf- und Absitzen, Hocke, 
Flanko. Bockspringen ais Hoclisprung. Freispringen iiber Sclmur ais \Veit 
und Hoclisprung. Ubungen am Eundlauf, Schwebereck und an den Eingen. 
Jugendspiele.

HI. Ab tli e ilu  n g, 2 St. w.: Gerathubungen : Dic verscliiedensten
Auf-, Uin-, Ab- und Durcliscliwiinge am Eeck. Kin- und Ausspriingo am 
Ende des Barrens; Scliwingen im Unterarm- und StreckstUtz mit Stiitz- 
liiipfen: Ubersclilagen vom Sitz, Sturm- und Freispringen ais lfocli- und 
Weitsprung. Bockspringen ais Hoch- und Weitsprung. LSngenspriingc am 
Fferd, sowie Hocke, Flanko oder Griitsclie. HangUbungen an scliriigen 
Leitern, Tauen und Eingen. Kiirturnen. Jugendspiele.

VI. S tc iio jirn p liic .
I. Ab tli e ilu  n g, 2 St. w.: Wortbildungs- mul Wortkurzungslebre mit 

fortgesetzten Ubungen im stenograpbisclien Sclireiben und Lesen. Elemente 
der Satzkurzungslebre.

H. Ab tli o il ung. 1 St. w.: Vollstiindige Theorie der Satzkiirzungs- 
lelire, sowolil Klang- ais audi Formenkurzung; Ubungen im Naclisclireiben 
von Uictaten mit steigender Gescbwindigkeit; Lectiire gcklirzter Scbrift.

VII. G esa u ( |.
I. A b t h e i l u n g ,  2. St. w.: Lelire von dem Notensystem, den 

Tonen, dereń Zeiclien, Wert und Eintlicilung, die Taktarteu. Dic Inter- 
valle, Erholiungs- und Erniedrigungszeiclien. Entwicklung der Tonleiter 
und Tonarten C-, G-, F-, D- und B-Dur. — Ubung im Notensclireiben, 
Treffiibungen.

H. A b t h e i l u n g .  2 St. w.: Entwicklung der ubrigon Dur- und 
Moll-Tonarten. Intervall- und Treflfubuiigen. Von den Accorden. Dreiklang 
und Septimenaccord, Zerlegung und Vorsetzung derselben, Cadeuzen (Drei
klang, Quartsext- und Septimenaccord) in siinimtlichen Dur- und Moll- 
Tonarten. Vom Dominant-Septimonaccord. Uber die Verwandtscliaft der 
Tonarten ersten und zwcitcn Grades. Einuben von melirstimmigen Liedorn, 
kircliliclien, patriotiscben und anderon Inbaltes mit besondercr Beriick- 
siclitigung des volksthiimliclien Liedes.



I. A b t h e i l u n g ,  2 St. w.: l)ic Current-und Latcinsclirift nacli der 
Taktiermethode.

III. Verzeichnis
der im Schuljahre 1894/95 verwendeten Lehrbiicher nach Gegen- 

standen und Classen.
I. K e l i g i o n s l e l i r e :  a ) katlioliscli: Fischer, Katholische Beligions- 

leliro, in I. — Mach, Katholische Liturgik, in II. — Zettcr, Geschichte 
der gottlichen Offenbarung des alten Bundes, in III. — Zetter, Geschichte 
der gottlichen Offenbarung des neuen Bundes, in IV. — Wappler, Katli. 
Keligionslelire I. in V., II. in VI. und III. in VII. — Fessler, Geschichte 
der Kirche Christi, in VIII.

b) evangelisch: Biblischc Geschichte fur Schulon und Familien (Kalw), 
in I ,  II. Palmer. Der christi. Glaube und das christi. Leben, in 111.,
IV. — Palmer, Lehrbuch der Keligion flir die oberen Classen, II. Tlicil 
in V., VI., I., Tlicil in VII., VIII.

II. L a t e i n i s c h o  S p r a c h e :  Goldbacher, Schulgranunatik, in 1. — 
VIII. — Nahrhaft, Ubungsbuch, I. Theil, in I., II. Th. in II., ILI. Th. in
III., IV. Th. in IV. — Joli. Schmidt, Lat. Lesebuch aus Cornelius Nepos 
und Curtius Kufus, in lll.-Caesar, helium gallicum ed. Hoffmann, in IV. 
— Ovidii carmina selecta, ed. Sedlmayer, in IV., V. — Livius, ed. Zingerle, 
in V. — Siipflc, Aufgaben zu lateinischen Stiliibungen, II. Theil in V., 
VI.: III. Theil in VII., VIII. — Caesar, bellum civile, ed. Hoffmann, in
VI. — Sallust, Jugurtha, ed. Klimscha, in VI. — Cicero, orat. in Catilinam, 
ed. Klotz, in V I . — Vergil, ed. Kibbeck, in VI., VII. — Cicero, orat. pro 
Koscio Amerino, pro Arcliia; Cato maior, ed. Klotz, in VII. — Tacitus, 
ed. Halin, in VIII. — Horatii carmina, ed. Miiller in VIII.

III. Gr i e c h i s c h o  S p r a c h e :  Curtius, Schulgrammatik, in III. —- 
VIII. — Schenkl, Elementarbuch, in III., IV. — Schenkl, Chrestomathie 
aus Nenophon, in V., VI, — Homer, Ilias ed. Christ, in V., VI. — Ilerodot, 
ed. Hintner, in VI. — Demostlienes, ed. Wotke, in VII., •— Homer, Odysseo, 
ed. Christ, in VII., VIII. — Sophokles, Kiinig Odipus, ed. Schubert, in 
VIII, — Platonis dialogi (Apologie, Kriton, Enthyphron), ed. Christ, in VIII.

IV. D e u t s c h e  S p r a c h e :  Willomitzer, Deutsche Grammatik, in 
J. — V.: Kummer und Stejskal, Doutschcs Lesebuch, 1. in I., II. in II.,
III. in HI., IV. in IV., V. in V., VI. A in VI., VII. in VII., VIII. in VIII. 
Gocthos Iphigenie auf Tauris (Graser) — Shakespeare, Julius Ciisar, in
VII.  ; Lessings Laokoon in VIII. — Goethe, Hermann und Dorotliea, in VIII.

V. Ge o g r aplii e u nd Geschi ch t e .  Horr, Grundziige der Geographic, 
L in I., II. in II., III. — Stioler, Schulatlas, in I. —-V III. — Hannak, Ge- 
sciiichtc des Altorthums, in II. •— Kicpert, Atlas antiquus, in II., V. — 
Hannak, Geschichte des Mittelalters, in III. — Hannak, Geschichte der 
Ncuzeit, in IV. — Hannak, Osterr. Vaterlandskundc, in IV. — Jausz, 
histor.-goorgraph. Schulatlas, II' in III,, VI. III. in IV., VII. — Hannak; 
Lehrbuch der Geschichte des Altorthums f. O.-G. in V, VI. Hannak, Lehr
buch der Geschichte des Mittelalters f. O.-G. in VI. — Hannak, Lehrbuch 
der Geschichte der Ncuzeit f. O.-G. in VII. — Hannak, Osterr. Vaterlands- 
kunde fiir die hbhcren Classen, in VIII.



VI. M atli ema t i k :  Mocnik, Lelirbucli der Aritlmictik f. U.-G. I. in
1., II.: II. in III., IV. — Iloeevar, Lclir- und tlbungsbucli der Geometrie 
in I. — IV. — Mocnik, Lelirbucli der Aritlmictik und Algebra f. O.-G. in
V. — VIII. llocevar, Lelirbucli der Geometrie fiir das Obergymnasium, in 
V —VIII. — Heis, Bcispiclsaminlung in V.—VIII.

VII. N a t u r g  escli i cli te . Pokorny, Illustrierte Naturgcscbicbte. 1. in
1., 11., II. in I., II., III. in III. — llochstetter und Bisehing, Lelirbucli 
der Mineralogie in V. — Bill, Grundriss der Botanik, in V. — Graber, 
Leitfaden der Zoologie, in VI.

VIII. P l i y s i k :  Macli und Odstrcil, Grundriss der Naturlelire in
111., IV. — Wallentin, Lelirbucli der Pliysik, in VII., VIII.

IX. Pl i i l os .  P r o p i i d e u t i k :  Drbal, Logik, in VII. — Lindner, 
Empirisclie Psychologie, in VIII.

X. I s r a e l i t i s c l i e  E e l i g i o n s l e h r e  : Wolf, Eeligions- und Sitten- 
leliro. — Kayserling, dic 5 Biicher Moscs. — Casscl, Jtidische Gcschichte.

XI. P o l n i s c l i e  Spracl i e :  Małecki, Gramatyka jeżyka polskiego.
— Wypisy polskie, I., 2., f. O.-G. II. 1. und 2.

XII. Bohmi s c l i e  S p r a c l i e :  Kunz, Ceska inluvuico. — Cliarv.it und 
OuredniCek, Lelirbucli der bobmischen Spraclie fiir deutscbe Mittclschulcn 
I. und II. Tlieil. •— Truhlaf, Vybor z literatury ceske! Doba nova.

XIII. S t e n o g r a p h i e .  Scheller, Lelir- und Losebuch der Gabols- 
bergePschen Stenographie.

IV . Y c rz e ic h n is  d e r  a b s o h ie r te n  L e c tilre .
A .  L a tein.

III. A -C lasse: Corn. Nepos und Curtius Kufus (nacli Joli. Schmidt): 
C. Nepos: Miltiades, Themistocles, Aristides, Cimon, Epaminondas; O. Bufiis: 
Stiick I. U. III. V. VI. VII. VIII. IX. X.

III. B-Classe:  Corn. Nepos und Curtius Eufus (nacli Joli. Schmidt): 
C. Nepos: wio in III. A; C. Eutus: I, II, III. IV, VI, VII, VIII, IX.

IV. C l a s s e :  Caesar commentarii de b. g. lib. I, II, IV, VII. c. 1 — 39.
— O v i d i i Nasonis Metamorphoseon 1, 2, 3, 4, 5 (nacli Sedlmayer).

V. Classe.  Livius, 1. I., XXI. Ovid (nacli Sedlmayer), Motani: Nr. 5, 
6 , 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 14; Pasteli Nro. 2 u. 4; libri tristiuni. Nro. 8 ; 
ex Ponto Nro. 4. — Privatlecture: de bello gali: I. II, III, VI. Livius 
I. XXII.

VI. C lasse: Sallust, Bellurn Jugurtb.; Cicero, or. in Catil. I.; Vergil, 
Lcl. I., A en. L, 111. — Priyatlectiirc: Cic. in Catil. II. III. IV.

VII. Classe:  Cicero, or. pro Sex. Eosc. Am. und or. pro Archia 
poeta; Cato maior. Vcrgil, Aon. I. II., IV., VI. Priyatlectiirc: Cicero, Laelius 
und Vergil. 1. 111.

VIII. Classe:  Tacitus, Germania 1—27; llistorien 1. I. und II. (Auswald) 
Horatius, Auswald aus den Odeń, Epoden und Episteln. — Priyatlectiirc: 
Vcrgil 1. III. XI. und XII.

B . G r i c c h i s c h .
V. Classe:  Xenophon, Anabasis Nro. I, II, III. V. 1—42, VI. (nacli 

Sehenkls Chrestomathie). Homer, Ilias I, II, 111. (thcilweise); Xenoplion, 
Kyropadie 1. II. Memor. 111. (nacli Sehenkls Chrestomathie).



VI. Classc :  Homer, Ilias VI, VIII, IX, XII. und XVI (theilweise). 
— Auswalil aus Xcnophons Kyropadie. llerodot nacb Hintner, Buch VII 
und VIII. (von IX—XLII.) •— Auswahl aus Xenophons Memorabilien. — 
PrivatlectUre: Ilias IV. und XVIII. Gesang.

VII. Cl as s o :  Demosthenes, dic 3 olynthischen Bedcn. — I. V. VI.
IX. X. XI. Daneben Demosthenes’ Bede iiber den Frieden.

VIII. C l a s s c :  Platons Apologie des Sokrates, Euthyphron, Kriton; 
Sophokles’ Oedipus rex; Ilomers Odyssee Auswalil. Stegreiflectiiro aus 
Xenophon, llerodot, Homer. Privatlectlire: Homer, II. IX. X. XIX. XXI. 
XXII.  Homer, Od. I. II. III. XIV. XV. XVI. XVIII. Xen. Heli. I. Ul.
IV. llerodot, Stiick XXVII bis XXXVII nacli Hintner. Demosthenes 1. Ol. i 
Bede iiber den Dr i eden; Bede iiber die Angelegenlieiten im Chersoń. 
Platon: Phaedon, Gorgias, Laches, Meno, Charmides.

O. D e u t s c h .
VI. C l a s s c :  In der Schnie: Emilia Galotti v. Lessing. Zuhause: 

Minna v. Barnhelm v. Lessing.
VII. C l a s s c :  In der Schnie: Iphigenic, Maria Stuart. Zuhause: Gotz, 

Egmont; Fiesko, dic Jungfrau von Orleans und Julius Ciisar.
VIII. C l a s s c :  In der Schnie: Sappho von Grillparzcr. Hermann und 

Dorotliea von Goethe. Laokoon von Lessing. Hamburger Dramaturgie von 
Lessing (Auswalil.) Zuhause: Wallenstein, Dic Braut von Messina, Tell.

V. Tliemen zu tlen deutsclien Aufsiitzon und Redeiibungen.
V. C la ssc .

1. Der Charakter des Tiinotheus und seines Genossen.
2. Durcli welche Mittel sichert Schiller in seinem Tauchcr dem Junglina:n o

unsero wiirmste Theilnahme?
Vcrgleich der Balladen Erlkiinigs Tochter und Harald nacli Ort, 

Zeit, Personen und Ilandlu.ng.
4. Gedankengang der Balladę „Das Gliick von Edenhall“.
5. Aufbau einer Balladę.
(i. Wer sieli in Gefahr begibt, kommt darin um.
7. UngUick selber taugt nicht viel 5 docli es bat drei gute Kinder: 

Kraft, Erfahrung, Mitgefuhl.
8 . Die Verkehrsmittel von heute.
9. Leben und Charakter Walthers von Aquitanien.
9. Der Widerstreit der PHichten in Walther und Hildgund.

10. Warmn bedauern wir don Tod Kyros des Jiingeren in der 
Scblacht boi Kunaxa?

11. Wie bewerkstelligt Kriemhild ihre Bache?
12. Watę von Stormen (Charakteristik).
13. Wie liaben wir uns dic Situation im Keineke Fuchs nacli der 

liede Hcnnings, vor der Bede Nobels vorzustellen?
14. Mein erster Flug (Erinnerungen cines Citronenfalters).
15. Die Verschworung gegen den Lowen.
10. Birg dieh vor den giergen Stralden, stiirke dicli in Bergesgriinden !

Doppelt wirst du dann in Thalen Freuden finden und verkiinden. 
17. Hiion in Oberons Zauberwalde. (Versetzungsarbeit).



VI. C la sse .
1. Welclie Folgen liattcn tlić Reformen der Grac cli en ?
2. Die alteste Literatur der Dentschen (dargestellt nach dem Hilde- 

brandsliede).
3. Die Siegesfeier am Ilofe der Burgundem
4. Die Entwicklung und die Zustiinde der osterreichischen Alpen- 

liinder in der romischen Kaiserzeit.
5. Charakter Siegfrieds.
G. Inwieferne ist das Nibelungenlied der Ausdruck des Fiihlens und 

Denkens der Deutschen?
7. Charakteristik der vornelimen griechischen Wolt (nach Sallust).
8 . Held Friihling.
9. Was des Guten und was des Sclionen hieten die Alpen iliren 

Bewolmern und iliren Besucliern? (nach ITallers Alpen).
10. Inwieferne ist Klopstock ein „musikalischer Dichter“ ?
11. Welchen Einfluss iihte der Handel aut die Entwicklung der 

menschlichen Cultur?
12. Charakter des Prinzen in „Emilia Galotti. “ Dr. Steiner.

VII. C la sse .

ff) Aufgaben:
1. Vergleichende Darstellung der wesentlichsten Ursachen der Kiimpfe 

der Patricier mit den Plebejern in Rom und der Ziinfte mit den patricischen 
Geschlechtern in den mittelalterlichen Stiidten.

2. Welches Zeitgemiilde entwirft Goethe in seinem Goetz von 
Berlichingen?

3. Die wichtigsten Merkmale des Volksliedcs nach Herder.
4. Inwiefern ist der Ehrgeiz das treibende Element in Schillcrs Fiesko?
5. Gedankengang der Zueignung von Goethe.
G. Welclie Grtinde bestimmen Iphigenie, die Werbung des Konigs 

rhoas zuriickzuweisen ?
7. Die Krankheit des Orestes.
8 . Charakteristik Egmonts nach Goethes Drama.
9. Kann uns zum Vaterlande die Fremde werden ? (Fphigenie I., 2.)

10. Welches Bild entwirft Schiller in seinem „Spaziergang“ von dem 
Gedeihen aller Gewerbe und Kilnste und von der Entwickclung der Wissen- 
schaften in einem geordneten Staatsverbande ?

11. Warum konnte Schiller die Freundschaft und die Beschaftignng 
ais den edelsten Ersatz fi i r die zerronnenen Ideale preisen?

12. Des Siegers von Aspern Verdienste um Osterreich.

b )  Redetibungen:
1. Weislingen und Goetz.
2 . Uber die geschichtlichen Grundlagen zu Goetz von Berlichingen.
3. Die aufsteigende und die fallende Handlung in Schillcrs Fiesko 

in flint Vortragen.
4. Uber die PHege der Kunst im Goethe’schen Ilause (nach Wahrhcit 

und Dichtung.)



5. Uber die Litcraturzustande in den Siebziger Jabren des 
vorigen Jabrbunderts.

0 . 11bor Frankfurt und seine ]\[essen (nacli Wabrlieit und Dichtung).
7. 1 ber Entsteliung der dramatiselien Idee in Goethes Egmont.
8 . Egmont in der Gescbiclitc und im Drama.
9. Das Volk in Goethes Egmont.

10. Welchc vortlieilhaften Eolgen hatte der Leipziger Aufenthalt fiir 
Goethe ?

11. Uber Ilorders Einfluss auf Goethe in Stratiburg (nach W. u. D.)
12. Uber die romantischen Ziige in der .Tungfrau von Orleans.
13. Uber die Schuld der .Tungfrau von Orleans.
I I. Der Tag von Aspcrn und Esslingen in der Geschichte Osterreichs.
15. Uber die Belagerungen Wiens.
16. Durch welche Mittel der Redo weiB Marc Anton in der Leichen-

rede Julius Ciisars auf seine Zuhiirer zu wirken? Tomanek.

VIII .  ( l a s s i e .

a )  Aufgaben.
E Begriff und Gescbiclitc der Balladę (Entwickelt an einigen der 

hervorragendsten Dichtungen dieser Art).
2. Die „Braut von Messina“ und „Iphigenie11 (Eino Uarallele).
3. Charakter der „Maria Stuart“.
4. Inwieferne sind die Eorderung an die Einheit der Tragedie in 

der „.Tungfrau von Orleans11 erflillt?
5. Inwieferne werden die tragischen Wirkungen nach der Auftassung 

Lessings in Schillers „Braut von Messina11 erreicht?“Ti
6 . Auf welche Weise weill Schiller unsere Theilnahme fiir Wallenstein 

zu erregen?
7. W ie rertheidigt. Platon den Sokrates bei der Nachwelt?
8 . W ie stellt Goeflie die Entwicklung der leidenschaftlichen Neigung 

Ilermanns zur Dorothea in „Hermann und Dorothcau dar?
9. Monolog Tells vor der Ermordung Gesslers.

10. Uarallele zwischen Schillers „Glocke11 und „Spaziergang11.
11. Welchc Motivc ans Ktinig 0dipus“ verwendet Schiller in der 

„Braut von Messina“.
12. Maturitiits-Aufgahc: Was nns die Donau erziihlt.

b ) RedeUbungen :
1. Inwieferne sind die Eorderungen Lessings an die Geistererschei- 

nungen in „.Tnlius Casaru erfiillt?
2. Inwieferne erfiillt „Maria Stuart11 die Anforderungen Lessings an 

die 'Tragik der Ilandlung und des Hclden?
3. Mit welchen Mittcln suclit Max Piccolomini den Wallenstein vom 

Verrathe abzuhaltcn?
4. Durch welche Griliule bewegt die Griifin Tercky den Wallenstein 

zu dem cntschoidondon Schritte?
5. Uarallele zwischen dem Vorgehen der Griifin Tercky, um W allenstein 

liir den Vcrrath zu gewinnen, und dem Vorgehen des Max, um ihn davon 
abzubringen.



G. Aufbau der Tragedie Wallenstein.
7. Was liat Goethe gethan, um aus der Clironik das Kunstwerk „Hermann 

nnd Dorothea11 zu schaifen ?
8 . Wie ilu Bern sieli Goetlics ital. Knnststudien in „Hermann nnd 

Dorotliea ? u
9. Das Lied von der Glocke von Scliiller. Dr. Steiner.

VI. Furderungsmittel zur ktirperlichen Kriiftigung der
Jugend.

In der Winterzeit liatten die Sclńiler Gelegenlieit, das Schlittschuh- 
lanfen zu betreiben, da ilinen die Beniitzung der nake gelegenen Eisbalni 
infolge des beroitwilligen Entgegenkommens des neugegriindeten Eislauf- 
vereins an jedem Wochentag gegen den miiBigon Preis von 10 Kreuzern 
ermoglicht war. Uberdies spendete der genannte Verein gleicli zu Beginn 
der Eislaufzeit 50 Stiick Saison-Ereikarten zur Yertbeilnng an arme Schiller. 
Hiefifr spricht die Direction dem Yereino den herzlichsten Dank aus. Audi 
auf dem Eise der Olsa liuldigten viele dem Eislaufvergniigen.

Seitens der geehrten Gemeindevertretung der Stadt Tcsclien wurdo 
den Sdiiilern die stiidtische Bade- und Schwimmanstalt aucli wiilircnd der 
diesjalirigen Badesaison gegen den selir miiOigen Preis von 2 Kreuzern 
taglich vormittags von 11 —12 und nachmittags von 4 —G Ulir zuganglich 
gemaclit und Uberdies wurden fur 15% der Gesammtscliulerzalil Saison- 
Ereikarten zur Yertheilung an die Srmsten Schulcr, unabbiingig von den 
Scliulerfolgen, der Direction libermittelt. Audi liieflir spricht die Direction 
der yerchrten Gemeindevertretung den gebiirenden Dank aus.

Die Jugendspiele wurden auch in diesem Jahre von dem Prof. der Natur- 
geschichte D. J. Glinter geleitet. llamit die Schuler sieli an denselben ungehindert 
betheiligen klinnen, wurde die Stundeneintheilung so eingericlitet, dass der 
Ereitag Nachmittag ganz frei war. Es zeigte sieli besonders in den unteren 
Classon ein groBcr Eifcr und eine rege Betheiligung; in dieser Kichtung 
muss hauptsiichlich die II. a-CIassc rUlimend liervorgehoben werden. Yon 
den Schiilern des Untergymnasiums betheiligten sieli circa 70%, von denen 
des Obergymnasiums 40% au den Spielen. Gespielt wurde an 10 Tagen, 
jedesmal 2 Stunden lang. Unfillle haben sieli wahrend der ganzen Zeit 
glUcklicherweise gar keine ereignot. Leider war der April und der Anfang 
des Mai recht kalt, so dass mit den Jugendspiclen erst spiit begonnen werden 
konnte. Ab und zu wurde zwischen den Spielen ein Lied gesungen.

Es wurden folgende Spicie gespielt: Plumpsack, Plumpsack-Eauben, 
Katze und Maus, Henno und Ilabicht, Fangen, Schneidezeck, Schlaglaufen, 
Tag und Naclit, Diebschlagen, Drittabschlagen, deutscher Scldagball, Wander- 
ball, Kreisball, Konigsball, Burgball, Grenzball, Kreisfufiball, Krciswurfball, 
Reiterball, deutscher EuBball, KettenreiGen, Barenschlagen, Dreibeinlauf, 
llinkkampf, Seilzielien, Hoch- und Weitspringen, Dauorlauf, Wettlauf, Bar- 
laufen, Itingen um don Stab, SteinstoBen, Gerwerfen, Bogenschiefien, Tlior- 
ballspiel (Criquet).

An Spielgerilthen sind vorhanden: 12 Lederbiille verschiedener Grofie, 
10 Gunimibiille, 13 Schlaghiilzer, 4 Falinen, zwoi 10 rn lange Seile,



3 cm  dick, ein 10 m  langes diinnes Seil, 2 Riemen (40 cm  lang), 12 Stiibe 
ais Grenzzeichen, 4 eingekerbte Stangen fiir das Springen, 3 Stiibe zum 
Gerwerfen (einfache), 5 neue Gerstiibe mit Eisenspitzen, eine 4 Quadrat- 
meter grofie 1 lolzscbeibc zum Gerwerfen, 2 Bogen, G Pfeile, eine groGe und 
eine kleine Strohscheibe ais Ziel dazu, ein Tambourin mit 5 kleinen Eiillen, 
3 kurze franz. Rfeile, die Geriitlie zum Thorballspiel, 3 Steinkugeln, 
1 Luftpumpe.

Fiir die Uberlassung der grofien, schiinen Wiese ais Spielplatz wird 
der erzlierzogliclien Kammer der geziemendeDank ausgedriickt, soAvie auch dem 
Herrn Yerwalter Karger fiir die jedcsmalige Aufbewabrung der Spielgeriitlie.

Der 17. Hai wurde von der Direction frei gegeben, damit die Sclńiler 
unter Fiibrung ihrer Lebrer weitere Ausfltige, besonders in die Berge 
unternelimen konnen.



VII. Statistik der Schiller.

C 1 a s s e C
i 11 III i  £ !

IV V V I VII VIII sj £
a b a b a | b ■j .

1. Z ałil.

Zu Ende 1893/91 . . . . 351 34 381 36 431 44 33* 19 27 20 3294
Zu Anfang 1894/95 . 41 42 3 3 1 331 33* 33 29 371 29‘ 14 26 3505
W ahrend des Schuljahres ein-

g e tr e te n .................................. + 1 ' 1
Ira ganzen aufgenommen . 41 42 dd1 331 33 1 33 29 33 291 14 2(5 3511

D arunter: ,
Neu aufgenommen, und zwar:
A u fg e s t ie g e n ........................... 40 32 3 2 1 1 — — 2 1 — — 8 1 1
R epeten ten .................................. 2 — — — — 1 — — — 3
W ieder aufgenommen u. zwar:
A u fg e stieg -e n ........................... — — 27' 28 291 29 28 33 271 13 25 239
R e p e t e n t e n ................................................ 1 8 3 3 3 4 1 2 1 1 1 27
W ahrend des Schuljahres aus-

getreten . . . . . . — 3 — 4 2 1 — — 1 — — 11
Scliiilerzalil zu Ende des

S c h u lja h re s ................................................ 41 39 33 1 291 3 1 1 32 29 38 2S1 14 26 3401
D arunter:

Offentliehe Schiller 41 39 33 29 31 32 29 38 28 14 26 340
P riy a tis te n ............................................................. — — i 1 1 — — 1 — — 4

2 , G e b u r ts o r t  (V a te rlan d ).
S tadt T esch en ................................................ 8 10 7 4 9 9 8 7 6 2 10 80
S c h le s ie n ............................................................ 28 24 20 22 191 17 18 18 171 9 11 2032
M a h ren ........................................................................ •J 4 + 1 1 1 3 2 1 5 O 1 2 232
B o h m e n ............................................................ — — 1 — 1 — — 1 — — 3
G a l i z i e n ............................................................ 1 1 2 — — — 1 3 1 — 2 11
B u k o w in a ............................................................ — — — — — — — — — — — —
Innerosterreich . . . . 1 — 1 — — 1 1 3 — 2 — 9
U n g a rn ........................................................................ 1 — 1 1 — 2 — 2 — _ 1 • 8 1
A u s l a n d ............................................................. — — 2 — — — — — 1 — — 3

Summę . 41 d y 331 291 311 3'Ł 29 33 281 14 26 3104

3. M u tte rsp ra c k e .
D e u t s c h .................................. 15 20 1S1 16 15' 19 13 27 211 10 17 1913
C ech o slay isch ........................... 7 3 2 3 1 4 1 3 3 1 2 2 311
P o l n i s c h .................................. 19 16 12 10 12 12 13 7 6 2 7 116
M agyarisch . . . . — — 1 — — — — 1 — — — 2 1

Summę 41 d9 331 291 31ł d2 29 38 2S1 14 2(5 34U1

4 . R e lig io n sb e k e n n tn is .

Katholisch des lat. Ritus 33 27 211 151 26 21 16 32 15' 9 19 2343
Evangelisch A. C. . . . 5 7 8 8 4 5 9 2 5 i 4 58
Evangeliscli H. C.
Israe litisc li.................................. 3 5 4 6 l 1 C 4 4 8 4 3 481
Griecliisch-orientalisch

Summę 41 39 331 291 d l 1 32 29 33 281 14 26 340' |



C a s s e —

II III i  2
IV V VI VII VIII s: £

5. L e b e n sa lte r . a b a >> a b “ |

10 J a h r e ..................................
11 „ .................................. 6 6 12
12 „ ................................. 11 9 3 1 5 — — _ — — — — 28 1
13 .................................. 14 14 10 91 3 G — — — — — 561
14 ,........................................... 7 3 11 9 15 10 7 3 — — — 65
15 v .................................. 3 5 7 4 6 1 11 4 1 - f i — — 112
16 „ .................................. — 2 1 2 5 3 3 12 5 — — 33
17 .................................. — — 1 — 2 1 10 12 14 4 — 44
18 v .................................. — — — — — 1 3 7 7 3 5 26
19 „ .................................. 2 2 2 4 7 17
20 „ .................................. — — — — — — — 1 — 2 7 10
21 „ .................................. — — — — — — — — — 1 6 7
22 .................................. 1 1

dumnie 41 39 331 29 1 311 52 2y 38 281 14 2ó 54U 1
G. S ta n d  d e r V a te r .

B e am te ........................................ 15 10 12 101 11* u 10 16 12 6 u 127-
M i l i t ś i r s .................................. — — — — — 2 — — — — i 3
Handel- u. Gewerbetreibende 19 17 12 12 10 10 8 10 9 7 9 123
G ru n d b esitze r........................... 7 8 8 1 7 7 9 11 11 4 1 i 5 78-’
l ’r iv a te ......................................... — 4 1 — — — — 1 3 — — 9

{Summę 41 ay 33 1 21)1 311 52 2y 58 2 8 1 14 2G 34U4 1
7. N acli dem  W o h n o rte  d e r

E lte rn . -
Ortsangehorige . 12 n 6 8 13 16 9 13 0 5 IG 118 |
A u s w i i r t i g e ........................... 29 28 27' 211 18' IG 20 25 191 9 10 2224

Summę 41 3'J 33 1 2U1 3 1 1 52 2y 58 281 14 26 31U4
<S. C la ss if ic a tio n .

a) Z u E  n d e d e s  S c h u  1 -
j a h r e s  1894/95.

I. Fortgangsclasse mit Vorzng 5 4 6 G 4 8 5 3 4 2 5 52
I. Fortgangsclasse
Zur ‘W iederholungsprufung

26 23 20 18 20 18 20 26 18 12 20 221

z u g e la s s e n ........................... 2 3 1 3 1 1 2 1 3 — — 17
II. Fortgangsclasse 7 3 5 1 4 5 2 7 2 — — 36
III. Fortgangsclasse .
Zur Nachtragsprufung zuge-

i 4 1 1 2 — — i 10

lassen .................................. — 2 — — — — — — i — 1 4
Summę 41 39 53 29 31 32 29 38 28 14 -26 340

b) X a c h t r a g z u m S c h u 1-
j a h r e  1893/94.

W iederliolungspriifungen
281;waren bewilligt o' 3 4 — l 1 6 2 4 3 —

Entsprochen haben 3 3 3 — 4 2 3 TT 9 — 21
Xicht entsprochen haben 2 — 1 — l 1 2 — 1 — — 7 1
Nachtragspriifungen waren

b ew illig t.................................. i 2 — — — 2 — — — f> 1
Entsprochen haben i — — — — — — — 1
Nieht entsprochen baben — 1 — — — — — — — 1
Nicht erschienen sind 
D am ach ist das Ergebnis fur

1
“

2 o 1

1893/94:
5 ' 391I. Fortgangsclasse mit Vorzug c 3 6 5 4 3 2 4 1

1. Fortgangsclasse 21 1 25 27 25 2 37 251 15 23 19 244'
11. „ . . . . 4 2 G 3 81 3 2 2 — — 301
III . r . . . . 4 a — 2 ; — i — — — 13
Ungepriift blieben — i — — — 2 — — — ■'i '

Summę 351 j 34 ! :»S11 36 | 4 3 1 44 331 19 27 20 3 29 4



9. G e ld le is tu n g en
C 1 a s s e a

A S
d e r  S ch iile r . I 11 1 111 IV V VI VII VIII ń  e

Das Schulgeld zu zah- a 1 b a  1- b a 1 b cc
len waren verpflich- I
te t:
im I. Semester 29 33 181 141 13* 17 9 1S1 201 7 13 1915
im II. Semester 18 18 181 141 141 15 12 20 20 1 5 12 1G64

Zur Hiilfte waren be-
1'reit:
im I. Semester — — — — — 1 — — — — 4 5
im II. Semester 1 — — — — 1 — — — — 4 6

Ganz befreit waren :
im I. Semester 12 7 15 19 20 15 20 19 9 7 9 152
im II. Semester 22 21 15 17 17 16 17 18 8 9 10 170

Das Sehulgeld betrug
im I. Semester

ti. 2977-50
im II. Semester

fi. 2595*—
Zusammen H. 5672-50

Die Aufnahmstaxen be-
trugen fi. 178.,,,

Die Lehrm ittelbeitrage
betrugen fl. •372.;5

Die Taxen fili- Zeugnis-
duplicate betrugen fl. 13.—

Zusammen 564.

10. S tip e n d ie n .
Anzahl derStipendisten o — — 2 7 2 7 12 5 4 7 49
Gesammtbetrag derSti-

pend ien : fl. 2990*50

l i .  B e su c h  d es Un-
te r r i c h te s  in  den
r e la t .-o b l ig a te n  und
n ic h t  o b lig a t. G egen-

s ta n d e n .
Polnische Spraehe

I. Curs . 15 9 • > 8 3 — i 1 — — — 40
II. Curs . 1 1 13 4 11 8 8 — — — — 4G

III.  Curs . — — — — — — 5 6 4 2 6 23
BGhmiscbe Spraehe

I. Curs . 7 o 4 3 1 — — — — — — 17
11. Curs . — 1 3 5 — G 7 — — — 22

III. Curs . 4 2 3 4 13
Franzbsische Spraehe

I. Curs . — — — — — — G 9 4 — — 19
Freihandzeichnen

I. Curs . 12 u 4 5 i — — — — — 3G
II. Curs . 1 — 10 0 9 — 1 — — — — 27

III. Curs . — — — — — — 5 5 5 O 7 24
Turnen I. Curs . 19 12 7 0 1 — — — — — — 45

II. Curs . — — 10 8 5 — 2 — — — — 20
Ii i .  Curs . — — — — — — 11 8 7 1 2 29

Gesang 1. Curs . 11 10 5 3 — — — — — — — 29
II. Curs . — 1 2 2 4 — 4 5 4 1 G 29

Stenographiel. Curs . — — — — — — 19 21 1 — 41
Ii. Curs . — — — — — — — 9 10 G 11 30

Kalligraphie . 13 12 7 5 5 — 1 — — — — 43



VIII. Yermehrung der Lelirmittelsammlungen.

A. Bibliothek.
u ) L e h r e r b i b l i o t l i e  k.

Du r c l i  A n k a u f :  1 . Zeitsclirift fiir den physikalischen und cliemi- 
scben Unterriclit, Jahrg. 1895. — 2. Monatsliefte fur Matliematik und Pliysik, 
Jahrg. 1895. — 3. Zeitsclirift fiir die osterr. Gymnasien, Jalirg. 1895. — 
4. Zeitsclirift fiir das Gymnasialwesen, Jahrg. 1895. — 5. Zeitsclirift fiir 
das Eealschulwesen, Jalirg. 1895. — 6 . Sybel, liistorische Zeitsclirift,
Jalirg. 1895. — 7. Petermann, geograph. Mittheilungen, Jahrg. 1895; dazu 
die Ergiiuzungsliefte. — 8 . Mittheilungen der geographisclien Gescllschaft 
in Wien, Jahrg. 1895. ■— 9. Das Gyinnasium, Zeitsclirift fiir Lehrer an 
Gymnasien etc., Jahrg. 1895. — 10. Fries und Meier, Lehrproben und 
Lelirgange, 1895. ■— 11. Westermanns Monatshefte, Jahrg. 1895. — 12. Die 
osterreicliisch-ungarisclie Monarchie in Wort und Bild (Fortsetzung). —
13. Grimm, Worterbucli der deutscheu Sprache (2 Exemplare; Fortsetzung). 
— 14. J . Muller, Handbuch der classisclien Alterthumswissenschaft. Band VI, 
Bogen 40—60, (Schluss des Textbandes). — 15. Yademecum fiir Candidaten 
des Mittelschullehramtes in Oesterreicli. II[. Theil. — 16. S. Exner, Ent- 
wurf zu einer physiologisclien Erkliirung der psychischen Erscheinungen.
I. Theil. —■ 17. Verhandlungen der Direetorenversammlungen. 22. Band 
(fiinfte Directorenyersammlung der lvlieinprovinz). — 18. Retwisch, Jalires- 
bcriclit iiber das hohere Schulwesen, VII. Jahrg. 1393. — 19. Gomperz, 
Griecliisclio Denker, 3 Liefer. -— 20. Langl, Griecliische Gritter- und Ilelden- 
gestalten. — 21. Minor, Neuhochdeutsclie Metrik. — 22. Mobius, gesammte 
Werke, IV. Bd. — 23. Poincare, Vorlesungen iiber Elektricitiit und Optik, 
2 Bde. -— 24. Cantor, Vorlesuugen iiber die Geschichte der Matliematik.
II. Bd., 1—2. Theil, III. Band, 1. Theil. — 25. Karsch, Vademecum 
botauicum. ■«— 26. Zippel, ausliindische Culturpflanzen, in farhigen Wand- 
tafeln, I. Ahtli. — 27. Willi. Engelmann, Bihliotheca scriptorum classicorum, 
8 . Auflage, neu bearbeitet von Pfeuli (1700—1878). — 28. Dr. Burgerstein 
und Dr. Netolitzky, Ilandbuch der Sclmlhygiene.

Du r c l i  S c l i e n k u n g :  Vom li. k. k. Ministerium fiir Cultus und 
Unterriclit: 1. Botanische Zeitsclirift 1895. — 2. Die botaniscken Anstalten 
Wiens im Jalire 1894. — 3. Prager Studien, 4 Hefte.

Von dem Vereine fiir siebenbiirgische Landeskunde: Archiv des
Vereines XXV. 2 (Neue Folgę).

Von der Central-Commission zur Erforscliung und Erhaltung der Kunst- 
uud Baudenkmale : Mittheilungen 1895,

Von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in W ien: 1. Almanach 
1894. — 2. Sitzungsbericlite der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 
Philosophisch-historische Classe. CXXX. Bd., Jahrg. 1893. — 3. Archiv 
fiir osterr. Geschichte, 80. Bd,, 2. Hiilfte und 81. Bd. 1. Halftc. — 4. Fontes 
rerum austriacarum. XLVII. Bd. Diplomataria et acta. — 5. Sitzungs- 
bericlite der matliematisch-naturwissenschaftlichen Classe: a )  I. Ahtli. Jahrg. 
1893, 8 . —10. Heft; Jahrg. 1894, 1.—7. Ileft. b )  II. a Abtheilung, Jahrg.



1893, 8— 10. Heft; Jahrg. 1894, 1 — 7. Heft; c )  II.b Abtli., Jahrg. 1893, 
S—10. Heft, Jahrg. 1894, 1 — 7. Heft; cl) III. Abtli., Jahrg. 1893, 8 —10. 
Ileft, Jabrg. 1894, 1-—7. Heft.

Von dem k. k. Oberlieutenant Arthur Freiherr von Veyder-Malberg 
das von ilim verfassto Werk: „Uber die Einheit aller Kraft“.

U) S c b i i l e r b i b l i o t b e k .

Durcli Ankauf :  1. Die Kinderlaube 1895. — 2. Die Heimat 1895.
3. Grimm, Kinder- und Hausmarchen. — 4. Hebel, ausgewiihlte Erzahlungen 
des Rheinlandischcn Hausfreundes. -— 5. Hoffmann: a )  Die Ansiedler am 
Straiule, b )  das grohe Los, c )  Wohlthun tritgt Zinsen, cl) Eritz Hoiter, 
e) Gute Seelen. — 6. Pilz, die kleinen Thierfreunde. — 7. Hoffmann, des 
Preiherrn von Miinclibausen Reisen und Abenteuer. — 8. Horn, von den 
zwei Savoyardenbiiblein. — 9. Lange, Geschichten aus Herodot. —
10. Christopli von Scbmids ausgewahlte Scliriften fur die Jugend, V. Biindcbon.
11. Horn, James Cook. — 12. Horn, der Kaffernhiiuptling. —  13. Kobanyi,
Osterreicbs Flagge im holieu Norden. — 14. Picbler: a )  das Iliinenscbloss, 
b )  Deutsche Treue, c )  Im Teutoburger Walde, d )  Alarich in Kom. — 
15. Horn: a )  Georg Washington, b )  James Watt, der Erfiuder, c )  Ein
Congo-Neger. — 16. Kohlrausch, die deutschen Freiheitskriege. — 17. Pflanz, 
das griecliische Feuer. — 18. Rheinhard, griecliische und romische Kriegs- 
alterthlimer. — 19. Cooper, der letzto Mohikaner. — 20. Goethe: a ) Hermann 
und Dorothea (3 Exemplare), b) Reineke Fuclis (3 Exemplare). — 21. Hertz- 
berg, die Geschichte der Perserkriege. —■ 22. O. Jitger, die punischen 
Kriege. — 23. Nissen, Pompeji. — 24. YoC, Luise (3 Exemplare). — 
25. Cooper, der Pladfinder. — 26. Falkę, die deutsclie Hansa ais deutsclie 
See- und Handelsmacht. — 27. Lessing: a )  Minna von Barnhelm (3 Expi.), 
b) Emilia Galotti (3 Exemplare), c) Nathan der Weise (3 Exemplare). •— 
28. Schiller: a ) Gedichte (3 Exempl.), b) Wallenstein (3 Exempl.), c) Jungfrau 
von Orleans (3 Exempl.), d )  Wilhelm Tell (3 Exempl.) — 28. Shakespeare: 
a )  Julius Caesar (3 Exempl.), b ) Coriolanus (3 Exempl.). — 29. Freytag, 
die Technik des Dramas. — 30. Wielands Oberon (3 Exempl.) — 31. Halin, 
der Fechter von Ravenna. — 32. Heinrich von K leist: a ) die Hermann- 
schlaclit (3 Exempl.), b) Kathchen von Ileilbronn (3 Exemph), c) Prinz von 
Homburg. — 33. Stifter, bunte Steine.

B. Naturwissenschaftliche Lehrmittel.
a )  P li y s i k.

1. Ein Mikrophon und zwei Teleplionpaare.
2. Phonautographischer Cylinder aus Metali.
3. Elektrischer Signalapparat.

b ) N a t u r  g e s c h i c h t e .
1. D u r c l i  A n k a u f :  Walfischbarte, Wanderratte, NilkrokodiI,

Hundshai, Stachelfisch, mehrere Schnecken und Muscheln, Seestern, Pilz- 
koralle, 12 Minerale um 8 fl. 50 kr.



2. D u r c h  S c h e n k u ń g :  ITerr Forstrath Strzemcha 2 Wildenten, 
Herr Oberinspector Mayer eineu schwarzen Storcli und das Kopfskelet 
eines Fuchses, Herr Morczinek eineu Flusskrebs, trocken priipariert, Herr 
A. Stonawski ein Truthalin-Ei, Herr Oberlieutenant Le Beau mehrere Ver- 
steinerungen, der SchiilerRosenfeld(VI. Cl.) eine Schwanzmeise, Pustelnik (III.) 
eine Sclialenblende, Cichy Hans (III.) ein Stiick Aluminium, Jira (III.) ein aus- 
gestopftes Ziesel, Schmidt Erwin (III.) 2 Moweneier, der Custos des Cabinetes 
schenkte eine grofiohrige Fledermaus und eine Hufeisennase, trocken priipariert, 
Pferdeblutegel, Lacerta agilis und muralis, Cottus gobio, Morchella conica, 
Helvella esculenta, Pliallus impudicus, Sassolin und Pyropissit.

Allen edlen Spendern wird hieinit der geziemende Dank zum Aus- 
drucke gcbracht.

C. Geographisch-historische Lehrmittel.
D u r cli A n k a  u f : 1. Kiepert, Wandkarte von Alt-Italien. 2. Kiepert, 

Wandkartc der alten Welt.

D. Lehrmittel fiir Zeichnen.
D u r c h  Ankaut ' :  Gefiiljformen : 1. Arnphora, 2. Kanne. — Eelief-

giisse und Biisten : 1. Heilige Cacilie, 2. St. Johannes, 3. Lenau-Portrat,
4. Liszt-Portriit, 5. Schwind-Portrat, 6 . Kopf eines Greises, 7. Junger 
miinnlicher Kopf, 8 . Biiste des Paris. — Yorlagen : Bargue et Gerome, Cours 
de dessin : 17 Blatt.

IX. Maturitatsprufungen.
Bei der am Sclilusse des vorigen Schuljahres in den Tagcn vom 17. 

bis 20. Juli unter dem Yorsitze des k. k. Landesschulinspectors Herrn 
Dr. Leopold Konvalina abgeiialtenen miindlichen Maturitatsprilfung wurde 
1 Abiturient fiir reif mit Auszeichnung, 16 Abiturienten wurden fiir reif 
erkliirt, 2 zur Wiederholungspriifung nach den Ferien zugelassen und 2, 
(darunter 1 externer) auf e i n Jalir reprobiert.

Bei der am 27. Scptember stattgefundenen Wiederholungspriifung 
wurden beide zu derselben zugelassenen Examinanden fiir reif erkliirt.

Es verliePen demnach die Anstalt mit dem Zeugnisse der lleife :
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X

N  a  m  e
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B a u e r  d e r S t u d i e n
1

B e r u f s s t u d i u m

1 B a r a b a s z  J o l i a n n . 2 0 8 J a h r e d f f e n t l i c h T h e o l o g i e
2 B u z e k  J o s e f * )  .  . 2 0  V 3 8 Tl J u s
3 C i c h y  P a u l . . . . 2 1 'V , 9 V n T h e o l o g i e
4 F a r n i k  E r n s t .  .  . 2 3 9 V n r
5 G a s c l i  L e o  . . . . 1 9 9 J u s

t > H a l i n  B e r n h a r d  . 2 0 8 r> I M e d i c i n
7 v o n  J a k u b o w s k i  

W a l t h e r  . . . . 1 8 1 / * 8 J u s
8 K u l i s z  K a r l  .  .  . 2 0 8 T h e o l o g i e
9 M a y e r l i o f e r  E u d . . 1 9 8 Tl Tl

1 0 M e e s e  A r t h u r  .  . 2 0 8 M i l i t a r
1 1 M i c h e j d a L a d i s l a u s 1 8  7 i 8 Tl T h e o l o g i e
1 2 P a w l i t a  A n t o n  . . 2 0 8 Tl
1 3 P o z e s k y  J o s e f  .  . 1 2 0 7 4 8 V I l a n d e l s -  A k a d e m i e
1 4 K o t l i e  F e r d i n a n d . 1 8 3/ 4 9 J  n s
1 5 S w i b a  A l b i n  .  .  . 2 2 7 2 1 0 T h e o l o g i e
1 6 T o m a l a  G u s t a v  . 2 0 9 T e c h n i k
1 7 W e b e r  M a x  .  .  . 2 0 ] / . i 9

1 8 Z a a r  V a l e n . t i n  .  . 2 0 7 * 8 O r i e n t a l i s c l i e  A k a d e m i e
1 9 T h i e l  B r u n o  .  .  . i  2 0 7 .1 9 r> V J u s

Zur diesjiihrigen Maturitatsprufung meldeten sieli 25 offentliche Schiller 
der acliten Classe.

Die scliriftliclien Priifungen wurden vom 20. bis 25. Mai abgelialten 
Zu derselben erscbienen alle angemeldeten Abiturienten.

Themen zu den scliriftliclien Prlifungsarbeiten :
1. D e u t s c li : Was mis die Donau erzalilt.
2. L a t e i n :  a ) (jbersetzung aus dem Lateinischen ins Deutsche: 

Vergil, 1. VIII., v. 103—232 (tiacli Eibbeck) ; b) Ubersetzuug aus dem 
Deutsclien ins Lateinisclie : „( ber Casar und Pompejus“.

3. G r i e c li i s c li : Aus Lykurgos’ Eede gegen Leokrates §§ <S4—87 
incl. (mit Ilinweglassung von zwei Worten im § 85).

4. Mat l i emat i k:  a ) Jemand erbt ein Capital von 17952 fi, welclies 
sieli zu 4 3/4°/o p. a. verzinst. Wie oft kann er eine jahrliche Eente von 
3653 il. erlialten, wenn er sie am Anfange des zwolften Jalires seit der 
Erbschaft zum erstenmal bezielit ? b) Ein gleichsclienkliges Trapez von 
24 cm  Umfang rotiert naclieinander um die beiden Parallelseiten. Die 
Inlialte der eutstelienden Eotationskiirper verlialten sieli zu einander wie 3 : 4, 
die OberHiicben wie 3 : 5. Mau berechne die Seiten und Winkel des Trapezes. 
e) Aus 25 x4 — 226 x- y- -]- 9 y4 =  0 und x - j -  4 y =  21 berechne man die 
zusammengehorigen Werte von x  und y ; d) Von zwei aufeinander senkreclit 
stelienden Tangenten der Curve y - —  {) x  gelit die eine durcli den Punkt

*) Reif mit Auszeichnung.



xt =  O, yŁ =  0. Welclies Segment sclmeidet die Bertilmuigsselme von der 
Curve ab ?

5. P  o 1 n i s c l i : Pochwała mojego przyszłego zawodu.
G. B o h m i s c h : Yedomosti jsou nejyetsi bohatstci.
Die miindliche Priifung wurde am 25., 2G., 27 und 28. Juni unter 

dem Vorsitze des k. k. Landesschulinspeetors Iierrn Dr. Yietor Langhans 
abgebalten. Von den 25 Yollstiiudig gepriiften Abiturienten erliielten 4 ein 
Zeugnis der Reife mit Auszeichnung, 14 erliielten ein Zougnis der lłcife, 
4 die Bewilligung zur Wiederliolungsprufuug aus einem Gegenstande und 
3 wurden auf 1 Jahr reprobiert.

Es yerliefien demnach am 30. Juni die Anstalt mit dem Zeuguisse der 
Ileife (* mit Auszeichnung) :
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Bauer der Studien Berufsstudien

1 Bukowski Rudolf. 19 8 Jakre ćtfentlicli Mediciu
2 Buzek Georg . 21 8 n 11 Berg-Akademie 

Hochschule fur Boden-3 Buzek Juliann 21 8 r cultur
4 Cykań Alois . 20 8 dto.
5 Deutsch Rudolf . 19 8 Jus
6 Fulda Waltlier*) . 18 8 Technik
7 Kapfhamer Otto . 18 8 11 V Mediciu

Hochschule fiir Boden-
8 Karaś Johann . . 21 8 11 11 cultur
9 Konwalinka Ant. 19 8 Mediciu

10 Kozieł Johann*) , 19 8 Tl
r

Technik
11 Langhans Adolf . 20 9 r Philosopliie
12 Łowi Eugen . . . 20 9 Medicin
13 Machatsckek V.'*) 18 S 11 ii Medicin

Hochschule fiir Boden-14 Rosenfeld W illi. . 19 9 ;; ” cultur
15 Scholz August . . 20 8 dto.
15 Tomanek lłicli. . 18 8 Handels-Akademie
17 Zedek Rudolf*) . 18 8 r Jus
18 Zoliner Oskar . . 19 9 r n Theologie

|

X, Wiclitigere Erliisse.
I. Mit dem h, Min.-Erl. y. 3. Februar 1805, Z. 9511, wird, um der 

DurclifUhrung der fiir die Maturitatspriifung an Gymnasien bestehenden Ntirmen 
die wiinschenswerte Einlieitlichkeit zu sichern, Folgendes angeordnet:



1. Die Zuriickweisung eines Examinanden bei der Gymnasial-Maturitiits- 
priifung wegen ungeniigender scliriftliclier Elaborate ist ais Eeprobation 
anzusehen und bei Ziiblung der zulassigen Zalil der Wiederliolungen der 
Maturitatspriifung ais solclie zu beriicksichtigen.

2. Tritt ein Examinand wahrend der miindliclien Maturitatspriifung, 
ohne an der Fortsetzung der Priifung thatsaclilich gehindert zu sein, zuriick, 
so bat die Priifungscommission in dein Palle, ais nach den bercits vorliegenden 
Priifungsergebnissen die Unreife desselben aufier Zweifel stelit, ein Scliluss- 
urtheil auszusprechen und dasselbe in dem Maturitatspriifungsprotokolle 
vorzumerken.

o. In riicksicbtswiirdigen Fiillen kann in Hinkunft aucli bei der 
z w e i t e n  Maturitatspriifung eine Wiederliolungspriifung aus einem einzeluen 
Gegenstande gestattet werden.

4. Die Priifungen aus Religionslelire, Naturgeschiclite und philosopliischer 
Propadeutik, welche Gandidaten mangels staatsgiltiger Zeugnisse aus diesen 
Gegenstiinden abzulegen liaben, sind in Hinkunft regeliniifiig vor der iibriffenO  0  7 O  O  O

Maturitatspriifung yorzunehmen. Von dem giinstigen Erfolge dieser Priifungen 
ist die Zulassung zur weiteren Priifung in demselben Termine abliiingig. 
Die bei diesem Termine Zuriickgewiesenen sind nicht unter die Eeprobierten 
zu ziilden. Die bei dieser Vorpriifung in den einzelnen Gegenstiinden er- 
worbenen giinstigen Noten behalten bei einer eventuellen neuerlichen Ab- 
legung der Maturitatspriifung ilire Giltigkeit.

5. Der Herbsttermin ist zur Priifung nur solclier Abiturienten bestimmt, 
welelie im Sommertermine die bereits begonnenc Priifung zu Ende zu ftihren 
t h a t s a c l i l i c h  y e r h i n d e r t  s i nd ,  und fiir diejeuigen Abiturienten, 
welche um zur Priifung kornmen zu dtirfen, vorher nocli eine AYiederholungs- 
priifung zu bestehen liaben.

11. Der Erlass des Herm Ministers f. C. u. U. vom 12. Miirz 1895, 
Z. 27G38 ex 1894, ordnet die Selmlgesundheitsptlege an den Mittelschulen an.

XI. Ghronik.
Am 14. Juli 1894 wurdo das abgelaufeno Schuljahr mit einem feier- 

liclieu Dankamte geschlossen.
Am IG. Juli fanden die Aufnalimspriifungen fiir die Schiiler der ersten 

Classe statt. Es wurden 48 Schiiler aufgenommen.
Am 17., 18., 19. und 20. Juli wurden die miindliclien Maturitats- 

prufungen unter dem Vorsitze des Herrn Dr. Leopold Konvalina abgehalten.
Am 15. September wurden die Aufnalimspriifungen fiir die erste Classe 

abgehalten. Es wurden 24 Schiiler aufgenommen.
Am 17. und 18. September fanden die Aufnalimspriifungen in hbliere 

Classen und die Wiederholungs- und Naelitragspriifungen statt.
Am 18. September wurde das neue Schuljahr fiir die katholischen 

Schiiler mit dem feierliclien „Veni Sancte^ eroffnet, und am lii. September 
wolinten die eyangelischen Schiiler einem feierliclien Eroffnungsgottesdienste 
in der Jesukirclie bei. Sowolil der katholische Katecliet P. W. Babuschek, 
ais aifcli der evangelische Religionslehrer Prof. E. Fritsche hielten an die 
Schiiler Ansprachen.



Am 27. September wurde die miindliclie Maturitatspriifung abgelialten. 
Naeli Scliluss derselben versammelte sieli der Lebrkorper in der Directions- 
kanzlei, um sieli von dem aus seinem Amte sebeidenden Landesscbulinspector 
Herrn Dr. Leopold Konvalina zu verabschieden, wobei der Director an den 
allseits yerelirten und bochgeehrten Vorstand folgende Anspraclie liielt:

„Hochverehrter Herr Landesscbulinspector! Ibr Eiicktritt von der 
Leitung der scblesisehen Mittelschulen gibt dem Lebrkorper des Tcschner 
Gymnasiums einen berecbtigten Anlass, niebt nur eine conventionelle Form, 
sondern weit mebr einen Act der Dankbarkeit zu erfiillen, wenn er in dem 
Augenblicke, wo Sie den letzten Amtsact an der Anstalt vollzogen, seinen 
innig gefidilten Dank fur die von Ibnen den Interessen der scblesiscben 
Mittelschulen im allgemeinen und den des Tescbner Gymnasiums im einzelnen 
zugcwendete besondere Piiege auszuspreeben sieli erlaubt.

Wenn die Glieder eines groCen Korpers einem sebeidenden Fiihrer, 
der sie nur nacli der sacblicb gebaltenen Weisung der Yorschrift geleitet 
bat, schon dankbar nacbblicken, wieviel lebbafter muss die Lebrer der 
Abscbied d e s  Mannes ergreifen, dessen scbarfsinniger Blick bei der sorg- 
fiiltigsten Beachtung der geltenden Verordnungen stets frei und d e s s e n  
H e r z  s t e t s  o f f e n w a r  fur alle Interessen des einzelnen.

Wer liatte niebt Gelegenheit Ilire von jeder sebadlieben Pedanterie 
freien Anscbauungen in Saclien des Unterricbtes und der Erziebung sowohl 
in den ( ‘onferenzen, ais aucli im personlicben liebenswiirdigen Yerkelire zu 
bewundern und sieli daran zu erbauen ! Welcbem Lebrer, der es ernst mit 
der Selmie und dem Lnterrichte meint, wurde niebt das Ilerz weiter, wenn 
Sie, hochgeehrter Herr Landesscbulinspector, mit der Kubę und Sicherheit 
eines Ktinstlers den Unterricbt selbst in die Hand nalimen und ibn weiter- 
flibrten !

Wozu soli ich alle die treffliclien Eigenscbaften, die Sie, den Lebrer 
und den Menschen zieren, liier im einzelnen schildern, sie sind ja  niebt nur 
den liier versammelten Mitgliedern des Lehrkorpers, sondern aucli in weiteren 
Kreisen binliinglicb bekannt. Es geniigt die Versicberung, die wir in diesem 
ernsten Augenblicke Ibnen geben, dass Ibr Bild im Geiste der liier ver- 
sammelten Lebrer der Anstalt zu der mustergiltigen Gestalt eines ernsten, 
wahrheitsliebenden, bumanen, edlen, dabei unentwegten, treuen und liebens- 
wurdijren osterreiebiseben Schulmannes und Yorstandes sieli wandeln und 
uns, solange wir an der Arbeit sind, vor Augen schweben wird. Fiir das 
so treffliebe Beispiel, das Sie uns gegeben, sagen wir Ibnen unseren innig 
gefidilten Dank und fiigen den aufricktigen Wunsch liinzu, dass Sie die 
Tage der Kubo in gleicher geistiger Friscbe und korperlicber Riistigkeit im 
Kreise der Ihren viele, viele Jalire froh und angenehm zubringen mogen. 
Das walte Gott !“

Darauf dankte der sebeidende Herr Landesscbulinspector Dr. L. Konvalina 
dem Lebrkorper fiir die ihm dargebracbten Wiinscbe, ermahute ibn, sieli 
stets der von der Scliule zu losenden Aufgaben bewusst zu bleiben und 
ibm ein freundliclies Andenken zu bewahren.

Der 4. October und der 19. November wurden ais die Hamenstage 
Ibrer Majestatem festlieb begangen.

Am 9. October hatten die Mittelscbuldirectoren die Ehre, von dem 
neuernannten Herrn Landesprasidenten KarlGrafen von Ooudenhove empfangen 
zu werden.



An demselben rJ’age abends betheiligte sieli der Lehrkorper au dem 
feierliclien Empfange Sr. Eminenz, des Hochwiirdigsten und Durchlaucbtigsten 
Herrn Cardinals Kopp, Fiirstbiscbofs von Breslau, auf dem Perron des 
( 'entralbalinhofes. Se. Emineuz geruhten die Yorstellung des Lelirkorpers 
entgegenzunelimen.O O

Am 10. October wurde der Eeiter der Anstalt von Sr. Kaiserliclieu 
Holieit, dem Erzherzog Friedrich; in Audienz empfangen. Se. Kaiserlicbe 
Ilolieit erkundigle sieb eingehend nacli den Yerliiiltnissen der Anstalt.

Am 10. October fand die Cousecration der Herz Jesukircbe durcli 
Se. Eminenz, den Herrn Cardinal Kopp statt. 13ei dem 1’ontificalamte war 
die Anstalt durcli den Leiter vertreten.

Am 11. October fand die erste diesjiilirige Beichte, atn 12. October 
die lieilige ( 'ommunion statt.

Am 26. October wurde dem Prof. Bicbard Fritscbe die vierte Quinquennal- 
zulage vom 1. October 1894 angefangen, zuerkannt.

Am Sonntag, den 11. Noyember, fand zura Gedachtnisse der Geburt 
Friedrich von Scliillers und zur Sacularfeier des Freundscbaftsbuudes der 
Dicbterfiirsten Schiller und Goethe eine Gymnasialfeier, der alle Schiiler 
beiwohnten, statt. Yortriige, Gesange und die Ausprache des Prof. L)r. 
A. Steiner liatten die Aufgabe, die Bedeutung Scliillers fiir die deutsche 
Literaturentwicklung zu beleuchten, den Dicbterfiirsten ais den Forderer 
der reinen Menschlichkeit den Schiilern yorzufiihren und das vaterlandische 
Gefiihl der Schiiler zu belebcn. *)

Der Festredner gieng von dem Gedanken ans, dass jeder Dicbter zu 
uns in der allein verstandlichen Form der Wirkliehkeit sprechen miisse ; 
Friedrich von Schiller sei deswegen der yolksthiimlicliste Dicbter geworden, 
weil er die hoehsten Ideale des Menschentlmms unter der yollsten Beriick- 
sichtigung dieser Forderung realer Darstellung gestaltet habe.

In einem Eebensabriss wurde dann der Werdegaug von Scliillers Idealismus 
yorgefiihrt und Wesen und Ziele desselben an seinen Diclitungen dargetban.

Im zweiten Tlieilo wurde yorgefiihrt, wie, mit welchen Mitteln und 
auf welchen Wegen der grobe Dicbter nacli realer Form rang, und wie er 
namentlich durcli die Beschaftigung und den Yerkelir mit Goethe dieselbe 
sieli zu eigen maclite. So zeigen die pbilosophischen Diclitungen, die Balladen 
und namentlich die groBen Tragodien Schillcrs den vollendcten Dicliter.

Dieselben iibten dalier einen wohlthatigen und maclitigen Einfluss auf 
die Entwicklung des deutschen Yolkstliums und die Forderung reiner Mensch
lichkeit und machten den Dicbter zum Liebling der ideał gestimmten Jugeud.

Donla Eugen, Schiiler der \'1II, ( lasse, stellte in einem historischen 
1 berblicke die Entwicklung yon Scliillers Philosophie aus Anlage, Selmie 
und Streben dar ; er zeigte, wie derselbe seine AYelt- und Lebensauschauung

*) Programm : 1. „Bundeslied" ron  Mozart. — 2. Festrede des Scliillers der VIII. 
Classe K. Bukowski. — 3. „O, du mein lieiB’ V erlangen!“ von Handel. — 4. ,.I)er 
Taucher", yorgetragen yon G. Thal (VI). — 5. „Das Ideał und das Leben" yorgetr. v. 
A. Seholz (VIII.) — 6. Yortrag des Schiilers der VIII. Cl. E . Dorda iiber das Tbema : 
„Schiller ais Mensch im Lichte seiner Philosophie.“ — 7. „Hocli Osterreicli, ho cb !" yon 
Manzer. — 8. Die 3. und 4. Scene aus dem Prolog zur „Jungfrau  von Orleans,“ 
yorgetragen von den Schiilern Joli. Karaś (V III .), Bukowski (VIII.), Seholz (VIII.) uud 
Machatschek (VIII.) — 9. Anspraclie des Prof. Dr. Steiner. — 10. Yolkshymne.



dichterisch gestaltot und im Leben verwirklicht hat, und er stellt ilin den 
Strebensgenossen ais leuclitendes Yorbild edler Lebensfiihrung hin.

Im Schlussworte begriiBt Professor Dr. Steiner die Anregung zu diesem 
Feste, welche von den Schulern der Classe ausgegangen soi, ais ein
Zeichen, (lass dio Bemiihungen der Lehrer, die Schiiler mit den Idealen 
unserer groDen Dichter bekannt zu ma cli en, einen guten Bodcn gefunden 
hiitten. Er empfalil den Schulern „die Worte des Glaubens“ von Schiller 
und ankniipfend an drei andere Worte desselbeu :

„llastlos vorwiirts inusst du streben,
Nie ermiidet stille stelfn 
Willst du die Yollendnng seli'11 ;
Musst in’s Breite dich entfalten,
Soli sieli dir die Welt gestalten ;
In die Tiefe musst du steigen,
Soli sieli dir das Weseli zeigen — “

stellte er ilinen den gro li en Menschen und Dichter ais Leitstern fiir ihr 
Streben und Schaffen lun. Und indem er sie zur Vertiefung des patriotischen 
Idoales anregte, forderte er die Festvcrsammlung auf, in ein dreifaches IIocli 
auf Se. Majestat den Kaiser Franz Joseph I. einzustimmen. Nach diesem 
weihevollen Momente wurde die Festfeier mit der Absingung der Yolks- 
liymne geschlossen.

Am 28. November ist der k. k, Turnlehrer an der k. k. Lelirer- 
bildungsanstalt Karl Wilke nach langem und schwerem Leiden gestorben. 
Der Verblicliene leitete den Turnunterricht an der Anstalt seit dem Jalire 
1875. Den Tribut der Dankbarkeit fiir seine jederzeit eifrige und unermiid- 
liclie Thatigkeit driickte die Anstalt in pietatvoller Weise dadurch aus, 
dass sie ilirn am 30. November das letzte Geleite gab und einen Kranz 
an seinem Sarge niederlegte.

Karl Wilke, geboren am 28. Janner 1845 zu Ronneburg in Sachsen- 
Altenburg, kam am Ende der Sechziger Jalire nach Oesterreich, begriindete 
in Troppau den dortigen Turnverein, wurde mit dem Erlasse der li. k. k. 
schles. Landesregierung vom 7. Mai 1868, Z. 4279, zum Ncbenlehror fur 
den Unterricht im Turnen am Troppauer k. k. Staatsgymnasium ernannt 
und „erzielte nach dem Zeugnisse der Direction dieser Anstalt bei seinem 
Eifer, unterstutzt durch Geschicklichkeit und Gewandtheit in der Ausfiihrung 
der Turnubungen recht gute Erfolgeu ; wurde dann auch mit der Leitung 
des Turnunterrichtes an der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in rl ’roppau 
provisoriscli betraut, wurde mit dem Erlasse des h. k. k. Landesschulrathes 
vom 30. April 1874, Z. 1356, zum provisorischen Turnlehrer an der k. k. 
Lehrerbildungsanstalt in Teschen ernannt, worauf seine Excellenz der Herr 
Minister fiir Cultus und Unterricht mit dem Erlasse vom 14. September 1874, 
Z. 11.551, ilim die fiir die k. k. Lehrerbildungsanstalt in Teschen syste- 
misiortc Turnlelirerstelle zu yerleihen befunden hat. In dieser Stellung, mit 
welclier auch der Turnunterricht am k. k. Staatsgymnasium und der k. k. 
Staatsrealschule zu Teschen verbunden wurde, wirkte er trotz langjahriger 
Krankheit iti Treue und seltener Ausdauer bis zu seinem Tode.

Am 2. December fand fiir die evangelischen Schiiler der Anstalt die 
Beichte statt.



Air. 8 . December naelimittags wurde von den polnischen Scliulern der 
Anstalt unter Leitung des Fachlehrers der polnischen Sprache und im Bei- 
sein des Directors im Gymnasialsaale eine Schulfeier zum Gedachtnisse des 
39. Todestages des polnischen Hauptdieliters Adam Mickiewicz yeranstaltet.

Diese Feier, an der etwa 150 Schiller, zumeist polnischer Nationalitat, 
theilnahmen, nahm folgenden Yerlauf. Nach einem einleitenden Mannerchor 
erorterte der Schiller der VIII. Classe Georg Buzek in einem Vortrage die 
Bedeutung des Mickiewicz fiir die polnisclie Literatur. Darauf folgten ab- 
wechselnd 3 weitere Mannerckore, 1 Quartett, ein Vortrag des Schiilers der 
VII. Classe Joli. Galicz iiber die Bezieliungen des Mickiewicz zu Julius 
Słowacki, 3 Declamationen aus den Dichtungen des Mickiewicz und 1 aus 
einem Drama des Słowacki.

Zum Schlusse ergriff der Fachlelirer des Polnischen das Wort zu einer 
kurzeń Ansprache. Er hob hervor, dass in des Mickiewicz’ Leben und Dich
tungen zwei Gegenstande die Hauptrolle spielten : die Nation und das Vater- 
land. Die Nation, fiihrte er ans, fiir welche Mickiewicz dichtete und wirkte, 
war die polnisclie; sein Vaterland aber war ein doppeltes; ein weiteres, 
namlicli das ehemalige Polen, und ein engeres, ein Theil jenes weiteren, 
cl. i. Lithauen. In den Grenzen des eliemaligen Grofiherzogthums Lithauen, 
der engeren Heimat des Dicliters, wohnten niclit Idoli Polen, seine Stammes- 
genosscn, sondern — sogar der iiberwiegenden Melirzahl nach — aucli niclit- 
polnische Volksstamme; und aucli diese letzteren durfte Mickiewicz aus 
seiner Liebe zu dieser Heimat niclit ausscliliefien, er durfte aucli sie niclit 
hassen oder yerachten. — So liat aucli die liier versammolte sclilesisch- 
polnische Schuljugend ein doppeltes Vaterland: ein engeres, d. i. Schlesien, 
und ein weiteres, allgemeines, Oesterreicli. Sie liat alle Ursaclie, sieli dieser 
zwar kleinen, aber durch Anmuth seiner Gegenden, durcli Produete aller 
Art, sowie durch die Bildung und Intelligenz und viele Tugenden der Be- 
woliner hervorragenden Heimat zu r ii hm en und dieselbo zu lieben. — Nicht 
minder aber muss die versaminelte sclilesische Jugend ilir allgemeines, groBes 
und machtiges, ruhmreiches und herrliches Vaterland, d. i. Oesterreicli, mit 
welchem Schlesien schon seit Jahrliunderten yerbunden ist, lieben und schiitzen. 
— In diesem groBen Eeiclie aber wohnen seit jeher selir verschiedene Volks- 
stamme friedlich und eintraclitig nebeneinander, yerbunden durch die machtigen 
Bandę gleicher Eeclite, vor allem aber durch die gleiche tiefe und innige 
Liebe zu diesem gemeinsamen groPen Vaterlande und dessen glorreichem, 
erhabenem und giitigem Herscherhause.

So ist es aucli in unserem Schlesien der Fali, in welchem trotz seines 
geringen Umfanges sogar drei verschiedene Volksstamme seit alter Zeit friedlich 
nebeneinander wohnen.

Es soli nun das Vorbild des grofien Dicliters, dessen Andenken heute 
gefeiert wird, die yersammelte Jugend einerseits zur Liebe und Ptlege ibrer 
Muttersprache und ilirer Nationalitat ermuntern, anderseits aber zu lierzliclier, 
inniger und ópferwilliger Liebe und zu nnerscliiitterlicher Treue nicht nur 
gegen ilire engere Heimat Schlesien, sondern gegen das groCc und gemeinsame 
Vaterland Oesterreicli entflammen. Sie soli nicht nur den eigenen Yolksstamm 
lieben, sondern aucli mit allen anderen Oesterreicli bewolineiiden Stammen 
in Frieden und Eintracht leben und sieli mit denselben zum Wolile, Glticke, 
Euhme und zur Vertheidigung dieses Yaterlandes brtiderlich vereinen, gemiiC



dom edlen Wahlspruche unseres erliabenen Monarcben: „Yiribus unitis!u 
und gemiiB den schonen Worten unserer Yolkshymne:

„Lasst uns fest zusammenbalten !
In der Eintracbt liegt die Macbt;
Mit yereinter Krafte Walten 
Wird das Schwerste leiebt vollbracbt,
Lasst uns, eins durch Brtiderbande,
Gleicbem Ziel entgegengelm!“

Denn nur dann wird sieli die erliebende Vorhersage dieser Hymne erfiillen: 
„Oesterreicli wird ewig stebn!“

Und nun fordert er die Yersammelten auf, um die beutige Feier 
wlirdig zu bescldieBen, zu Ebren unseres allergniidigsten Kaisers und Herm, 
der allen unter seinem glorreiclien und milden Scepter vereinigten Yolkern 
die gleicbe vaterlicbe Fttrsorge angedeiben liisst, ein dreimaliges Hocb ! 
zu rnfen.

Naebdcm dies von allen Anwesęnden mit Begeisterung geschohen war, 
wnrde die 1. und 4. Stropbo der Volkshymne in polniselier Sprache gesungen.

Anlasslicb des Ablebens Sr. Kaiserlicben und Koniglicben Ilobeit des 
Durcblaucbtigsten Herrn Erzberzogs Albrecht fand am 1. Miirz im Gymnasial- 
saale eine Trauerfeier statt; sie wurde mit einem Trauergesange eroffnet, 
worauf der Director folgende Gediichtnisrede bielt:

„Gcliebte Schiller! Ich babę Sie lieute zu einer zwar einfaeben, aber 
tief empfundenen Trauerfeier sieli bier zu yersammeln gclieifien. Und zu 
was flir einer Trauerfeier! Am 18. Februar raffte der Tod einen der 
groBten Solinę des Yaterlandes, einen glorreiclien Helden, das iilteste Mitglied 
unseres Erlaucbten Kaiserbauses, Se. Kaiserliclie und Koniglicbe Ilolieit den 
Herrn Erzlierzog Albrecht in Arco, wo er Erbolung und Kriiftigung gesuebt, 
dnliin und seine sterblicho Hiille wurde am Dienstag in dieser Woche zur 
ewigen Bubę bestattet. Der Tod des boben Verbliclienen bedeutet einen 
migelieueren Verlust fur Se. Majestiit, unseren Allergniidigsten Kaiser und 
Ilerrn, und fur das ganze Kaiserliaus, fur die Armee, die er zu Sieg und 
Bulim gefuhrt, und das Volk namenilicb in jenen Gegenden, in welcben seine 
ausgedebnten Giiter liegen.

Homer erziiblt, wie der greise Nestor trotz seines boben Alters im 
Batbe wie im Kampfe unter den griecliisclien Helden, die vor Troja kiimpften, 
eine hervorragende Stelle einnabm, wie ilm Tapferkeit, Kriegserfalirnng, 
Uncrmtidlicbkeit, aber aucli Weisbeit und Gerecbtigkeit zierten, wie ilm 
deslialb niclit bloB die Pylier, sondom alle Grieclien schiitzten und liebten, 
kciner aber melir ais Agamemnon, der sieli zelin solclie Beratber wiinsclite, 
denn dann wiirde Troja bald fallen! Was Nestor dem Agamemnon, das war 
der bobo Vcrblicbene unserem geliebten Monarcben und den iibrigen Mitgliedern 
der Dynastie: cin vaterlicber Freuud, ein trener Beratber in guten und 
schliminen 'Pagon, zu dem sie alle, die nun, von tiefem Scbmerze gebeugt, 
an seiner Babre trouern, in Liebe und Yerebrung ais zu ilirem Ilorte und 
zu ibrer Stiitze emporblickten.

Der bolie Yerblichene war, was im Menschenleben selten vorkommt, 
der gro Be Solin eines groBen Yaters. Sein gro (jer Vater, der Sicger von 
Aspern, bat zum erstenmale das militiiriscbe Genie eines Napoleon nieder-



geschmettert; unii was Aspem fur Erzherzog Karl und Kaiser Franz, das 
bedeutet Custozza fur Erzherzog Albrecht und Kaiser Franz Josef 1. uucl 
Oesterreich. Ais dieses unter dem Drucke der Napoleonischen Pyrannei 
sclnnachtete und in einer starken widerstandsfahig-en Armee seine Rettumr 
suchte, da war es der ruhmreiche Vater des hohen Verstorbenen, der AuCer- 
ordentliches fur ( Isterreichs Armee leistete. Er verstarkte die Linie, er 
schuf eine Reserve und eine Landwehr, er sorgte fiir eine rasche, praktische 
und reichliche Verpflegung der Truppen, er kiimmerte sieli um die materielle 
und geistige Hebung des Officiersstandes, er ordnete eine menschenwurdige 
Beliandlung der Mannschaft an und vereinfachte das Exercieren. — Und 
wieder kamen schwere Tage tiber unser theures Vaterland. Das ungliickliche 
Jalir 18G6 war vorliber und iiberall erscholl der Ruf nach Neuordnung der 
Wehrkraft, um des Reiches Bestand zu sichern und seine GroGmachtstellung zu 
wahren. Diesmalwar es der Solin desSiegers von Aspern, der an das Reformwerk 
die Hand legte. Er organisierte entsprechend den Fortschritten der modernen 
Technik und Wissenschaft das ganze Armeewesen in einer Weise, dass sein 
Werk nicht nur im Vaterlande, sondern aucli im Auslande Bewundernng und 
Staunen erregte. Von seiner hohen Intelligenz und geistigen Begabung 
geben zwei epochemachende Schriften „Wie soli die Armee beschaffen sein?“ 
und „Ueber die Yorantwortlichkeit des Feldherrn im Kriege“ ein beredtes 
Zeugnis, von welclien die letztere gerade so wie seinerzeit des Erzherzogs 
Karl „Grundsatze der Strategie11 ais balmbrechend auf dem Gebiete des 
Militarwesens betrachtet und ins Englische und Franzosische iibersetzt wurde. 
Seine kolie militarische Weisheit erkannte und elirte aucli das Ausland. 
PreuBen und Kussland iiberreichten ilim den Feldherrnstab und ziihlten ihn 
somit zu den Ihrigen.

Wie sein grofier Yater nicht bloB ein bewahrter General, sondern aucli 
der volkstliumlichste Prinz des erlauchten Kaiserhauses war, so erfreute sieli 
in der Armee und im Volke seit dem Ableben des greison Feldmarschalls 
Radetzky niemand einer groBeren Beliebtheit und Volksthumliclikeit ais 
Se. Kaiserliche und Konigliche llolieit der Erzherzog Albrecht. Er galt ais 
das leuchtende Yorbild aller soldatischen und menscliliclien- Tugenden. Es 
standen seinem edlen Herzen nicht nur die Armee ais Ganzes, sondern jeder 
einzelne Officier, selbst der gewiihnliclie Soldat, der Beamte wie der Arbeiter 
gleicli nahe; seine freigebige Hand spendete allenthalben unzahlige Wolil- 
tliaten; sein grofimuthiger Sinn begluckte alle Schichten der Bevolkerung.

Wie auf dem Gebiete des Militarwesens leistete Se. Kaiserliche und 
Konigliche llolieit aucli auf dem volkswirthschaftlichen Gebiete auCerordentlich 
viel Erspricfiliches. Auf seinen im ganzen iiber 40 Quadratineilen um- 
fassenden Giitern griindeto er Musterwirtschaften und Fabrikanlagen, welclie 
er nach den neuesten wissensehaftlichen Grundsiitzen eingerichtet hat; sie 
sollten der Bevolkerung ais Riclitschnur dicnen, wie Grund und Boden, wie 
technische Erfmdungen auf dcm Gebiete der Industrie verwertct werden 
sollen, um den materiellen Wolilstand der Bevolkerung zu heben und zu 
fordem; sie waren also nicht so selir auf Gowinn gogrtindet, ais sie zur Nacli- 
alnnung und Belelirung der Bevolkcrung dienen sollten ; sio schafliten Arbeit, Ver- 
dieuste und Brot fiir yicle tausende fleiBige Hande ! Das haben wir selbst erfahren.

Mit Recht werden daher iiberall die Yerdienste und die Bedeutnng des 
hohen Yerbliclienen anerkannt und gepriesen. Alle Kreise der Bevolkerung



unserer grofleri Monarchie, alle auswiirtigen Hofe und Regierungen geben den 
Gefiihlcn der '1’rauer und Theilnahme und zugleich der liolien Achtung, dereń 
sieli der bobo Yerstorbene erfreute, in unzahligen Kundgebungen Ausdruck, 
— und wir sollen in unserer Weise niclit ein Gleiches tlrnn?

„Vergiss der tbeuern Todten niclit und schmiicke ilire Urnę mit dem 
Eicbenkranz!“ Vergessen Sie, geliebte Scbiiler, niclit den edlen Menschen- 
freund, den glorreicben Helden, den Eremu I Seiner k. und k. Apostolisclien 
Majestat unseres gnitdigsten Kaisers Franz Josef I . ! Wandern Sie im Geiste 
an die Stattc, wo seine Alinen scblummern, in die Capuzinergruft in Wien, 
erbeben Sie Mir reines Herz zu Gott, dem Allmachtigen und beton Sie, wie 
es der liolie Abgescbiedone gewiinscbt, andiichtig fiir sein Seelenlieil! So 
werden Sie denn in diesen der piet;itvollen Erinnerung geweibten Augenblicken 
einen sebliebten Eicbenkranz winden und damit den Sarkopbag scbmticken, 
den dem unvergesslicken Helden und Menschenfreund die Trauer seiner Lieben 
gestiftet, die Hand des Ktinstlers aus dem Marmor hervorgerufen und die 
Liebe des Volkes gebeiligt liat.“

Mit einem Trauergesange wurde die Feier gescblossen, worauf sieli die 
katholischen Scbiiler in die Gymnasialkirche begaben.

Am Falmsonntage den 7. April wurden die evangeliscben Scbiiler zur 
iisterliclien Beicbte gefiibrt. Am 8. April fand fiir die katholischen Schiller 
die osterliche Beicbte, am 9. die lii. Communion statt.

Am 26. April begannen die Jugendspiele.
Am 12. Mai empfiengen mebrere katbolisebe Scbiiler der untersten 

Classen in feierlieber Weise die e r s t e  h e i l i g e  Co mmu n i o n .
Am 14. Mai fanden Excursionen siimmtlicher < 'lasscn des Gymnasiums 

unter Leitung ilirer Lelirer in die niihere und fernere Umgebung von Tescben 
statt. Die Ausfalirten giengen meistens nacb dem Jaworowy, wo ein neues 
und beijuemcs Scbutzbaus von der Section Tescben des Beskidenvereines 
erbaut worden ist, in das Lomnatbal, aucli auf den RadhoSt und nacb Sillein.

Vom 20. bis 25. Mai wurden die schriftlichen Maturitatspriifungen 
abgelialten.

Die dritte heilige Beicbte fand am 13. Juni, die. heilige Communion 
am 14. J  im i statt.

Am 1G. Juni empfiengen 94 Scbiiler derAnsta.lt das heilige Sacrament 
der Firmung dureb Se. Eminenz den bocbwiirdigsten Hcrrn Cardinal und 
Fiirsterzbiscliof Dr. Georg Kopp.

Am 25., 26., 27. und 28. Juni wurde die miindliclie Maturitatspriifung 
abgelialten.

Am 13. Juli wurde nacb abgehaltenem feierlieben Dankamte das Sclnil- 
jabr mit. der Zeugnisvertbeilung gescblossen.

XII. Vei*zeiclinis der Scliiller.
I. A-Classe.

Ballon Franz.*) —- Bilowitzky Arthur. — Bilowitzky Leopold. — Cblupaty 
Carl. •— Cliobot Gustav. — Christian Alois.— Dziekan Erwin. — Fajkosz 
Richard. — Farnik Adolf.*) •— Erisa Heinrich.*) — Gałuszka Heinrich. —



Goryczka Josef. — Piec lit Joscf. — Hocliwiiltler Hans. -— Janeczek Max. — 
Klich Josef. — Knyps Theophil. — Kolin Walther. — Ritter Kordb v. 
Miihlstrom Otto. -  Kotas Joliann. — Kurka Josef. — Kuś Johann. — 
Lowenstein Ludwig. ■— Marcol Josef. — Motzko Alois. ■— Nitra Felix. — 
Nobel Carl.*) — Nowak Krauz.*) — Pawełek Adolf. — Paździora Eduard.
— Paździora Johann. — Praschifka Johann. — Porroy Ludwig. — Piescli 

Paul. Pitfik Victor. — Riedel Alois. — Scholtis Erich. — Skrla Cajetan.
— Słowik Adam. — Staniek Alfons. — Stefan Heinrich.

I. B-Classe.
Bienert Vincenz. — Brachaczek Raimund. — Chlebik Theophil. — 

Durczak Emilian. — Eichenbaum Wilhelm. — Friedel Hugo. — Goldberger 
Oskar. —- Gutmann Rudolf. — Holinka Roman. — Hribar Friedrich.*) — 
Kraliczek Arthur. — Kubica Josef. — < 'arl Baron v. Larisch. — Manda 
Rudolf. — Martinek Josef. — Mielił Heinrich. — Miicke Emil. — Nowak 
Eduard.*) — Nowotny Rudolf. -— Ostrowski Franz. — Pasterny Julius. — 
Płoszek Rudolf. — Rosenzweig Josef. — Sabela Paul. — Seidler Heinrich. 
Sikora Camillo. — Siwy Emil. — Siwy Johann. — Skudrzik Josef. — 
Srba Franz. — Sterz Walther. - Targosz. Johann. — Trammer Rudolf. •— 
Wasicky Richard. — Wojnar Bruno. — Wojnar Paul.*) — Zebiseh Hermann.*) 
—■ Zitfer Leo. — Zyłla Johann.

II. A-Classe.
Barwig Richard.*) — Bernatzick Alfons. — Brzeziner Benno. -— Bullawa 

Emanuel. — Dudzik Bruno. — Ewy Richard. — Ewy Yictor. — Fasal 
Eugen. — Firla Johann. — Franke Hans. •— Gonsiorek Carl. — Janeczek 
Carl. *) — Januschke Hans*). — Konig Rudolf. Kozieł Johann. — Kubisz 
Thaddaus. — Macura Georg. — Marmorstein Alexander. — Mayer Ludwig. *)
— Michejda Johann. — Moskwa Alois. — Nctter (łornelius.*) — Nobel Alfred.
— Pollak Rudolf. — Popjiek Eduard.*) — Sclunied Ewald. — Schwarz Otto.
— Śliwka Carl. — Sobel Leopold. — Starzyk Paul. — Suschka Rudolf. — 
TileCek Josef. ■— Waniek Johann. — Stolberg Friedrich, Graf (Privatist.)

II. B-Classe.
Babisch Anton. -— Biscliof Bruno. — Boegner Bruno. — Dyboski 

Roman.*) — Frankel Richard. — Franz Robert. — Hoyer Otto. — Jarahin 
Leopold. — Karger Carl. Kiszą Rudolf. — Korinek Josef. Krzoska 
Josef.*) — Kubitzius Władimir. Lanzer Adolf. Lazarczyk Leo.*) -— 
Leimdorfer Max.*) -  Michejda Franz. — Neumann Leo. — Nikodem Paul. — 
Nobel Heinrich. - Polednlk Emil. —^Preili Carl. — Prief Victor.*) — Reik 
Hugo. Ruśniok Johann. -  Spok Johann. — Stipanitz Otlimar. 
Wairauch Johann. — Waniek Hugo. *) — Sedlaczek Ludwig (Privatist.)

HI. A-Classe.
llallon Erich. — Błażej Anton. Chrobok Franz. — Cichy Hans.

— Czempiel Alois. — Fiala Eduard — Gabrisch Arthur. — Gałuszka



Emil. — Gerst Carl.*) — Ilasser Johann. — Hermann Hugo. — Herzka 
Jakob. -—- Kokotek Paul. — Kfistek Jaroslav. — - Krmascbek Eduard. 
Kruss Carl.*) — Martynck Georg. — Oczko Arnold. — Pavliska Viclor. 
Prokop Albin. — Pustelnik Felix. - Kaimann Arthur. Ramek Rudolf. *) 
— Rosenfeld Hans,*) - Schmidt Erwin. — Scholtis Wilhelm. — Trojan 
Josef. — Yolkmer Franz. — Weglorz Joliann — Wojkovski Eranz. — 
Zaar Franz. — Morawetz Richard (Privatist.)

III. B-Classe.
Bednaf Josef. — Beck Eco. — Bernatzik Albert. — Czech Franz. — 

Farnik Josef'.*) • Fiala Zdcnko. — Filasiewicz Stanislaus. *) — Glauber 
Arthur. — Glesinger Julius. Griinfeld Siegfried. -  Hermann Paul. •— Jira 
Paul. - Karbasch Ernst. Kleinberg Alfred. *) — Klucki Ludwig. * )— 
Lotliar Ritter v. Kolitscher. — Kuppermann Wilhelm. — Mayer Carl. 
Mentel Franz. — IMichejda Carl.*) — Pellar Carl. — Gustav Freiherr von 
Pillerstorff. Pindór ( larl. *) — (juestel Rudolf.*) — Rothc Carl. — Kutzki 
Carl. Sabela Johann. — Silbersteiu Rudolf. — Strzemcha Carl. - 
Sztefka Johann.*) — Wałoszek Leo. — Zdziebło Theophil.

IV. Classe.
Andres Fritz. — Bauerlo Friedrich. — Biedrawa Josef. - Bronclik 

Johann. — Charwat Florian. — Cichy Carl. — Duda Franz.*) — Fietz 
Rudolf.*) — Gawlas Josef. — llcisig Eduard. — Kowalik Rudolf. - Kohut 
Alois. — Laurent Guido.*) — Mamica Josef. — Michejda Thaddiius.*) —- 
Mo.śkof Johann. Nylra Albert. — Schimscha Carl. — Schmid Ignaz. — 
Schmid Julius. — Spitzer Josef. — Stebel Johann. — Steffek Rudolf. — 
Tacina Gustav. - Tannert Rudolf. *) — Wałach Rudolf. — Wałoszek Victor. 
Wechsberg Otto. — Wojnar Georg.

V. Classe.
Bartka Rudolf. - Biłko Johann. — Bornemisza Leopold (B..) :— 

Brzeski Johann. — Bsirske Yincenz. — Cholewa Paul. — Cimała Alois. —■ 
Driissler Max. — Fabian Conrad. — Frisa Eduard. — Genser Victor. - — 
Griinfeld Rudolf. — Illawatsch Othmar. — Ilrabec Adolf. Kaluscha 
Walther.*) - - Kałuża Franz. — Konvalinka Jaroslav.*) — Kresta Erwin. — 
Kunz Johann. — Lebicdzik Josef. — Littera Max. — Lochs Eugen. — 
Mathias Othmar. — Miiller Carl. Pażdziora Josef. — Peterek Johann. — 
Prcsser Ferdinand. — Reik Friedrich. Schenk Franz. — Scholz Carl. - 
Sclion Franz. — Schoppek Josef.*) — Sikora Carl. — Stein Bernhard. — 
Szymański Othmar. — Wohanka Arthur. — Zaar Koman. — Freiherr von 
Pillerstorff Eco.

VI. Classe.
Chlebowski Eugen. — Dreiseitl Emil. — Drozd Josef. Fischgrund 

Emil. — Flach Leo. — Glesinger Robert. — Gliicklich Rudolf. — llarl- 
tinger Johann. — Hohenegger Walther. — Kadiera Yictor. — Kleinberg 
Max. — Kutscha Ernst, Ritter von Lissberg. — Leimdorfer Emil.*) -— Ritter 
von Oesterreicher, Alfred. -— Ożana Franz, — Raszka Johann. — Rosenfcld



Otto. — Schmidt Arnold. — Silbcrstein Leopold. — Singer Siegmund. - * 
Stipanitz Moriz. — Thal Adolf'.*) — Thiel Eugen. — Tomanek Rudolf. - 
Wilczek Franz. — Wilke Otto. — Wurzian Eugen.*) — Wytrzens Carl.*)
— Graf Larisch-Monnich Heinrich (Privatist.)

VII. Olasse.
Boegner Franz. — Fizia Bernhard. — Galicz Johann. -— Halfar 

Carl. — Hermann Richard. — Kolin Moriz (ans Teschcn). - Koliu Moriz 
(ans Frankstadt). *) — Korzinek Norbert. — Lanzer Eugen. — Niemiec 
Ferdinand. — Spitzer Emil.*) -— Swoboda Johann. — Tilecek Philipp.
— Zelisko Franz.

VIII.  Olasse.
Buczek Willibald. — Bukowski Rudolf. — Buzek Georg. — Buzek 

Johann. — Cylian Alois. — Deutsch Rudolf. — Horda Eugen. — Fulda 
Walther.*) — Kapfhamer Otto. — Karaś Johann. — Knyps Ludwig. — 
Konvalinka Anton. — Kozieł Johann. Langhans Adolf. Lanzer Oskar. 
Litwy Eugen. — Machatsehek Victor.:i:) — Rosenfeld Wilhelm. —- Russok 
Leonhard. — Schmied Anton. — Scliolz August.*) — Schulz Josef. — Scholz 
Otto. — Tomanek Richard.*) — Zedek Rudolf.*) — Zohner Oskar.

XIII. Yoranzeige fur (las kommende Schuljahr.
Has Schuljahr 1895/90 wird ani 18. Scptember 1. J. uni 8 Uhr mor- 

gens mit einem ieierlichen Gottesdienste erdflnet.
N o u e i n t r e t e u d e Schiilcr baben in Begleitung ihrer Elteru oder 

dereń Stellvertreter am 15. Septcmber von 8— 12 Uhr und ani 10. Sep- 
tember von 8— 10 Uhr vorinittags bei dem Gymnasialdirector sieli zu mel- 
den und mit dem Tauf- und Geburtsscheine und mit dem Frei[iicntations- 
zeugnisse oder den Sehulnachrichten der Volksschule, oder, welin sie in eine 
liohere ais dic I. Olasse einzutreten wiinschen, mit staatsgiltigen, mit der 
Abgangsbestatigung yersehenen Zeugnissen ii ber das Schuljahr 1895 sieli 
auszuwcisen oder einer Aufnahmspriifung sieli zu unterziehen.

Die Aufnalune in die I. Ol as se  ist auljerdein von einer A uf na li m s- 
p r t i f ung  abliiuigig, bei welcher jenes Mali von Wissen in der Religions- 
lehre, welcbes in den ersten 4 Jahrescursen der Volksschule erworben wer- 
den kann, Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschcn Sprache und 
der lateinischen Schrift, Kenntnisse der Elemente der Formenlehre, Fertig
keit im Analysieren einfach bekleideter Siitze, Bekanntschaft mit den Regcln 
der Rechtschreibung und richtige Anwendung derselben beim Dictando- 
schreiben und Ubung in den vicr Grundrccbnungsarten in ganzen Zalilen 
gefordert wird.

Privatscbuler, welclie keine Sehulnachrichten besitzen, baben vor der 
Aufnabmspriifung eine voin Ortsschulrathe ausgefertigte Bestiitigung ihres 
I"riyatstudiums yorzuweisen.



Einc Wiederholung der Aufnalimspriifung, soi es an ein und derselben 
oder an einer andorcu Lehraustalt, ist laut Min.-Erlasses vom 2. Janncr 
1886 unzul i i s s ig .

Diese A u f n a l i m s p r i i f u n g  bcginnt ani 16. September um 10 Uhr 
vormittags und wird noeli an dcmselbcn Tage gescblossen.

Beziiglich der Stuudung des Schulgeldes fiir die in die erste Classo 
eintreteuden Schiller sind die erforderlieben Weisungen am sebwarzen Brette 
in der VorliaIle der Anstalt angegeben.

Die Einscbreibung der der L e h r a n s t a l t  b e r e i t s  angehi i r i gen  
Schiller iindet am 16. und 17. September von 9— 12 Uhr vormittags in der 
Directionskanzlei statt. lliebei haben dieselben das lotzte Seinestralzeugnis 
vorzuweisen.

Die neutintreteuden Schiller haben die Aufnahmstaxen vou 2 11. 10 kr., 
alle Schiller aber den Lehrmittelbeitrag von 1 fl. 5 kr. und einen Beitrag 
von 30 kr. zur Anschaffung von Jugendspielgeriithen zu entricliten.

Schiller, welche in zwoi umnittelbar auf einander folgenden Semestern 
die d r i t t e  Eortgangselasse crhalten haben, miissen die Anstalt vcrlassen. 
Gesuche um eine ausnahmsweise zu bowilligende Belassung solcher Schiller 
an der Anstalt miissen an den hoehlóblichen k. k. Landesschulrath gericlitet 
und bis liingstcns 25. Juli bei der Direction des Gyuinasiuins eingebracht 
sein. W unii ein unfreiwilliger Kepetent im zweiten Semester ein Zeuguis 
dritter (Hasso crhalten hal, so inuss er die Anstalt verlassen.

Die Wiedcrholungs- und Nachtragspriifungcn fiir die zwcite bis aiebente 
(Hassę werdeu am 16. September von 8 Uhr ab abgehalten werden. Die 
botreifenden Schiller versainmeln sieli piinktlich zur angegebenon Zeit in 
ilircu Classenzimmern, wo sic von iliron Herren Ordinarien die Priifungs- 
ordnung ertahren werden.

Die Aufnahmspriifungen fiir hohere Classen finden ani 17. September 
von 8 Uhr angefangen statt.

Dor Unterzeichnete filii11 sieli zuin Schlusse yerpflichtet, im Namen 
der Anstalt fiir die vielen derselben gewidmeten Schenkungeu und fiir die 
hochherzigen Unterstiitzungen, welche mittellosen, fleifiigen und wohlgesitteten 
Schiilern zutheil wurden, den edlen Spendern den wiirmsten Dank aus- 
zusprechen.

Eduard Toinanek,
k. k. G y m n a s i a l d i r e c t o r .

Teschen, den 13. .Juli 1895.




