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Zur Habsburgfeier am 28. Des. 1882.
i.

T i  {J s (3 a i a t e i •/ rj. *)

1.
Ob trpbę y_aptv, ętX’ dosaos, ;aot sy.Ttod; 7 ’ d'y.pav 

atep :£i/_s"p,iT(ov, v.y.-J opouę 8r( v:jojcav.»
ObTioę OSspyv;p ó irJ.7V.aziq Trpbę 'Pd8j3sTov

sot: ’, otV.ou ev eęśopa o"dę TTjy 3 ’ 'A|3 cj3 obp7  ;a,£tpóiv.

K a  6 'Pi<5(3oxo<; abxbv sd p’ a/SsoJP, 0.7 ’ I-irpa;’, ctSiię, 

3td.y.ovov 3s ysuaocę Trpoęoowst xązv&q’ 

sit djapÓTepot 7’ ot otBeApot oT/yn’ ile, o'v.sus, 

boję cto(3oc ^ u śaA yjc y.otp.tęct auTobę.

3.

"O ts *r(ę 3’  sw łsdyr, cŚAOtę Sta 9'uptSwv,
ostoję eiiyea&z'. sętao’ sę ’j7rat&ptov,

y.at oję st tyjv 'Ai3ęjSobp7 b 3sbę -pb -rnor/  (btpsAot,

a:JTYj zpójrr, ypupojoToę tyj AÓoe aitA^st Tot.

4.

Kat tBob ! ęA07Óstc y.jyAo) coĆAoę 7 ’ doTpazTf/.bę 
Tpb otoowv ęśpSTat, Tst/st dBap.twOo) Tccc, 

oto’ ssTTaoi d - ’ ss9'Acb ^pwr/.ou yśyou; Aaot, 
ot ttjv d'y.pav y.óy.Ao) zspitotayia: iruy.vot.

5.

Kat 5 Ouspyyjp toot’ śy.9a;a[boę ćpa, ó os 'PdBj3oToę 

oocopotę Tipsy.aAst AÓyotę sv9'ouotdjv p^aAoję- 

T o t s u i a  t s  (yrj £p.-(jv t: s p l dy.pav JbouAop.af 

er u v ToÓTotę  —  06 v t s  TT s o) ' A  (3 ę (3 o bp y  i c  

de i s oTat-

S t . W o l f .

'■) Oestern ichisclie Ueschichte in (łedicliton, von .). Pennerstorfer, Wien, io*J. 
f e s t  o J» u r \On Joli. ({. Seidl.

8. 4o: l ) i  e



II.

Imperatoris Rudolpiii sceptrum*)

Rndolplii eon)a quuni regni decorata coronTi 
Esset, nobilium venit legio numerosa,
[Jt sacramentum rogi modo dicere possent.
Vemm non potu i t regni sceptrum reperiri.
(li ni rc nolebant iurare animisąue lababant 
Et consultabant, ąuidnam ipsis esset agendum. 
Rudolphus vero crueifixum in pariete cernens : 
id studio fiagrans suniitcjue maniujue'preliendit 
Erineipibuscjne offert basiandum ac talia fatur : 
„V os  milii  iam inrate per  liune Chr i s t o m

e r uei f ix n ni.“
Abpie lii iurarunt; et erux ost faeta tiitela 
Imporii Ilabsburgae stirpis, veruni Imstibus horror.

St. U 'o i .

'ennerstorfer, S. f>0: Kiuser Kmlolfs Rcepter.
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'Sę TitOTćt 7.00[J.st,
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'bpy.y/.ioytoc ’lojc;v;©oę su sy o t !

S t . W o l f .

p  I)ic IlaMmrper. Von Smolle. Wioń, 1882. S. 4: K a i s o r  F r a n z  J o s c f - L i c d .  
Vun Deinliardstein.



Ueber die Scocppo&uiro in Platons Charmides.

Pass raanche von den kleineren platonischen Dialogen bislier yerhiilt- 
nisma/sig weniger Beachtung and wissenschaftliche Durehforsehung orfahron 
haben, ais sie wolil yerdienen, ist gewiss vor allem dem dureh unser ganzes 
Jahrhundert fortwiitbcnden Streit iiber den innemu Zusammenhang der plato- 
nischen Sehriften, iiber :>das platonische System zuzusehreiben, weleher es 
mit sieli gebraelit bat, dass 1 1 1:1 1 1 , tast ausselilielslieh die griilseren, die 
»Hauptdialoge« Platons ais »Xormal\verke« jetier Erorforung za. Grundo 
legend, ganz yerschiedeno »]>latonisclie Lchrgebiiude« ans denselben anfbante, 
wiihrend die blols oberflaehlicli beriieksielitigten kleineren Werke sozusagen 
nur ais Mbrtel beniitzt wnrden, mit weleliem die mebr oder weniger auf- 
fallenden Liicken- und Spriinge in diesen Phantasiegcbiiuden, so gut dies 
eben gieng, yerklebt wnrden. Dass also diese kleineren, die Nebendialoge , 
welelie wie Trabanten die griilseren, die »Cetitraldialoge«, diese yorberciteud 
und ergiinzend, umschwarmen sollen, ais melir nebensiiehliche Werke aueli 
demgemals behandelt, d. h. weniger griindlieli durehlbrselit wnrden ais jene 
»Hauptdialoge«, ist a bor leider nieht die einzige seldimme Folgę dieses a uf 
melir oberfl i ichlicher lletraelitung des gesammten platonisehen Schrif- 
tentliums basierten Principienstreites. Eine weiterc und noeli yerdcrbliehere 
Folgę desselben ist die Leiclitfortigkeit, mit der man die kleineren Dialoge> 
sobald sie in das jeweilige platonisehe Lehrgebiiude; nieht reelit hinoinzu- 
passen sehienen, ais >:Platon’s durehaus unwiirdige Produete« einfaeh ans 
der Wolt sehaffen woli te, wiihrend z. 15. der Protagoras, auf den sieli ganz 
gleiche Verwerfungsargmnente anwendcn lielisen, bislier unangefbchten blieb.

Wenn mm selbst dureb Aristoteles,  den Schi l ler Platons,  
gut beglaubigte  Sehriften, wio die Republik, der Timaeus, die Leges, der 
Sophist, Politious etc., nieht goniigenden Sohutz gegen Angritfo auf iliro 
Eelitheit in diesen nufseren Zengnissen fanden, darni durfen wir mis freilioh 
umsoweniger wundern, wie Steinhart1) gegen den Nimmersatt Sohaarschmidt 
tretflich benierkt, dass im Gefolge des Sojihisten, des Politieus, (Yatylus, 
Philebus. Euthydemus, Meno, mieli das ignobile yolgus eines Eysis, Char-

*) »Platonisdies«, Zeitsctirift f, u. philos. Kritik. N. F. 58. Bd. 2, Heft, 8. !54.
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mi des, Daelies sang- und klanglos in den Orcus hinabfnhr. Dass duroli 
dieses, oft a uf ganz luftige Prjimissen sich stiitzende Verfahren die Platon- 
Forschimg in schadliche Balmen gelenkt, somit mehr geseliadigt ais gefor- 
dert wurde, wird bcreits łast allseitig anerkannt.

Die Athetcse des Cliannides wurde Iiauptsaehlieh dadurch erleichtert, 
dass diesei* Dialog erst boi Tlirasylos (ans der Zeit des Kaisers Tiberius) 
in der liinften seiner neun Tetralogieen unter dem Titel \aogio*i)c r, IIspl 
srwop0 5 iivr(ę, in Yerbindimg mit dem Tlieages, Laclies und Lysis, ais plato- 
niseli angefiilirt wird, also in einem Yerzeichnisse, welelies schon entseliie- 
den uneelite Dialogu enthielt. Dieser l Tm stand hatte zur Folgę, erstens 
dass jene Forscher, die den Cltarmides ais obenfails uneeliten Dialog ver- 
warfen, mit ilnn weniger Federlosens maelden ais mit anderen a.] ter beghui- 
bigten, zwcitens dass, freilieh tlieilweise aueli unter dem Einflusse dieser 
Athetese, dem Cliannides iiberlmupt weniger Aufmerksamkeit geselienkt 
wurde, ais es sonst walirselieinlieli geseliehen wiire.

Es wiirde zu weit iiber den Halimen dieses Aufsatzes hinausfiilireii, 
wenn ich liier an die Widerlegung jener 'Arguniente, welehe gegen die 
Kehtlieit des Cliannides in’s Trelfen gefulirt wurden, sehreiten woli te. Ani 
ausfiilirliclisteii ist die Eelitlieit des Dialoges, mit besonderer Rueksicht ani 
Seli aarschmidCs Athetese, von Spielmann ') vertlieidigt worden. Duch ist 
sowolii von Spielmann, ais aueli spiiter von Becker *) der Folder begangen 
worden, dass sie, und zwar ganz mit Fnreeiit, gegen Ast, Schaarsclimidt 
und Steinhart bchaupteten, es tinde sieli im Cliannides auf Seite des So
krates kein einziges Sopliisma, ja k e i n e K p u r  eines solelien. Durcli 
diese unrielitige Belmuptmig ist der Yertlieidigung der Eelitlieit des Cliar- 
mides gerade nielit der beste Dienst geleistet worden; sie liatten weit besser 
daran getlian, ciulach auf dii* analogen Sopliismen in anderen, allgemein ais 
echt anerkannten Dialogen liinzuweisen. Da jodoeli die Zuruekweisung, 
welehe die zuerst von Ast3) yorgebracliten und von Seliaarselunidt 4) grolsten- 
theils nur aufgefriselitcn Yerweriung.sargutneute erfaliren haben, der Haupt- 
saelie mieli ais zutreffend erklart worden muss, so wollen wir liier, unter 
einfaelier Annalnne der Eelitlieit des Dialoges, blola die Urtheile unserer

') liii' Fchtheit des platonischen Dialoges-Gharmides mit Bezielmng auf die >platonische 
Frage; und mit besonderer Kueksicht auf Schaarsehmidfs Athetese untersucht von Alois Spiel
mann. Innsbruck 1875.

2) 1’latun's Cbarmides, inbaltUeh erliiutert von Tli. Becker. Halle 18711.
;i i 1’laton’s Leben und Sebriften, von Friedr. Ast. Leipzig 181 (i.
*) Die Sammhmg der platonischen Sebriften zur Selieidung der ecliten von den uneeliten 

untersucht von C. Sehaarscbmidt. Bonn 1HGG.



s

Platonforseher iiber die Fehtheit, wie a lich besonders iiber den Zweck des 
Charmides kurz registrieren.

Fr. Selileiermaeher') suehte bekanntlie.h das Ganze des platonisehen 
Sehriftenthimis zu einer organisehen Finheit zu gliedern, in der ais eine : 
methodiseli eng yerknupfteii Reilie jedem einzelnen Dialoge seine bestimmte 
Stelle, die iliin mii des didaktisehen Zweckes willen zukommt, zugewiesen 
werden miisse, so (lass naeb dcrn selion urspriinglich gefassten und aucli 
łestgehaltcncn Piane Platoifs das Yerstiindnis jedes einzelnen Dialoges ans 
der Stelhmg, dem Znsammenliunge und der Beziehung zu allen iibrigen 
folgę. Desbalb liabe Platon zuerst, olemontiire, dann indireet darstellende 
und erst zuletzl eonstruetive Dialoge gesebrieben, und zwar in jodem diesel* 
Zeitriinme Haupt- und Nebenwerke, weleb’ letztere den ersteren einleitend, 
erganzend oder erlauternd Yorauszugelicn oder naebzufolgen haben. Fin 
Hauptwerk der ersten Stule soi neben dem Pbadrus und Parmenides der 
Protagoras, dem ais ergiinzende Trabanten der Faelies und Charmides falso 
ccht) nachfolgen. Wie nami ich der Faelies von den im Protagoras erwalin- 
ten Tugenden speeiell die onSpdz zu behandeln babę, so sei der Charmides 
dazu bestimmt, die im Protagoras ani durftigsten behandelte, speciclle 
Tugeud der Soplirosyne theils ais besondere Tugend in der gewbhnlichen 
Bedeutung zu widerlegen, theils in ci nem hoheren Simie neu aufzustellen.

Friedr. Ast aj yerwarf den Charmides ais unecht, weil er seinem Ideale 
platonisclier Werke nielit entspraeli. Ast meinte liiiiiilieli: die platonisehen 
Dialoge sollen die Central idee des Platonismus, das aaXbv und aY«0ćv, i u den 
yersehiedenen Spharen des Faliens nachweiscn; daniach identifieierte er Pla
tonismus mit Yollkommenlieit. Ans lilinlielien Griinden Yerwarf aucli 
.Joseph Sochera) unseren Dialog.

Naeh Gottfr. Stallbaumi) ist der Charmides eclit und soli, vor dem 
Protagoras verfasst, den Hauptzweek baben, > 111 falsaj de tein p e r a n t i a  
opiniones non sine prayue et sopbistiese disserendi rationis irrisionc coargu- 
antur et simul rationis Socraticse prajstantia i ta ostendatur ut primaria 
ii.)łcoiuvr(ę taiwpiam elementu ob oenlos ponantur.«5)

*) Platona Werke, mis dem Orieeliisehen iibersetzt von Fr. Selileiermaeher. Tlieile. 
1S04 -1 8 2 8 .

J) a. a. O.
*) »Uebei' 1’laton’s SelirifteiK. Munelien, 1820.
*) Platonis qua- mipersunt opera, !l voll. (Bililiolheca ( irieea), ed. II. illl. (iotlue el 

la'lbrdi;e, .1833 ,sqq.
5) vol. V., seel. 1., p. 11!).
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Carl Friedrich Hermann *) vertheidigt gegen Ast und Socher die Echt- 
lieit des Charmides2), welchem die holiere Anknupfung der awępocuvy; selbst 
an die wissenschaftliehe Einsielit im Allgemeinen, dureh die sie allein, wie 
der Protagoras lehrt, zur waliren Tugend werden kann, yorbehalten sei. 
Voin Charmides, in dem mis woli] manches fremdartig und erkunstelt vor- 
komme«, sollen wir >nieht von Anfang an et-wa cine bestimmte Definition 
des Begrifts der croKfpocuw;, sondom eben nur den Boweis erwarten,  
dass die gewohnliehe i sol i er te Betraelitungsweise dieses Be-  
griffs ni elit a u s rej e li e, nm ein deutliehes und gegen jeden moglichen 
Einwurf gesiehertes Hild von demsclben /u gcbon oder der falschen An- 
wendung in einzelnen Fiillen yorzubeiigen.

Audi O. Steinliart*) ninmit die Eelitlieit des Charmides in Scliutz, 
ohne jedoeh manehes abziileugnen, was andere Vertheidigcr derselben ver- 
gebens wegziidisputioren suelien. Ceber das Hesultat im ('luirinides erklart 
Steinliart4): Aber ein Ernst kann es dem Platon mit diesem plotzlichen 
Abbredien der Cntersueliung und dieser Yerwertung alles (lefundenen nielit 
sein. Donn wenn wir nns erinnern, dass Platon so oft die Ebsung scheinbar 
ungeloster Zweifel dureh ein beilautig hingewortenes Wort andeutet, so werden 
wir auch hier in jenem Wortc des Kritias, dass die Besonnenheit  ein 
dureh das Wis  sen des W issen s  geregeltes Wissen vom Guten  
sei, den SchlussStein unseres Gespraehes erkennen diirfen, so dass die 
nachtraglich noeh wieder anfgewortenen Bedenken nur ais neokende Anrc- 
gungen zu weiterem Denken, nielit ais Zweifel, die den gesammten Ertrag 
der Entwieklung in Frage stellen, gol ten kbnnen.

Ebenso lifilt auch Fr. Susem III 15) den Charmides fur eine ech te plato- 
nische JugendsehrifL Ceber das Hesultat in demselben sagt er tolgendes6): 
So ist nun frcilieh eher die allgemeine Tugend, ais die Besonderheit 

der Sophrosyne aufgefunden. Letzte re  ist hbchstens in einzelnen Ziigen
skizziert,  so darin, dass............ «. »Vielmehr sclieint es Platons eigent-
lieher Zweek zu sein, in dem allgemeinen Tugendstreben an der specie 1- 
len Tugend der Besonnenheit das Yerluiltnis der Methode zum Inlialt 
anzuregen.

*) »(jreschichte und System der platonisehen Philosophie«. 1. Tlieil. Heidelberg 1888.
2) S. 442—447.
3) Platons sammtliche Werke, iibersetzt von Ilieron. Mii ller, mit Einleitungen begleitet 

von Carl Steinliart. Leipzig, J. Pd. 1850.
4) das. S. 2SS.
5) Die genetiselie Entwieklung der platonisehen Philosophie, einleitend dargestellt von 

Franz Susemihl. Leipzig, 1. Tli. 1855.
6) das. S. 29.
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Bei G. F. W. Bucków') fimlet sieli der Charmides unter den von ihin 
ais echt anerkannten e i l f  Dialogen niclit angefuhrt, wird iilierhaupt von 
ihm mit keinem Worte erwahnt. — Fricdr. Ueberweg2) fiilirt z war den 
Charmides ais Jugendwerk Platons an 3), erwahnt ihn aher sonat ebenfalls 
niclit weiter.

Wab rond Ed. Alberti *) das Lob des Charmides iu fast iibersehwcng- 
licher Weise singt5), liisst C. Schaarschmidt ®) im geraden Gcgonsatzc hiozu 
kein gutes Haar au ihm; donn nur jeno Dialoge halt Schaarschmidt fiir 
echt, in denen »die Tdeenlehre ais Centrum der platonischon Speculation 
und die stets aut die Seelonfischerei um der Seelenrettung willen gcrichtetc 
Tendeuz« klar heryortrete. Nur u e u u Dialoge finden deshalb Gnade vor 
Schaarschmidt; den Charmides erklart er fiir ein nngesehiektes Flickwerk 
ans allen mogliohen platonischen und unplatonisehon Dialogen, aulserdem 
mich ans xenophonteischen und aristoteliseluin (!) Stellen.

Jos. Steger7) meint, die cwępouuw; im Charmides sei ganz dassol be 
wie in den anderen platonischen Dialogen; sic sei noben der Weishoit, 
Taplerkeit und Gerechtigkeit eine der vier platonischen Cardinaitugenden. 
Und wahrend Steinhart aus a l l e n  im Dialoge yorkommendon Dolini- 
tionen das w a h r e  und v o l l s t a n d i g e  Bi  Id der <7wępo5uvr, zu- 
sammengestellt zu haben glaubt, macht Steger es sieli vie! einlacher, indem 
or behauptet ®), das Wesen der Tugend swępoców) sei im Charmides durch 
die dritte {toc eautou 7tp5trtstv) und yierte Definition (:s yiyv<h<jy.£iv lauTcv 
oder iaoTou welche beide niclit yerworfen wordon, gegoben, wio im
Timseus, wo om awfpti>v die Redo ist ®). Aus einzoln herausgogrittonon De- 
tinitionen constatiert Steger nocli1") die Verwandtscbaft siiinmtlicher Tugen- 
den untereinander, so z. B. aueh der cwc>pos6vi) (nach der dritten Definition

’ ) Die wissensehaftliehe und luinstlerisclie Form der platonischen Srhrilien iu ilirer bislier 
rerborgenen Kigenthumliehkeit dargcstellt von (i. F. W. Suckow, Berlin 1855.

2: »Untersuchungen iiber die Eclitlieit und Zeit folgo platoniselier Scliriften und filier die 
llauptmomente aus Platons Leben.c Wioń 1801.

3) das. S. 105.
*) »Gesichtspunkte fiir angezweifelte platonisehe Gespriiclie«. Philol., 111. Suppl. L867. 

Xeue Tit.-Aufl. 1878.
s) S. 111), 125, 127, 130 f.
•) a. a. O.
’ ) »Platonische 8tudicn«. Innsbruck, I. 18110, 11, 1870, III. 1872. 
s) das. II. S. 38.
9) Tim. 72 A.
1 °] das. S. 46.
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im Charmides und jener Timseus-Stelle iiber den c(i)©pwv) mit der ót*/.a(oauvr/ 
in der Republik (IV, Aj.

Rud. Nicolail) betraclitet den Charmides ais platonischen Dialog der 
propadeutisehen Stule und sagt iiber i 11 u 2): »Charmides, dem Eysis ver- 
wandt, jedoeli weniger schlieht und bisweilen gesueht und fremdartig in Stil 
und Yortrag, erliiutert, uin den allgemeinen liegri (1 der Tugend m  bestim- 
nien und gegen unklare Yorstellung zu siehern, in reizvoller Einkleidung 
mit miiniseii-dramatiseher Bewegliehkeit dic Frage, was B e n o n n e  n- 
h e i t sei.

Eduard Zeller, weleber friilier3) mit Ast und Soclier den Charmides 
ais unecht verworfen hatlc, nahm spiiter*) seine Athetese zuriiok und fiihrt 
seitdem den Dialog ais eoht an. In seinem Hauptwerke 5i sagt Zeller iiber 
das negatiye Resultat des Charmides und mancher anderer Dialoge6) tbl- 
gendes: »Auch das sehlielsliche Ergebnis scheint nicht selten ein blols ver- 
neinendes zu sein, blols in dem Mifslingen aller Versuehe zur Beantwortung 
einer Frage zu bestehen; und so wenig man deshalb mit Grotę7) annehmen 
darf, Platon habe gar nicht die Absielit, lneln* zu erreiehen, ais die Wider- 
legnug jeder dogmatisehen Bohauptnng, die Darstellung jenes elcnktisehen 
Verłahrcns, durch das Sokrates seine Mitunterredner an ihrem vermeint- 
licdien Wissen irre maehte, seine Kritik und Dialektik habe keine positivo 
lJeberzeugung hinter sieli und wolle audi nicht cinmai mittelbar zu einer 
solehen hinfiihren, s o 1 i e g t d o c h d a s  p o s i t i v e, w as de n k r i t i- 
s c h e u E r o r t e r u n g en  z nr F r g ii n z u n g z u d i o u e n h a t, u i cli t 
i m m e r s o n a lic,  d a s  s d a r ii b e r k e i n Z w e i f‘e 1 ni o g 1 i c h 
w ii r e.«8)

Alois Spielmann9) sieht ais Zweck des Dialoges an: san d e r  s pe
c ie  11 e n, dem Yolksbcwusstsein entnonnncnen Tugend der fSophrosyne

*) i Grieclnsche Literatnrgescluchte in neuer Bearbeitung< . i . IM, Magiieimrg (erstc 11 ul I le 
1N73), zweite 1H7A.

2) das. 8. 4t)7.
s) 1’auly’s Kealencyclopadie, 1. Aufl. Plato \
4) Zeitsehr. f. Alterth., 0. Jahrg. (1851), 8. 252 ft.
5) Die Pliilosophie der (rrieelien in ihrer gescIiiclitHelien Kntwickehmg dargeslellt vnn 

Ed. Zeller. Aufl., Leijwig 1875.
*) Protag. 301 A, Charmid. 175 A f., Lach. lit* E, Lys. 223 li, Ilipp. min. 870 

Meno 100 B, Theiet. 210 A. ft'., Parni. 100 C.
’ ) Historv of (Ireece, \’ 1II, 471) fi., 000 u. o.
») II Tli., 1. Abth., S. 425 f.
9) a, a. O. S. 50.
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das Wissen ais olas eigenste Wesen der allgemeinen Tiigend, lianptsiicblieb 
naci) seincr formalen Seitc naher zu untcrsuchen.*

Die Schrift Tli. Becker’s iiber den Charmides') besitzt einen niclit 
lioch genug anzusehlagenden Wert dadureh, dass der Verfasser, wenn a uch 
selbst in mancher. Yorurtheilen bofangen, jener o b e r f 1 ii e h 1 i c h e n , 
m o li r ii b e r s i o li 11 i o h e n Betraohtung der platonischen Sohriften, wie 
sic juis dem Principienstreit iiber den innercn Ziisaiiimenhaug derselben vun 
selbst hcryorgieng, einmal ein Ziel gesetzt sehen will, da ja  o b n e  v or
li c r g e ga n g e n e g r ii n d 1 i c li s t e E i n z e 1 f o r s e h u n g j e n e r 
8 1 r e i t d e r  e r f o r d e r 1 i c h o n s o l i  d c n B a s i s  entbehre, somit  
k e i n e r c e l i  e n R e s u 11 a r e e r w a r t e n 1 a s s e. Die genane Einzel- 
erkliirung sei schon be i dem 8ehloiormaohor’sehon L liternelnnen eigentlicli 
ais yorlier abgesehlossen betriiehtet worden, nnd diesen liohen Standpunkt 
sucbten seine INaehfolger zu bebauptcn. 8o seien Thcorieen ant Tbeorieen 
iiber Ordniing, Zusammenliang, Plan der platonischen Schriftstellerei gefolgt; 
a ber ihre Yoraussetzung betrefłs der Einzelerkliirung sei 1'alscb gewese.n ’ ). 
Jedes Ycrstamlnis sei dadureh umnbglieh gemaebt worden, <lass man allge- 
mein mit der Yoraussetzung an die Erkliirung des Charmides gieng, cjwsps- 
a 6 v tj m ii s s e n o t li w e n <1 i g a i s  e t b i s o b e T  u g e n d, a i s  s ]) e- 
c i e 1 le T u g e u d g e t a- s s t w e r d e n, u n d -  w a s d a m i t en g 
z u s a m ni e n li ii u g t — a a 1)' ś :  b e d e u t e s i 11 1 i e li g u t.1 2 3) i iir die 
Erfiissung des Inhaltes der platonischen 8chriften sei durch jeńcu langen 
Streit niclits geleistet worden; »man bcgniigte sieli iiidserlieb an ilinen 
lieruni zu raisonnieren, sio zu betracliteii mit dem Auge des Kampfers, 
welcher cine durch den Harnisch nngedeckte Stelle ani Gegner erspalit, uni 
i lun den Todesstols beiznbringen. Ein solcbes feindliches fnteresse ist ani 
weuigsten geeignet, Yersta-ndnis zn erweeken, welches nur ans liebcvoller 
Erfassung des (jregenstandes erbliibt.

Sehleiermaeher babę das uugliickselige Auskunftsmittol auigebraebt 
welches aller Willkiir Thiir nnd Tbor blfnet: mit so eineni negatiyen Ab- 
seblusse eines Dialoges se i es d em  P l a t o n  u i e b t er ust gewescu.  
Pies Jieilse, Platons tiefe Bedeuken gar niclit yersteben.4) - Xaeb Becker 
ist orf»9iv das Z w e c k m a  f s i g e, cnoopocÓTr, das durcb kritischc Rcflexion 
entstauclene W i s s e n  v o m W i s s e n  des  b  u t e ii ; Zweck nnd Inlialt 
des Dialoges: : das, was im Dialoge wirklicb geschiebt, namlieh das sebarte

1) Platons Charmides inlialtlich erlautert von Tli. I>ccker, Halle 1H7P.
2) das. S. 1.
3) das. S. 2 i'.
4) das. 8. 4 f.



philosophische Fixieren des Begriffes der crwępocrów) uud das Aufzeigen der 
Unwahrheit dieses Begriffe«« (Uuwahrhcit ais begriffliehe Unmoglichkeit, 
Undenkbarkeit gefasst). A uf den Widerspruch, in den Becker hiedureh mit 
sieli selbst gerath, kiimmen wir noch spiiter zu sprechen. — In die Eclit- 
heitsfrage geht Becker nicht ein; wahrcnd er iiei jeder Gelegenheit, doch 
niclit iiumer glucklieh, gegen Steinhart polemisiert *), seheinen die Ansiehten 
Ast’s uud SchaarschmidCs iiber einzelne Stelleu fur ilm gar niclit zu exi- 
stieren. Er sagt nur gclegentlich boi Bespreclmng der dritten Definition 
der s<o®ps5'jvYj1 2) : Wir haben die Folgerung zu zicheu, dass im Charmides 
ein anderer, selineidigerer philosopJiischer Wind welit ais im Gorgias und 
Timaeus, da er einen ungefahr tretfenden Ausdruck niclit gelten lassen will 
sondern mit peinlieher Scharfe einen Ausdruck fordert, der all und jede 
ITnbestimintheit abgestreift hat; da er ein neues Begriłlsmoment hinstollt, 
welches fur oiy.atociuwj und ipiXoioęta ebenso wesentlieh ist, ais fiir cuosposi-i-rr 
Diese FoJgerung weiter zu verfolgen, wagon wir liier nie!it.«
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Da wir ans der angefubrten Literatur iiber den Charmides ersehen, 
dass die Ansiehten der einzelnen Platon-Forscher sowohl iiber den in Frage 
stelienden Begrill, liamlioh die caoopocivr(, ais audi iiber das Kesultat und 
den Zweok des Dialoges in erheblichem Malse diflerieren, so diirfte es, urn 
grbsśere Klarlieit wenigstens in der ersteren Richtung zu gewinnen, zweek- 
dienlich sein, zuerst den Inlm.lt des Dialoges in seinen Hauptziigen zu 
iiberblicken.

Sokrates, ans dem Lager vou Rotidsea zuriickgekehrt, erziildt in der 
llingschule des Taureas von der Schlacht und erkundigt sieli hierauf be i 
Kritias, wie es jntzt in Atlien mit der Philosophie stehe und mit den gei- 
stigen Fortschritten und der Sehonheit junger Leute. Ais der sehonste
wird Charmides gepriesen; dieser tritt hinzu und erregt die grofstc Bo- 
wuńderung bei allen Anwesendcn. Sokrates fragt, ob Charmides a n f s e r -  
d e m a u c h e i n e s c li 6 n e S e e 1 e b e s i t z e; Kritias yersichert, dass 
dies der Fali sei. Um die liichtigkeit dessen dureli eine Unterrednng mit 
Charmides selbst priifen zu konnen, wird derselbe unter dem Vorwande

1; Diesen neinit er <len eigentliclien Sophisten; iłim fehle fur die begriffliclien 1'ntcr- 
suehungen Platons jegliches Organ und jegliches Yerstiiiidnis; so niusse er sieli wolil, uin mir 
Sinn hineinzubringen, dii* tollsten \rerdrelmngen eiiauben; Meisterstiick an Yerstiindnislosig- 
keit , der (Jipfel aller frevelliaften \ViIlkur«, unertpiickliche J)unstspliśire< u. dgl. lieifst es dort 
iiber Steinhart.

2) das. S. do f.
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zu Sokrates gelockt, dieser wisse ein Mittel gegcn Kopfsclimerzc-n. Sokrates 
erzśihlt nun dom Jiingling, iiber dessen korperlielic Sclionheit (a- fast in 
Verzuckung geriith: Dor thrakisclie Arzt Zamolxis habe i lin gelelirt, wie 
der Kopf niclit oluie den ganzen Korper, so konne weiter audi der ganze 
Korper niclit oline die Seele euriert werden, weil alles Gute nuci Sclileclite 
von der Seele aus- und auf den Korper iibergelie. Die Seele aber werdo 
dnrch gewisse Zauberspruche behandelt; diese bestelien in y.aXoi Xófot. 
1) u r c li s o 1 c h e X i f  o t w e r d e cioopoc u v ij i n don S o o 1 e n e r- 
z o u g t ; ist diese in ilinen einmal vorlianden, dann soi es selion leiclit, 
a uch die Gesundlieit des Kopfes und des iibrigen Korpers zu bewirken.

Nachdeni Kritias den Sokrates yersichcrt, dass Charinides unter allen 
Altersgenossen der awępovśoTZTo; zu sein schciue, was Sokrates nacli dossou 
Abstammung begroiflich findet, befragt dieser den Jiingling, ob er beliaupte, 
genug owopooów; zu besitzen oder nocli niclit. Da Cliannidos tnn die Ant- 
wort ycrlegcn ist, fragt ilin Sokrates, fu r  w as er d ie  ffioępocóvr, or
le 1 ii r o. Dieser definiert sie zuerst kurz ais yjaujo.ÓTYję v.c, und nacli Zuriick- 
weisnng dieser Definition ais cirsp aiSdi;. Bald siolit er sieli genbtliigt, audi 
diese Definition fallen zu lassen, und sagt nun nacli den Worten eines 
A\ eisen«, sio soi to tz śzutoó TrpŹTTSt'/. Von Sokrates abermals in die Enge 
getrioben, lasst sieli Charniides durcli Kritias sol ber im Zwiegespriieli yer- 
treten, welcher sieli der letzten Definition annelnnen will. Bald aber lasst 
sieli Kritias von Sokrates zu der Modification yerleiten, die GwępOGuvij soi 
r, twv óc/aJoW irpa;tę; dann aber lasst er aucli dieSe Definition yollstandig 
fallen (»tz p.$v sp.zpoofiśv coc xźvtz aętYjgts) und erkliirt naeh dem Grufse des 
delphiselien Gottes die aw^pooów) fiir to yt''yu)ay.st'/ lanaóv, da jenor Grnls 
gleiclibedentond sei mit cw<ppćvi'.. Da nun Sokrates beliauptet, die cwępoioóvvj 
miisse dann docli eine estiaT̂ pwj sein, sagt Kritias, sie sei die esnoTS|p.i) lauTou (!). 
Ans dieser kuoTYjp.r, laatoa wird sodami durcli weitere M aniiyer des Sokrates 
eine xwv t£ żXXwv iir.a~ijp.wv inar/jp.r; stal airri; Łzuriję, bierauf: to £!0 £va: a ts oTc£ 
•/.ai a jj.yj o’.Ssv. Nun will Sokrates nocli untersuelit selien, erstens, ob es 
mogli cli ist: was mail weifs und was man niclit wcifs, davon zu wissen, 
dass man es weifs und dass man es niclit weifs; zweitens, weun dies aller- 
dings moglieh, was fiir einen Nutzen es mis bringe, dies zu wissen. Kritias, 
dem die Urheberseliaft der Definition zugeselioben wird, soli die Naeliweise 
f iiliren; Sokrates weidet sieli an seiner Yerlogenheit und selilagt nun vor, 
eine sxiaTy)p,vj imaTijp.Yję yorlaufig ais moglieh anzunelimen. Nacli abermaligem 
lebhaftein Wortgefeelite beliauptet Sokrates, die awępoa6vyj ais roili auf sieli 
s e l b s t  zuriiek sieli crstreckenJe eictaTTjp.rj kiinne ulso niclit darin bestelien, 
dass man weifs, a t£ otos stal a p.yj oTSsv, sondern nur oti cioć stal oti ouy. olo£v.



Nachdem er ,sodami ans dieser Pefinition dic sonderbarsten Folgerungcn 
deduciert bat, die den Wert der GtoapoaiWy; ganz f rag] ich machen, ergeht er 
sieli in einer Be trach t mig, wie nutzlich es doch fur mis wiire, atbępovsę zn 
sein, wenn der aucppioy von dem, was er weifs und was er liicht we i Cs, eben 
wiisste, dass er das ciue weifs, das andere uiclit weifs. Jeder wiirdc im 
Leben dann nur das betreiben, was er verstcht; nothwendigerweise wiirden 
die so eingerichteten Menschen y.aAwę v.x\ su 7cpaxx£'.v und ais su 7rpaxxovxsę 
aucli glucklich (euSa{(*ovsęi sein (!). Doch eine solche hzwvrl<.si:ri habe sieli' 
ihnen nirgends gezeigt. Sokrates bringt ein neues Bedcnken vor. Zuge- 
geben, es sei sowohl moglich emffxi5[jw]v siasraoffai, ais aucli die awępocur/5 soi 
das si8 evat a xs otos y.al a ;rr( o!Ssv (nacli der friiher yerworfcnen Definition), 
so scheine es ilim jetzt doch uiclit richtig, dass die owępoffów), so besehaffbn, 
ais Verwalterin des Hauswesens und des Staates wirklich ein grolses (Jut 
sei. Wenn dann liamlich aueh die Menschen stoctty)jaćvo)i; handeln und leben 
wiirden: ob sio dann aber aucli glucklich sind? — Nicht alle sitû Yjgćyoię 
ŵvxsę seien gliicklicli (z. B. der xy.'jx<ov xogvję sxioxY;p.óv<i)ę '(wv sei es nicht); 

also welche smsxii5p.ij maeht glucklich? — Kritias antwortet endlich : die, 
durch welche ma 11 weifs xb y:;y.db'/ y.at xo y.r/.śv.1) So sei also, erwidert So
krates, nicht die Gwąpocuvvj, sondern diese ixtcx̂ piłi os, die uns niitze; und 
<lie <j(̂ ppouóvv) miisse wohl etwas anderes ais unsereu Nutzen bewirken, da 
sic nicht dic ixxtcrx*r,(J.v; dgadsu xs y.ai y.ay.ou, sondern nur die sm7 xi*([xYj sxiax7 )p.(ov 
y.a: dvs7ciaty];j.ocruv(ov sei. Auf einen richtigen Einwnrf des Kritias entgegnet 
Sokrates rasch: die awępoffów), von der langst nachgewiosen sei, dass sic nur 
die Kcnntnis der Kenntnis und der Unkenntnis ist, óTaaou oe ouoevć;, konne 
nicht leisten, was andere xśyvost leisten ; sie konne also aueh nicht SY)p.'.oupYbę 
des Nutzens sein, da dieser schon einer andereń x£/vy; zugewiesen worden 
sei. Wio konne also die GwępOGuw) niitzlich sein, wenn sie ouSepuaę Mąe\v.yę 
or̂ AtoupYoę ist? —  Kritias stimmt zu.

Kun klagt Sokrates, wie durch seine [Jngeschicklichkeit zuletzt das, 
o y® '/.d/vAtcxov xavxwv (bp,oXoysixat dvat, ihnen ais etwas unnutzes erschienen sei. 
Jetzt konnten sie nicht herausfinden, 1 $' oxo> ~oxs xoiv bvxwv ó svogaxoOexv)ę 
xouxo xouvojy.a st)'sxo, xr,v aoi©po(7 Óvr(v. Es argere ihn besonders um des Char- 
mides willen, wenn dieser, kbrperlieh so schon und noeli dazu «i>«ppov4oxaToę, 
wirklich von dieser GioępoGÓrr, keinen Nutzen haben solle. Er sei aber wohl 
nur ein schlechter Forscher; die awępoauwj ndisse ja doch ein grolses (lut 
sein, und der sie besitzende hochbegliickt. — Schliefslich schwbrt Charmi- 
des, er wisse nun erst recht nicht, ob er awcppoaów) besitze oder nicht, da nicht

) a9'oę und y.ay.óę im praktischen, nicht im ethischen Simie.
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einmal Sokrates nml Kritias im Stańcie gewesen seien hcrauszufinden, was 
sie donn iiberliaupt ist, Dennoeli wolle er sieli von Sokrates liesjirechen 
lassen, bis es genug soi. Sokrates erklsirt, sieli hiercin fiigen zn musseii. 
Hiemit schliefst der Dialog ab.

Wie wir sehen, dredit sieli im Dialogc die ganze Untersueliung um den 
Begrifl der auxfpoa6vij: was ist sie, worin besteht sie? Das Hesultat derselben 
ist- aulserlieli ein rcin negatives, es kann keinen der Mitunterredner befrie- 
digen. Das W ort scoęposów) konimt aber im Dialogc so olt vor: was sollcn 
wir also darunter, nnd speciell im Charmides, yerstehen ? wie sollcn wir es 
iibersetzen ? — Sehen wir znerst, noeli bevor wir den Dialog selbst / «  Hilfe 
nelimen, mieli der Etymologie des Wortes !

iw$posuw; ist die Eigeiiseliaft, die dem ®o>ęp<ov zukomnit, Wer ist also 
ein cwopciiv V — swę (salvus) bedentet „mwerselirt, wolilbelialten, gestuid,“ nnd 
(5p(ov (-ępovoę) geht auf die Wurzel ®psv ziuuiek, die olinc \Tocalveriindernng 
in ęprjv, 9 psvśę rorliegt. Das Yerbmn cppcnh bedeutetc urspriinglieli oiłenbar 
die ycrmeintlielfe Ennetion der $prp, des Zwerolifolies. Dass das dem Wider- 
streit der vcrschicdcnen in der Brust ant- nnd abwogenden Gcfulile ent- 
springeudc Ueberlegen mul Denken (<ppov$Tv) in der ępfy/ li ego, diesc Ansieht 
der alten Grieclien linden wir bauptsaclilidi lici Homer an unzaliligen Stellen 
ausgcdrnckt; wenn es z. B. lieisst: er fiberlegte oder er war un.seliliissig 
xora ępśvaę oder t/\ <fpzGiv ffii, wo wir sagen : „er fiberlegte in der Brnst“, 
oder „er war unseliliissig im IIcrzen.“ Das Zwcrchfell speeiel! mul aueli <lio 
ganze Brnst (tmjlloę) ais Sitz desselben werden so ais dicjenige Stelle des 
menscliliehen Korpers bezeiebnet, wo die yerschicdcncn Geliilile nnd Ge- 
danken mit einander kampfen und den Mcnschen einllicli zu der einen oder 
anderen 1 landlnngsweise bestimmen. Halten wir diese Anscliauung boi der 
Begriffsbestimmung von owępwy mis vor Augen, so werden wir mieli der 
allgemeinsten u ud zugleich urspriiiigl i elisten Bedeiitung woli! sagen niussen : 
unter cu)®pwv yerstand mań einen Menscli von ges u udem, riehtigem 
Gefulilc u n <1 ein er dem en ts precli en don ges und en, vernfuiftigen 
Dciikungswcise.  Und diese Eigeiiseliaft, die der cwcpptov ais solcher besitzt, 
ist eben die crw®pocj6vYIndem wir nacli einem deutsclien Ausdruekc fur diese 
schouc menschlichc Eigeiiseliaft suchen, mussen wir allerditigs gestchcn, dass 
Yon allen Ausdriieken, die wir nur irgend fur diese ccoępsców; mis erdenken 
konnen, die „Besonneuheit" jenem Begriffe im allgemeineii ycrhaltiiisinalsig 
wolil noeli am nachsten konimt; derm sie bezeiebnet eine ruhige und ver- 
niinttigc Deiikungsweisc. Docli Yollkoinnien deekt „Besonneiilieit“ jeiien Be-
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grill' nicht; die Seite des — man kann sngen : natiirlichen — richtigen, 
feinen Gefiihles, das den Hellenen so besonders eigen war, mul das der 
Begriff suitfpowrr, gewiss mit involvierte, ist in der „Besonnenheit" vicl zn 
wenig, iast gar nicht entlialten. Dies nniss uns schon zur Yorsicht im Ueber- 
setzen malinon, so oft wir bei der grieehisehen Lectiire auf jenes Wort 
stolsen. Dio Hauptsehwierigkeit mag wolil darauf zimie,kzufnhren sein, dass 
die (irieelien zwischen Gefiihl nnd Verstand, zwischen Herz, Seele und Geist 
zu wenig Untersehicd machten, dass sie —  nnd aueli bei Platon tinden wir 
dies oft genug — mit dem Wortc <|iuyr, auch den denkenden Geist nmfassten.

Werden wir also den'Pitol nnseres Dialoges : \apg!Bv)ę •!) =̂pt c(oępoi7ÓVY]<; 
mit den Merstcn sofort blindlings iibcrsetzen: „Charmides oder iiber die 
Besonnenheit" ? Naeli dem yorlier Gesagten wolil nicht ; sondom wir werden 
yorlaufig einfach sagen : „Charmides oder iiber die Sophrosyne", im Ver- 
trauen daraufj dass dieser so betitelte Dialog selbst uns ani bcsten werde 
erkennen lassen, was diese Sophrosync kier zu bedeuten habe. Das umge- 
kelirte Yerfahrcn, gleieli von yorne lierein cwępogóti; durcli „Besonnenheit, 
Klugheit, Miilsigung, Gesundsinnigkeit, Mafshaltigkeit" o. ii. zu ubersetzen 
und so jenem Begrifte an allen Stellen, wo er weiter yorkommt, einen 
unserer Spracho beliebig cntnommenen Ausdruek aufzuoetroyieren, ist gewiss 
ein verfehltes ; denn da ein jeder von jenen deutsehen Ausdriieken nur an 
den wenigsten Stell en halbwegs zntreffend ist, so maeht inan sieli selbst 
dnreh die Annahme desselben das Verstandnis der Schrift yorneweg beinahe 
unmbglieh. Deberdies sind auch „Gesundsinnigkeit" oder gar „Mafshaltigkeit" 
zu kiihne Uebersetzungsyersuche.

Naeli der Ableitung des Wortes liaben wir also angenoinnien, dass 
der <jdKppwv ein Menseli von gesundem, riehtigem Gefiihle und einer dem 
entspreeheiiden Denkungswei.se sei und dass diese seine Eigensehaft ais abs- 
traeter Bogritf awępocówj genannt wurde. Wolier ko unit es min, dass Iast 
alle Platon-Porseher nnseres Jahrhunderts fur die Sophrosyne im Charmides 
gleieh yon yorne heroin einen inehr oder weniger zu engen deutsehen Begriff, 
wie „Besonnenheit, Mafshaltigkc.it" u. dgl. substituiert liaben ? Liegt dies 
nur daran, dass wir im Deutsehen keinen ybllig eongruenten Begriff datur 
liaben, oder ist die Schuld noeli anderswo zu suelien ? — Gewiss ; und zwar 
mag theilweise yiellcieht auch die yulgare Art, aonipcciiw; mibedenklich mit 
„Besonnenheit" zu ubersetzen, daran sohuld sein : liauptsachlieh aber geht 
dies sieher aut einen Irrthum SohleiermaelieCs zuruck. — Der grblsere 
Dialog Protagoras handelt iiber die Lehrbarkeit der Tugend, der apsrr, */.at 
fęi/r,v. Ais Theile (gśpsz) der Tugend werden dort genannt die Sr/.a(oa6vv), 
owępocjvy), sooia und av3psfa, also ais specieile, ais Tlieiltugenden oder

2
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Tngendtheile, welche zusammcn (lic ganzc apćTYj ausmachcn. Freilich muss 
auch liier (lic cwcppocuw) im Simie der alten Hollcnon gcnommen werdon. Es 
ist nicht s<> selir die ruhige Ueberlegung, ais yielmehr die stete, mafsvolle 
Beobachtung der Schrauken, welche ci nem Jeden in seiner Sphare gegennber 
Gdttern nnd Mensclien gesetzt sind, die Yermeidung jeder Selbstuberhebung 
und jedes a-pav, jeder unschdnen nnd unpassenden Handlnng. Naeh yulgiirer 
Auffassung dachten sieli also die Griechcn unter aw?po5Óvrj ungefiilir die weise 
Beschrankung auf sieli selbst unter Beobachtung der Gett und Mensclien 
gegennber bestelienden positiven und nocli rnelir negatiyen Pflicliten, also" 
eine wohlgcfallige und naeli helleniscber Anschauung jeder schbnen, wohl- 
gebildeten Seele nothwendig anhaftende Eigenschaft, eine liellen iselie 
Tngend v.on śfoyjfył. Nur, wer diese Eigenschaft liesals und im Tliun und 
Lassen bewiihrte, konnte ein otixpptov, ein Menscli yon gesundem, riehtigem 
Gefnhle und Yerstande, genannt werdon. — Ais eine sol che speciellc 
Tngend also, ais eine der grieehiselien Cardinaltugenden, welche, wie sehon 
oft bemerkt wurde, ihrem inneren Wesen naeh ebenso mit der Tngend der 
Weisheit, wie mit der der Gerechtigkeit und der Eronnnigkcit nalie ver- 
wandt ist, hat Platon die «oępoaóvY] im Protagoras hingestcllt, und wirsehen 
dort Sokrates bemiiht, naeh seiner Gewohnheit das Wesen einer jeden 
Tugend auf das Wissen ais dereń Grundbedingung zuruekzufiihron. Denn 
die sokratisehe Tugend besteht ja darin, dass mail wissen muss, was sehbn, 
was gut, gerecht u. s. w. ist, und dass man tlmt, was gereeht u. dgl. ist, 
eben ans Erkenntnis dessen, dass es so ist; dass man dagegen das gar- 
stige, iingereehte u. dgl. unterlasst, weil man weifis, dass dasselbe garstig 
u. s. w. ist: ohnc Erkenntnis und Wissen keine Tngend !

Da es nun kaiun einem Zweifel nnterliegen kann, dass die klcineren 
Dialoge Lysis, Laches und Charmides, welche auch die innigste Verwandt- 
schaft mit einander sowohl naeli Form wic naeh Inhalt zeigen, der ersten 
Schriftstellerperiode Platoids angehoren (ungefalir urn die Zeit des Todes 
des Sokrates), so meinte Sehleierniaeher : Die klcineren Dialoge Laches und 
Charmides scien mu des didaktischen Zweekes willen ais Erganzungen zu 
dem grofsercu Dialoge Protagoras yon Platon geschrieben worden ; und sowie 
der Laches die speciellc Tngend der Tapferkeit zu behandeln, (1. h. auf das 
Wissen zuruekzufuhren habe, so sei auch der Charmides bestimmt, eine yon 
jcnen im Protagoras auf das Wissen znruckgefiihrten Tugcnden, und zwas 
„die dort ani durftigsten behandelte speciellc Tugend der Sophro-  
sync“ niilier zu untersuchen und naturlieh ebenfklls auf das Wissen zuriiek- 
zufiiliren. Die av5ps!a wini ja auch wirklieh im Laches ein pipo; oder p.óp!ov 

apsTr); genannt: ergo tniisse dasselbe im Charmides mit der owccpooów; der 
Fali sein; er beliandle eine speciellc, eine e tli iselie Tugend.
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Ohne die Riehtigkeit dieser Anschanung ans dem Charmides selbst 
gemm zu priifen, schleppte nian dicses falsche Yorurtheil fast iii der ganzen 
folgenden Platon-Eiteratur weiter fort, nm so leichter, ais mail durch seine 
religidse Jugenderziehung sehon unwillkiirlicli geneigt ist, in philosophischen 
Dingen das „Gute“ (ayocdiv) stets ais ethiseh Gutes aufzufassen, um crst 
nieht von der „Tugend" zu reden. Diese A usieli t Selileiernuicher’s erweist 
sieli alier, wenn wir unbefangen an die genaue Eeetiire des Charmides 
selireiten, ais falsoh. Wir werden sehen, dass die guiępogóyy; im Charmides 
keineswegs ais eine solche specielle, ethische Tugend, eine Schwester der 
Srzaioguw;, ógiÓTYję, gc®!a, somit ais ein Theil der dp£;Y;, wie die avops(a im 
Laclies, sondern ais Begriff mit einem Umfange aufgestellt ist, welchor  
anch noch fiber die weiteste vulgare A uffa ssung hinausgeht.  
Wir werden, um uns hitruber Gewissheit zu yerschaffeii, wohl am besten 
tłum, wenn wir naehseheu, in welehem Simie der Begriff awępsęóWj sogleieh 
ani Anfange rnscres Dialoges auftritt, und ob er anch noch am Schlusse 
in ebendemselben Simie festgehalten erscheint.

Sokrates erziihlt, wie oben erwahnt, in der Einleitung des Dialoges, 
dass ihm boi seiner Riickkehr naeli Atlien die Sehonheit des kanni uber die 
Kiiabenjahre hiiiausragenden Jnnglings Charmides von dessen Verwandten 
Kritias in solchen Farben gesehildert worden sei, dass er hoehst nengierig 
wurde, denselben personlieh kennen zn lernen ; und aut die Frage, oh Char
mides anch betreffs der Secie wohl gediehen sei, „et y.al xr,v /;>,v cuf/.stvst su 
"sęuy.t!'ę“ Ip. 154 El, liabe ihm Kritias geantwortet: „ ’ \/,/,y. xavu y.a/.oę y.al
a-'a!tję iov. -/.a! -aura." Diese Frage und ihrc Beantwortung sogleieh in der 
Einleitung sind von Wichtigkeit; denn gerade in diesen liegt der Keim, 
ans dem der ganze Dialog sieli herausentwickelt. Um nun zu erfahren, 
oh Charmides wirklieh ein so yollkommencr Menseh sei, nieht nur am Leibo 
sondern mieli an der Seele, liisst ihn Sokrates zu sieli fuhren unter dem 
Yorwande, er wisse ein Heilmittel fiir Kopfschmerzen. Sokrates gerath ganz 
in Ekstase filier die Korperschonheit des Jnnglings und sagt ihm, jenes 
Heilmittel hestelie in Zauberspruchen, den y.a/.ol a 1701. (]>. 1;>7 A.) „£y. 51 
toio6 twv Xóywv sv x a lę  (j/uyatę g w ęp o g u7Y ;y £7 7 1 7 7  sg 1) a 1, yjc £77£7og£7Yję y.al 

trapouok)c pao(ov yjSy; £i7ac ty; v u7 i s : a 7 y.a t ty; y.;  ę. z / .y; y.al T(;> j a m o  g w g a T ! 

Ti o p stv.“ (Der thrakisehe Arzt Zamolxis balie ihm nanilieh aufgetragen, er 
solle sieli von nieinandem fiherreden lassen, dessen Kopf zu heilen, wenn 
derselhe ihm nieht zuvor die Seele zur Heilung yermittelst der Zauher- 
sprfiehe darhiete.) Weiter sagt Sokrates zu dem Juiigling : „Ta gev cuv ópdip.£va 
tyjc tS eaę oov.itq got ojoiva tgW 7rpo7Óvwv y.aTZtgyjyety' ‘ £t oe By; y.ai u p o c  

gwępogÓYYjy y.al xpsę Ta/./.a y.aia toy touBe > , 2 7 0 7  h.m&c, it£<puy.aę, gay.aptÓY g£
■ł'
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■fj \i.r~.rfi ETiy.Tev.“ (p. 158 B.) Ferner: or niiisse zuorst wissen, oh (-hur- 
mides sclion Sophrosyne be sit ze, o der oh er erst seine Seele 
mittelst  der Zaiihcrspriiche hehandeln niiisse, damit er dadurch 
Sophrosyne in ilim erzenge nnd sodami mich seinen Kopf lieilen konne. I)a 
Charniides selhst kcine Auskunft hicriiber gehen kann, fragt ihn Sokrates, 
was er sieli donn iiherhaupt unter Sophrosyne. yorstelle '! „v. (pr̂  sivat awippocjvi]v 
■/.xrx tt,v 5 7 jv 3iĘx/“ ; (]). 159 A.) Mit diesen Worten lieginnt min die garnce 
Untersucluing iiber das Wesen der Sophrosyne.

In welcher Bedeutnng selien wir also die Sophrosyne liier liingestellt ? 
— Ans dem Ziisaninienhange geht ganz deutlich lieryor, dass sie liier im 
Gegensatz einerseits zur Gesundhcit,  andererseits znr Schonheit des 
Korpors nichts anderes ais ebendasselhe hetreffs der Secie hedeutet, 
niclits nielir nnd nichts weniger. Ist die Seele sclion gesnnd, oder wie So
krates sagt, ist sclion Sophrosyne in ihr yorhanden, dann kann mail sclion 
direct den Korpcr hehandeln. Wofern alier niclit, so niuss erst die Seele 
in einen gesnnden Znstand gebracht, es muss erst Sophrosyne in ihr erzeugt 
werden, bevor nian zur Heilung des Korpers schreiten darł. Die Sophrosyne 
ist liier also „das Wohlbefinden, dergesunde nnd sclione, der richtige, yoll- 
konnnene Znstand der Seele“ ; sie ist niclit bios die uyisia, solidem allge- 
mciner die y.aXv; y.at ayaltr, Sjtę, die v.ahoY.a'{xdix xr;ę tkuyyję, was aucli ans den 
sclion friiher erwahnten Worten des Kritias heryorgcht: ’AXX3c i:dvu z.«X'oę ym 
ayattóę ic-rt ym  xxjxa, namlich tt(v tpuyłfh

Dies ist aber sicherlich ein uugeheuer ninfangreicher, dehnbarcr, snli- 
ject-i ver Begriff; wie soli sieli derselbe genan definicren oder iiherhaupt nur 
darstellen lassen ? Lind min soli dies gar der blutjunge Charniides tlnni ; 
er soli sieli dessen bewusst sein, worin dieser an ilim gernlunte sclione, 
treff lichc Seelenznstand bestehe, was sein eigentliehes Grnndwesen 
sei. Kein Wiuider, dass er, in beschrankter Autfassnng sieli selhst fragend, 
was (lenn das sein konne, weshalb nian ihn (abgesehen von seiner Korper- 
se.honheitj so lohe, sieli denkt, dies miis.se woli! seine Yjair/tóiYję nę, sein stilles, 
niclit yorlautes Wesen, oder wie er es spater definiert; grap sctSiiię sein, also 
sein bescheidenes, sehanihaftes Betragen. Darin niiisse also wohl die Sopliro- 
syne bestehen. Unstreitig bat Charniides mit diesen yon seiner eigenen 
Person deducierten Definitionen ans der popularen Auttassung der Sophro
syne diejenigen Sei ten heransgegriffen, welclie an einem so jnngeii Menschen 
wie er es war, audi ani meisten heryortreten sollen. Filie tiefere Auffassung 
konnen wir aucli yon ilim kanni erwarten.

Kritias, der durcli nnd durch aristokratischo Yetter des Charniides, 
(der „W eise“, aut den Charniides hingedeutet lmt), iibernimiut dann fur
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diewen das Wort gegen Sokrates, der die fruhcren Definitioneu fur nicht er- 
sehopfend erkhirt bat, und vertheidigt zuerst die Defiuitiou : die Sophro
syne bestelie iii dem za, śautou xpaTT£!V, also in der Beschrankung aut’ sieli 
und soine i lun zukommenden Geśchafte. Es ist dies jener Grundsatz der 
atbenisehen Aristokratea, naeh weleliem das zur Leitling des Staates nicht 
berufcnc niedere Volk sieli um niehts anderes ais mu seine Standesgesehafte 
kunuiiern und nicht in die Priyilegien der hoheren Stiindc eingreifen soli : 
sntor ne ultra crepidam. — Sielier liegt aueh in dieser Definition eine wc- 
sentliche Seite der Sojihrosyne, aher erschojifend ist diosclbe ebenfalls nicht ; 
ebensowenig die weiter aufgestellte Definition : sie sei to Yty-iwazsty śauxóv, 
das Sichselbsterkennen. Wio nicht anders z u erwarten, riickt nun Sokrates 
das Wissen Izb etSevat, rt srosr^gr]) vollig in den Vordergrund ; doch wird im 
weiteren Verlauf‘e des Dialoges nur noeli ein recht unerijuickliches, mehr 
weniger sojihistisches Spiel mit dem Begriffe der Erkenntnis der Erkenntnis 
und des Wissens des Wissens getrieben, bis mail zu dem sonderbaren Re- 
sultate gelangt : die Sophrosyne gewahre dem sie besitzenden Mensehen, 
wie aueh der Familie und dem Staate gar keinen Nutzen. Das walire Wosen 
der Sophrosyne ist nicht gefunden worden.

Eine jede der aufgestellten Definitioneu beriihrt eben immer nur eine 
gewisse Seite jeues den ganzen seelisehen und geistigen Tlieil des 
Mensehen filie ganze 6uy;G umfassenden Begriffes : ersehopft wird er durcli 
dieselben nicht und kann er nicht werden. Mail wird kanni zu yiel be- 
haupten, welin mail sagt, eine ersehopfende Definition sei uberhaupt im 
yorhinein ausgesehlossen gewesen und balie deshalb aueh gar nicht die 
Ahsieht des Autors sein konnen. Ganz grundlos niuss da ber die Behauptung 
Steger’s ’ ) ersebeinen : das Wosen der Tugend Sophrosyne sei im Charmides 
durcli die dritte und yierte Definition, welehe nicht yerworfen werden, ge- 
geben. Ebenso ist die Benierkung Steinhart^s : durcli die beiden Worto 

Kemie dieli selbst“ und „Niehts im Ueberinals“ sei das Weseli und die 
Form der griechischen Sophrosyne kurz und ersehopfend bezoiehnet worden1), 
nur fur die populare Aiiflassung der Sojihrosyne ziemlich zutreflend, nicht 
aber fiir die Sophrosyne im'Charmides. An einer spateren Stelle seiner Ein- 
leifung żnin Charmides3) sagt Steinhart: „Aber es feldt ja nicht an Be- 
stininiungen, welehe das eigenthiimliche Wosen der Sojihrosyne bezeiehnen, 
nur dass mail sie nicht gerade in der zuletzt gelundenen Forniel allein 
solidem aueh in den iibrigen Erklarungen suclien darf, die nicht schlechthin

') n. a. O.
2 Einloitung zimi Charmides, S. 27l>.
3) das. S. 289.



aufgegeben, sondom nur in ihrer einseitigen Beschranktheit verworfen wurden. 
Die Sophrosyue ist jeno Gesundhcit  der Seele, von welclier Sokrates
im Arifanga1 in so schonen Worten rodet; sic anssert sieli in —...........  mim
zalilt er sammtliche Definitionen auf nnd frilirt dann fort:) I)ies sind die 
einzelnen Zuge, ans denen der denkende Leser sieli leicht das ganze Bild 
der Soplirosyne ziisamiiienstellen wird, nnd schwerlieh diirfte ein wesentlieher 
Zug an dem Gemiilde felilen.“ Eine Seite znvor liatte Steinhart erklart: 
man habe in den Worten des Kritias, die Besonnenheit sei ein dureli 
das Wissen des Wissens geregeltes Wissen vom Guten, den Sehlussstein  
des Gespraehes zn erblieken, ii ber welclie hinaus nur noch neekeude Anre- 
gungen zu weitercin Denken vorgeliraelit werden. Sehen wir von dieseni 
Widerspruelie ab nnd bleiben wir lieber boi jener Gesnndheit der Seele: 
•sollten die vorgebraehten Definitionen diesen Begri-ff wirklicli erschopfen? 
kann man dureli eine solche Addition von Einzellieiten zu dem Ganzen, 
dem Allgemeińen gelangen?

A uch Stallbaum, Bonitz und Spielmann wollen giauben maelien, man 
gewinue in den „seheinbar“ resultatlosen Dialogen Platonks eine volkst;indige 
Definition des fraglichen Begriffes dureli einfaehe Summicrung der niolit 
yerworfenen Definitionen. Wolier solche Behauptungen kommen, ist leicht 
zu finden. Darnit man uamlieh das negative Kesultat soleher Dialoge, d. h. 
das Eingestandnis der Mitunterredner, es sei ihnen nielit moglicli gewesen, 
iilier den betreftenden Begriff vollkommene Klarheit zu gewinneii, nur ja 
nielit zur Unechtlieitserklarung verwerten konne, wurden ungereehtfertigte 
Yersuche gemacht, solche Resultate ais nur scheinbar negative, in. Wirk- 
liehkeit aber (loch positive Resultate hinzustellen.

Dies maclit anch Bonitz in seiner Vertheidigung des Laelies '), den 
er nielit resultatlos findet. Nun niuss man sieli aber denu docli fragen : Ist 
es nielit eine ganz eelatante Entstellung des often vorliegenden Saeliverhaltes, 
welin gesagt wird '1): „Das schliefsliehe Vertraueii der Mitunterredner in 
Sokrates wiirde ungerechtfertigt erseheinen, wenn nielit trotz der seheinbaren 
Erfolglosigkeit des Dialoges die Losung der Frage wirklicli gegeben ware“ ? 
Dies heifst docli, dass die Mitunterredner dieses Vertrauen auf ilire innere 
Ueberzeugung von der gewoniienen richtigen Losung stiitzen. fSehen wir 
indessen zu, wie es ani Schlusse der Laelies stelit ! — Laelies und Nikias 
zanken sieli mit den derbsten Worten, Einer gibt dem Anderen dieBehuld, 
dass sie niehts heraiisgefunden liaben, und Laelies sagt sjiottiseh (p. 200 C) :

11 „Zur ErkKining platonischer Dialoge. II. Zu Platon^ Laelies.“ Hermes, Zeitsehr. f. 
elass. Philologie, 5. Bd. 3. Jleft, S. 4‘2<l 442. 

das. S. 434 f.
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„ D ii bist tlocli furwahr oin weiser Mann, Nikias ! Abcr gleichwohl ratho ich 
dem Lysiinaehos da nml dom Melesias, iind mieli in Angelegenheiten
der Frziehung der Junglingc ans dom Spiek: zu lassen, den Sokrates da 
a ker, wie ieli ja gloielt anfangs gcsagt hubo, nieht ansziilassen ; wenn aneli 
ieli Solnie in dieseni Alter hatte, wfirde i»-li eliendasselbe tlnui.“ — Istdamit 
gesagt, (lass die Fragę wirki ich geliist worden ist'! Keineswegs. Die Mil- 
nnterrediier baiien kier mir wie mich in anderon Dialogon durch don Ver- 
laiif des Gespriiebes die lTeherzeugung gewonneli, (lass Sokrates nliter 
i lnie n noeli der (i e wandteste mul Fahigste soi, die Dingc an 
ilirem innersten Wescn zn orfasson unii mit H i 1 fe soiner mei- 
s ter haft en Dialoktik a uch den (ieist hofiih igter jtinger Lento
z lim Frforsehen dos inneren und wa li ren W esc ns nil es Seienden
i i i  ile li t i g ;i ii z u r n.

Genau so yorhalt es sieli aneli im Charmidos. I)er .Jinigling ist
seblielslieb giinz irre :m sieli selbst gewordon ; er sagt (|i. 17(i A): „Boim
Zeus! iidiy o Sokrates, woils weder, ob ieli sio (die Sopbrosyne) bositze,
noeli ols ich sie nieht lsesitze; wie konnte ich donn aneli wis,sen, was nieht 
o i umai i lir im Stan de seid he rausz uf ind en, was es wohl soi, wie 
du s a g s t W  o ist liior das Bcwusst.sein von der gewonnenen wirklichcn 
Ldsiing ?

( Jud wie Bonitz im Laehes „die auf sittlieher Finsieht berubonde Be- 
h a rr 1 i oh koi t“ ais „richtige and yollstaiulige Deiinition der Tapferkeit“ mieli 
soiner Motbodo ans dem Dialoge herausaddieren will, ais wenn unter eine 
solche Bebarrliebkcit wirklieh jeder einzelne Fali von Tapferkeit sieli sub- 
sumieren liefse, so will Becker') sieli die Soplirosyno einfach ais das Wissen 
vom Wissen dos Guton hormisconstruieren, jedocli naeli einer anderon Mc- 
tliode , namlieb nieht aut dom Wege der Summierung, sondern „der stetigen 
inneren Weitorentwiek 1 ling der oinzelnen Definitionon", so dass jeile 
naohsto imiiier nur die vervollkonnnnete, erganztc fruherc sein soli ; fal len 
gelassen soi keine worden. So babę sieli ans der r^uyj.ćzr  ̂ ttę seblielslieb 
diesos Wissen voni W issen des Guten herauskrystallisiert, olniejede Unter- 
breelumg. I)iose unriehtige Bolniuptung widerlegt sieli durch den yorliegenden 
Gang der Untersuebung im Dialoge selbst.

I nd tur derartige Querkopfe werden wir jeno Mitunterrodncr des So
krates doeli nieht balton diirfon, dass sie selbst das, was wir jetzt naeli dem 
Recepto Bonitz’s mul Anderer oline viele M filie ans dom Dialoge sol len 
heraussehalen kbnnon, namlieh die rielititre und yollstandine Deiinition des7 O ~

) a. a. O.
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deutsches und deutsch-lateinisches Taschenwbrterbiich. Von Dr. A. K o c h .  — Handlmch der 
griech. und roni. literaturgeschichte. Nacli dem Diiuisehen des Dr. J\ II. Tregder ,  deutsch 
von Mo f f a .

Dr. A. K g g e r :  Deutsches Lescbuch fiir die II., III. und IV. ( lasso bsterr. Mittel- 
schulen. — Abriss der deutschen Literatur fur den ersten Unterricht an Tbcb terach ulen und 
Priyatlehranstalten. Von W. S c li i 1 1 e r w e i n.

Pmktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung der franzdsischen Sprache. 
Von Dr. E. Al in.  I. Cursus.

Dr. J. L o s e r t h :  Grnndriss der allgenieinen Weltgescbiclite, 1. Tlieil: Das Alter- 
tum. — Geschichte, (feographie und Statistik der bsterr. nngar. Monarchie. Von Paul 
St rzem cha. ~  Lehrbuch der Geographie. Aon Di1. A. Su pa u.

Lehrbucli der Geometrie fiir die oberen ('lasscnder Mittelschulen von Dr. Er. Mo c ni k .  
Ib. Auli. — Lehrbuch der Aritlimetik und Algebra nebst einer Aufgabensammlung fiir die 
oberen Classen der Mittelschulen von Dr. Fr. M o c n i k .  Ib. Auli. — Lehrbuch der Arith- 
metik fiir die oberen Classen der Gymnasicn und Kealschulen von Dr. W a l l e n t i n .

Lehrbuch der Physik fiir die unteren Classen der Mittelschulen von Dr. A. W a s s- 
ni ii t h. 2. Auli. — Illustrirte Naturgeschiehte des Thierreiches von Dr. A. P o k o r n y .  
15. Auli. — Illustrirte Naturgeschiehte des Pflanzenreiehes. Fiir die unteren Classen der 
Mittelschulen von Dr. A. P o k o r n y .  12. Aufl. — Grundriss der Botanik fiir Schulen. Von 
Dr. J. G. B i 1 1. 7. Aufl.

Kinder- und Hausmarchcn gesammelt durch die Briider G r i m m .  Ib. Auli. — Das 
Erzherzogtum Oesterreich oh der Enns. Von Dr. Ferd. G r a s s  a u e r. — Lescbuch ans. Sagę 
und Geschichte. Von A b i c h t. 1. und 2. Tlieil. — Volks- und Jugend-Bibliotliek von 
J es s e n : Nr. 51 bis 55.

Liederbuch fiir Studirende an bsterr. Mittelschulen. Von Franz N i t s c h  e. 2. Aufl. — 
Lieilersammlung fiir bsterr. Mittelschulen von M. Ba ue r .

a) Physikalisches Cabinet.
Angeschafft wnrde: Eine electrisclie Handregulirlampe. — Ein Projeetions-Apparat 

mit Gef.iss zur Aufnahme von Fliissigkeiten, Spalt. Prisma, Linse. — Ein grosses physik. 
Arheitsstatiw — Ein grosses GaIvanometer mit 2 Drahtrollcn, Dreifuss ans Messing, Ablon- 
kungsmagnet. — Ein Ablesefernrohr mit feiner horizontaler und vertikaler Bewegung, Mass- 
stab horizontal und vertikal aufzustellen, mit St«ativ ans Eisen und einem eisenfreien Stativ, 
um 4las Instrument ais Kathetometer zu gebrauchen. — JOine pneumatische Wannę. — Drałit- 
netze. — Ein Auslader. — Eine Blitzriihre. — lOine Stossmaschine. —- Crooke’s Kobrę mit 
Schaufelrad. — Crooke’s Apparat zur Yerwandlung der strahlcnden Materie in Warnie. — 
Druckpumpe von Glas. — Saugimmpe von Glas. — Ein Ilohlprisma. — Ein achromatisches 
Prisma a uf Statiy. — Frick’s Kraftenparalielogramm. — Eine Glasstange und I Iartgummistange 
mit Reibzeug. — Yerbindungsklemmen. — Chemikalien, chemische Geriitschaften und Platin-, 
Silber- und Kupferdrahte.

c) Naturliistoriscbes Cabinet.
a) Angeschaft wuitle neb.st yersehiedenen ( ieriitschaften mul IJtensilien ein Mikroskop 

von Zeiss, und zwar Statiy VIII. Obj. A. I). mit ii Ocularen, Objeettriiger und Deekgliisern.



uni einiges yerlangert denken moehten, zwar iii demsolben Matse mis c i n 
i m m e r k 1 a r o r o s Hi l d  von dcm umiassenden Ganzen niaclicn konncn, 
abcr ersohbpfend imd gcnau jinicisiert definieren lielse es sieli dadurcli dooh 
nielit. Zu diescr Einsieht betreffs der Sopli rosy ne im Charmides sclieint 
sehlietslieh audi Steinhart gekomtnen zu sein, indem er gestelit1): »Was 
aber mm die Besonnenheit sci, d a r ii l> er b I e i b e n w i r e b e n s o u 1 1- 
a u f g e k l a r t  wi e  C h a r 1 1 1 i d e s.« Steinhart wollte ottenbar sagen: was 
die S u ]> li r o s y  n e sei.

Die Haupt sehwierigkeit fur eine allgeiuein giltige, uimnistofslielie und 
priicise Definiernng eines Begrifles wie die Soplirosyne liegt eben darin, 
dass sie ein zu subjectiver Begriff ist. Nielit jeder Menseb namlieh (wie 
audi ans dem Dialoge selbst erseben werden kann) bat eine gleiclie Vor- 
stellung davon; der eine fasst die Sehonlieit und Treffliclikeit der Secie 
enger, der andere weiter; der eine verlegt ilir Grundwesen dabin, der an- 
dere dortliin. W ic schwankt doeli ilire Deutung bei Platon selbst in seinen 
friilieren und spateren Seliriften!

Gewohnlich erselieinen bei ilnn dcm jeweiligen Zweeke oiitsprechonde 
yulgiire, selbstverstandlieli fur jene Sojihrosyne zu enge Auffassiingen be- 
niitzt. Im Protagoras z. B. t]>. 332 A) bestebt sie in dcm opfhoę ts zal węs- 
Atgioę TTpŹTTic;, im riehtigen und liutzlielien Handeln; im Aleib. 1. (p. 131 B) 
ist sic -o śauTov ytyv&5*.s'.v, das Siehselbstcrkenuen; weiter (p. 133 A - D) wird 
crkliirt, man koninie zu dieser Selbstcrkeniitnis, welin die Secie sieli in ilirem 
edelsten Tbeile (in der aof(x) wie das Auge in der Pupillc betradite; im 
Gorgias (p. 507 A t.) ist die y.oagta iŁoyrt oióopw'/ und ais <j<ócpptov ist. sie eine 
ayaltr, und der caóępoiv zpaTTs: t« xpoov]5COVTa y.al irspl fteoiię y.a\ r.ip\ av3pw-
Touę, mit anderen Wortcn: der crw®po)v ist Sizatoę gegen Gbtter und Men- 
selien, also aueli ocios tso dass das S(natov und oaiov ais Auslluss des c(ixppov 
diesem untergeordnet erselieinen) ; im Tim. (ji. 72 A) komnit dem aiótppiov 
allein zu tó irpaTJSw y.al yv(5v*i Ta :: aÓTou y.at lauTŚv.

Wir seben - nur jene Gorgias-Stelle ausgenomnien, in der wir die 
eliarmideiselie Kopii rosyne wiedererkennen an diesen Stellen geradeso 
wie in den einzelneii Dctinitioneii im Charmides nur einzelne eharakteri- 
stise.be Sei ten der Kopii rosyne lierausgehoben; alle diese, welclie im Char
mides noeli um cinige yermehrt sind, ersehopfen ilir ganzes Wesen nielit: 
dasselbe rcielit ii ber Besonnenheit, Maisigung, Sel bsterken n tu i s u. s. w. noeli 
weit liinaus.

Und d ass es sieli im ganzen Dialoge Charmides um diese, allc selionen 
und trctllieben Kigenschatten der Seele unifassende Sojihrosyne handelt, er-

b u. u. O. S. 288.
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kennen wir auch daraus, dass ganz zuni Schlussc desselben die Sophrosync 
ais genan derselbe Begrift’ hingestcllt wini wic zu Anfang. Sokrates sagi 
tiamlieh dort (p. 175 I) f.) »'Tx£p Ss uou, w \app,(oyj, xavu ayavxy.xio, sieli Toiouioę 
wv xr(v tSeav y.y.t erpbę toutw tv;v iluiyr,v «o®pcv£®xaxoę jj.y;o£v brrpu aerb xa6xvję Tyję 
eto<ppO(Tuvr(ę.« (>I)einetwegeu aber, lieber Charmides, iirgere ich mich schr, (lass 
dii, von so schóuer Erscheinung, mid noch dazu auch an der Secie aut das 
schbnste, vou diesel1 Seelenschonhoit keincn Nutzen hal mmi sol lst. t Oder 
kann nian nach diesem Wortlaute noch zwrifeln, dass der gepriesenen 
Schbnheit des Kbrpers dic Sophrosync ais Schbnhci l ,  ais dic richtige,  
w o h 1 g e f a 11 i g c Best ;  h a f f e n h c i I d o r Se ul  e gegeniibergestellt 
ist? Und liegt es nicht auch schou iu diesem Wesen der Sophrosync, dass 
zmn Schlussc niclits rcchtes iiber sic gelunden crschcint V Werdeu wir das 
ncgatiye Resultat der Untersuclmng dann noch ais cincn blolsen Scherz 
oder ais cincn Beweis tiir die Unechthcit des 1 >ialoges ansehen konnen, wic 
dics z. 15. Ast und Schaarschmidt gethan haben ?

Ulu was es sieli im Charmides gehandelt bat, und dass dic richtige 
Liisung nicht gefunden worden ist, schcn wir klar, wenn wir jener antang- 
lichen Frage des Sokrates: »tiir was erklarst du die Sophrosync nach dcincr 
Moinung? gcgenubcrhalten scin schlielsliches (iestandnis (p. 175 II): vuv 
8e — 7cavTa/v) -pap •ćjTTiop.slta, y.al ou SwagElta supsiv, icp’ oko xotś ovxwv ó 
oyoii.ZToltśir̂  xouxo xouvo[j.a eO'£Xo, xr(v ococppOj6vY)v? (»So aber — deun wir sind 
ja aut’ allcn Linicn gcschlagen und yerinogen nicht austindig zu machen, 
tiir was uberhaupt von dcm Seiendcu der Namcngcbcr diesen Namen aut- 
gestellt bat, die Sophrosyne«). J)ies passt dem Inhalte nach yollstandig auf 
jeno Frage; es wini somit ganz ernsthaft (abgesehen natiirlich von der son- 
stigen scherzhaften Ironie in jener Sehlussrede; der Zwcek der Unterrodung, 
namlieh zu tinden, was dasjenige sci, was man Sophrosyne nemie, ais nicht 
crreicht hingestcllt.

Da bisher eigentlich nur von der Sophrosync im allgemeinen die Rude 
war, so wollen wir zuni Schlussc noch schcn, wic es mit jener T u g c  inl, 
mit der spccicllcn Tugend der Sophrosync im Charmides stelit. Mierfiber 
blcibt noch einiges zu sagen iibrig, hauptsachlieh, was dic Yerwandtschaft 
und den inneren Zusammenhang des Dialoges Charmides mit dem Fach es 
und Protagoras betritft. Die diesbezuglichcn Folgerungen ergeben sieli ans 
der yorliergegangenen Auseinandersetzung zumeist von selbst.

Wie der Laches iiber die spccielle Tugend der Tapferkeit, so soli 
der Charmides sieli iiber jene der Soprosy no ais eines The ileś der im Pro
tagoras behandclten Tugend scldcchtweg, der einen, der ganzen Tugend, 
ausbreiten und das Wesen derselben bestimmen, d. h, es ebenlalls auf das



27

der wahren Tugend zu Gruncie liegende Wissen zuruekfiiliren. Lilie ge- 
wisse, im ganzen Geurage sieli offenharende innere Verwandtseliaft des 
Charmides mit dem i* rota go ras muss jedermann zugestelien; oh das Wesent- 
lielie derselhen aber audi in dem Zunieldiiliren eiuer einzelnen Tugend aut' 
jeno e i n.e Tugend hestelit? Xadi Solileiermaelier sol 1 Platon von den im 
Pmtagoras nur kurz und oborflaelilicli nehen einander angefiilirten dpsTM, 
den jj.epyj rijc p.ta; dpsT/;;, spiiter die eine und die andere (die saiępocuwj 
im Gliarmides und die dvSp£ia im [jaeliesi heispielsweise zur griindlicheren 
Erbrterung lierausgegriften luiben, »so dass man sieli naeii dem Muster 
dieser beiden kleineren Dialoge aur analoge Weise a uch die Begrifie der 
Se/.aioaów) und der 6a:ÓTr(ę feststellen kdnne.« Diese Ansieht, dass geradeso 
wie der Laclies die dvopćia ais eiuen Tlieil der e i u e u Tugend, so der 
Charmides eiuen anderen Tlieil derselhen heliandle, liat aueh his aut" Becker1) 
keinen entsehiedenen Widcrspriicli gefunden. Da Becker jedoeli den Cliar- 
mides derart fur sieli allein heliandelt liat, dass er des Lrehes dahei gar 
nielit erwalint, so wird es gut sein naelizuselien, wie es in dieser Bezieliung 
mit den heiden kleineren Dialogen stellt.

Dass der Laelies heziiglieh der platoniselien, oder hesser gesagt: sokra- 
tiselien Tugemllebre aut demselhen Standpiinkt stelit wie der Protagoras, 
erweist sieli ais ganz rielitig, weun man alle Stellen, an welelien dort iiher- 
liaupt von d e r  Tugend oder von d en  T u g e n d  en die Bede ist, in Be- 
traelit zielit. Adeli im Laelies wird namlieli von der Tugend und dereń 
Theilen gesproelien; die dvopsta wird dort wirklieh ais ein Tlieil d e r  Tu- 
geud eiuer niilieren Erbrterung unterzogen, und es wird dort gesagt, dass 
die ćbopsćz, die awępscuw;, die Smatoaów) xat dXX’ atrz ToiauTa znsammen die 
ganze, die gesammte (3Xyj, cóg.xaaa) dpsTr, ausmaelien.2) Also nielit hlols die 
dvSps{a, sondern d a n e h e n a u e li d ie  <7 w 9  p o a u v rt w i r d d o r t a 1 s
e i 11 T li e i I d e r  g a 11 z e 11 T u g e 11 d a, 11 g e f ii li r t. — Stelit unii, wie

*) a. a, O.
J) p. 188 (' .sagt Laelies, er frene sieli, wena er jemanden ~spt dpsri;; fj 7isp( t:vo;  

aof.zg mil einem anderen sprechen liore. )>. 1!K) B sagt Sokrates, man mtisse zuerst wissen, 
o v. xot’ sotiv dpsTYj . . . .  [>. lito C: Myj to{vjv xspt oXr,c dpsTYj; sbttiio; azo-oip.Tta - 
ttXśov sap l’a<oc śpyov — aXXa [j.Łpoeę Ttvoc xśpi zp<“>TOv lotogn . . .  I): Tt obv dv izp0- 
£XotgsO'a twv ty;; dpsT/j; p.sp(3v; -i) SijXov brh ott toOto, się o T£tvstv Sozei fj iv xot;
ottaoic gattyjaię; 3oy.se oś tou toi;  xoXXoi;  sic dv8ps(av . . .  p. 11)8 A: oiaft’, 3t! tv;v
av3ps!av /.z-.' dpyd; tou Xś.you ia/.ot:cb[j.£v <i>c pipo; dpsri;; ay.07robvT£; ; Jlaw '{i 2 ii. 
Ouy.ouv y.ai ab touto dirsy.pćioi w; góp:ov, ovti.iv 3r, y.al dXXwv gspwv, a *'j|jwtzvt» dpsri;

'ijTai: llio; fap ou; iii . TA.p’ ouv dtrsp syiii '/.a! ab Taboa Xśfsi;; £yic os y.aXb> 
apb; dv3ps(ą abi®poobvr;v y.al o;y.a:oabvr1v y.al aXX’ otTTa Totabaa; ob y.at ab; I law p.ev 
ouv. Kiidlieh noeli die Stelle (p. ISIS) 1) f ) : Ao/.A obv ao:, . . . .  bis; Ob'/, apa |J.óp'.ov dpsT̂ ę 
dv £0; to vbv ac: X£vó;j.£vov? aXXd auguaaa dpSTy;; ”Ko;/.;v.
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Schleiermacher behauptet bat, der Charmides gegeniiber dem Protagoras 
derart auf gleicber Stufe mit dem Laches, dass nur statt der avSp£i'a eine 
andere speeielle Tagend, nami ich die der Sophrosyne, ais ein Tbeil derganzen 
Tugcnd einer gleichen Untersuchung unterzogen wird, so muss sieli liier 
offenbar das Vcrhałtnis der ęwępouiw, zur aperf (wenn aucli vielleicht nur 
in der Einleitung des Gespraehes) ais ein gleiches oder wenigstcns ganz 
ahnliehes zeigen, wie das der av8peta im Laches. Suchen wir also ebenfalls 
ans dem Charmides alle jeno Stellen heraus, an welehen von der Tugend 
und dereń einzelnen Theilen, darunter aucli der cwęposuwj, die Rede ist!

Unser Suchen ist ein yergebliches. — Weder wird die tjio&pocurrj im 
Charmides, wie die avopsta im Laches, ais ein Theil der Tugend erwahnt, 
noch werden andere Theile dersclben genannt: — ja, das Wort apćn) fint lot 
sieli iiberhaupt im Charmides n i e h t e i n e i n z i g e s M a 1. Dies ist doeli 
seltsain, und es muss hiemit gewiss seiue eigene Bewandtnis lmben. In dem, 
was wir zuvor uber die cwępocriri) im Charmides getunden haben, ist aucli 
schon die ganz einfaclie Erklarung dieses eigenthumlichen IJmstarides, der 
bisher nicht aufgefallen zu sein scheint, gegeben. Die charmideische uwępo- 
7 jvr, ist eben keine speeielle Tugend, kein Theil der Tugend; sie ist aucli 
(nach den jetzigen Begriffen von Morał) kein rein ethischer Begriff; sic uin- 
iasst alle mieli hellenischer Anschauung schonen und tretfliehen Eigenseliaften 
der Secie, sie scldielst alle Tugendcn in sieli, und diese gelicn ans dem 
Wesen der awępojuw; ganz von selbst lieryor, weil es gar nicht denkbar ist 
dass ein cw ępwv avvjp, der ja eine y.ocpia, eine za Ar, zat ayaltr, i|/uyvi besitzt 
nicht aucli co ipso ein o\zaioę, ein 8atoę, ein uoęoę avT)p sein solltc. Die So
phrosyne ist also selbst der Urijuell, die Mutter aller Tugendcn; und welclie 
edle, treffiiclie, wohlgefallige, anerkennenswerte Handlung aucli inimer von 
,‘inem Menschen ausgefiibrt worden ist, ibr Ursprung liegt in jener Sojihro- 
syne, w e 1 c li e 1*1 a t. o n i m C li a r m i d e s a I s d ie  g e s u n d e u n d 
w o li 1 g e f a 1 1 i g e B e s c li a t f e n h e i t d e r m e n s u h l  i c li e n S e e I e, 
a 1 s S e e l e n s  c li b n li e i t b i n g  e s t e l l  t und i n d i o s e r B e d e u- 
t u n g b i s  z u m S c li 1 u s s e d e s I) i a 1 o g es  f  e s t g e li a 1 t en b a t . 1]

Ans dem Resultate, welches wir iii tor die Sophrosyne im Charmides 
gowonnen haben, ergibt sieli nothwcndigerweise noeli die weitere Selilnss-

‘ ) E h ist interessant zu sehen, wie seit Schleierniaelier die spateren Platon-Eorselier mu 
die Sojilirosyne im (Iharmides herumgetappt sind, doeli infolge des krampfhaft fcstgchaltenen 
Vorurtheiles, es miisse liier die Sophrosyne wohl aucli eine speeielle Tugend sein, das Ding 
mit dem wahren Namen zu nennen nicht im Stande waren. Kecapituliereu jvir im (ieiste, wie 
sieli dieselben an verschiedenen Stellen iiber diese Sophrosyne ausgesprochen haben, so linden 
wir vielfach eine Ahnung von dem Richtigen, aber stets mehr weniger mit dem alten Vorur- 
t lieilę iiber die speeielle, rein ethischc Tugend der Besonnenheit u. dgl. verquickl und vermengt .
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folgcriing, (lass die SohleiermaoheFsche Meinung von der Gleiohstellimg des 
Cliarmides mit dem Eaches riieksiehtlich des sogenaimten Centraldialoges 
Protagoras nicht ieicht halthar ist. Donn der Cliarmides kann nacli nnserem 
Resultate nicht. ais ein Ausfluss, ais ein jsur Erganzung naclifolgender Tra- 
Imnt des Iprotagoras angesehen werden; er zeigt sich damach vielmehr trotz 
seines geringeren Umfanges eher ais ein ganz aut eigenen Fiilsen nelien 
jenem dastehonder Brnder desselben. In allen Einzelheiten, was dio Form, 
den Gedankcngang, das Resultat, ahnlichc Wendungen u. s. w. hetrillt, 
herrseht eine innige Vor\vandtschaftzwisehen diesen beiden ungleieh grolsen 
Dialogen; (loch der Inlialt und Zweck des Cliarmides, das in ihm aufge- 
stellte Gespraehsthema hat mit dem Protagoras niehts zn schaffen, es ist 
(im Gegensatze zum Laches) ydllig unabhangig von ihm.

In diesem Sinne schienen mir also die meist noch landliiiifigen An- 
schanungen iiber die sogenannte »Besonnenheit« im Cliarmides nnd iiber 
das Yerhiiltnis dieses Dialoges ziun Laches nnd Protagoras einer Cor- 
reetnr zn bediirfen.

C z e r n o w i t z, im -Inni 1888.,

D li .  A l . F R  E I > P  A W  I, I T  S r  H K K .



G  H U l .  N  A C H R L C H T E N .

I. Scłmlverfassung.
A) P e r s o n a ls ta n d  d e s  L e h rk O rp ers .

I. Mit Schluss des Sehuljahres 1882 ist von dem liiesigen Gymnasium abgegangen:
1. Der Supplent ilerr Gustav H i e c k e, behufs Ablegung der Lehramtsprufung.
2. Der Supplent Ilerr Władimir R e s l ,  indem derselbe laut b. Minist. Erl. v. 12. August 

1882, Z. 128GG zum wirklichen Lelirer ani k. k. Real- und Obergymnasium in Brody 
ernannt wurde.

II. Mit Beginn des Scliuljahres 1882/81] wurde an dem liiesigen Gymnasium
1. Der hierortige Supplent Herr Dr. Josef F r a n k  laut h. Minist. Erl. vom 3. September 

1882, Z. 13541) zum wirklichen Lelirer ernannt.
2. Die geprliften Lehramtseandidaten I lerr Dr. Alfred P a w 1 i t s e h e k und I lerr Stefan 

G r u d z i ń s k i  wurden laut Ji. Landesseh. Erl. vom 4. September 1882, Z. 1555 zu 
Supplenten ernannt.

3. Der Supplent Ilerr Oliyier S c h w a r z  wurde laut h. Landesseh. Erb vom 2. October 
1882, Z. 1834 von hier an das k. k. Gymnasium in Radautz, und an dessen Stelle der 
Supplent Herr Jobami W o j c i e c h o w s k i  von dem Radautzer an das hierortige 
(lymnasium yersetzt.

Der Lehrkorper bestand am Sehlusse des zweiten Semesters aus folgeńden Mit- 
liedern, den Herren :

u) D i r e c t o r, P r o f  e s s o r e n u n d w i r k 1 i e h e L e li r e r :
1. Stefan Wo l f ,  k. k. Schulrat, Gymnasialdirector und Mitglied des k. k. Landessehul- 

rates, lelirte Grieehiseh in VI. b 5 St. woeh.
2. Yineenz N c u m a n n ,  k. k. Professor, lelirte Geseliichte und Geographie in II. n (4),

III. b (3), IV. a (4), IV. b (4) und VII. (3), zus. 18 St. woeh.
3. Joliann B r a ti i k, k. k. Professor, lelirte Latein in V. a ((>), Grieehiseh in I\r. a (4)? 

V. a (5), zus. 15 St. woeh.
4. Ambros S z a n k o w s k i ,  gr. kath. Weltpriester, Omsistorialrat, k. k. Professor in der 

VIII. Rangsclasse, lelirte Latein in 1. b (8), Deutscli I. b (4) und Grieehiseh VIII. (5), 
zus. 17 St. woeh.

5. Carl T o b i a s z e k, r. k. Religions-Professor in der VIII. Rangsclasse, Consistorialrat, 
Mitglied des k. k. Stadtsehulrates fiir Czernowitz, lelirte r. k. Rellgion I. -VIII. (je 2 St. , 
zus, IG St. woeh.
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0. Heinrich K l a u s e r ,  k. k. Professor in der VIII. Kangsclasse, lehrte Geographie in
I. e (3) und Geschichte in V. b (4), VI. a (3 ’, VI. b (3), Deutsch in VIII. (3) und 
plułoś. Propaed. in VIH. 2', zus. 18 St. wbch.

7. Josef S c h m i d, k. k. Professor, Bibliothekscustos, lehrte Latein in III. b (b), Grieehisch
III. b (5) und VII. (4 , zus. 15 St. w och.

8. I.)r. Adalbert W a c h  I ow s ki,  k. k. Professor und Custos des pliysik. Cabinetes, lehrte 
Mathematik in IV. a 3), IV. b 3), V. b (4) und VIII. 2 , Phys. in IV. a 3) und 
VIII. (3), zus. 18 St. wbch.

0. Gabriel v. Mor ,  k. k. Professor, lehrte Latem IV. b b) und VI. b (b), Griechisch
IV. b (4), zus. Ib St. wocli.

10. Adalbert M i k u 1 i c z, k. k. Gymnasiallehrer, lehrte Geographie und Geschichte II. b (4),
II. c ( 4 , III. a (3), V. a (4), Deutsch IV. a (3), zus. 18 St. wocli.

11. Emanuel Dworski ,  k. k. Professor, lehrte Latein I. c (8) und VIII. (5) und Deutsch 
1. c (4), zus. 17 St. wocli.

12. Vineenz F a u s t ni a n n, k. k. Professor, lehrte Mathematik II. a 3), II,. b 3), II. c 3),
V. a (4), VII. '3) und Phvsik VII. (3), zus. 10 St. wocli.

13. Jmenal S t e f a n e l l i ,  Erzpriester, Docent an der Universitiit, gr. or. Keligions-Pro- 
fessor mit roni. Unterrichtssprache, I. bis VIII. (je 2 St.), zus. Ib St. wbch.

14. Elias C z u n t u 1 i a k, gr. or. Religions-Professor mit ruth. Unterrichtssprache I. bis VI 11.
(je 2 St. , zus. Ib St. wocli.

15. Kaiiiiund D u n d a c z e k ,  k. k. Gymnasiallehrer, lehrte Geographie in I. b (3) und
Geschichte in VIII. (3), Deutsch in VI. a i3), VI. b (3) und VII. (3i und philos.
Propaed. in VII. (2), zus. 17 St. wbch.

Ib. Dr. Josef Frank,  k. k. Gymnasiallehrer, Custos des naturhistorisclien Cabinetes, lehrte 
Naturgeschichtc in III. a, III. b, III. c, V. b, VI. b (je 2 St.), Mathematik in 111. b 3) 
und III. c (3);  Deutsch in III. c (3), zus. 10 St. wbch.

b) L e h i e r  d e r  L a n d e s s p r a  c l i en,  d e r e n  S t u d i u m r e 1 a t i v
o b 1 i g a t i s t.

17. Jobami B u m b a c ,  k. k. Professor, lehrte die roni. Sprache in I. bis VIII. (je 2 St.) 
zus. Ib St. wocli.

18. Severin B i 1 i n k i e w i c z, fur Mathematik und Naturwissenschaften an Burgerach ulen 
approbirt, lehrte die ruth. Sprache in I. bis VIII. (je 2 St.), zus. Ib St. wbch.

c S u p p 1 i r e n de L e h r e r.
10. Dominik B r es san,  geprilft fur Latein und Griechisch am Unter-Gymnasium, lehrte 

Latein II. b (8), Deutsch II. b i4) und Griechisch VI. a (5), zus. 17 St. wbch.
20. Theodor Bu j o r ,  lehrte Latein II. c (8), Deutsch II. c (4) und Griechisch b (5), 

zus. 17 St. wbch.
21. Stefan G r u d z i ń s k i ,  gepriift fur Latein und Griechisch am Untćr-Gymnasium, lehrte 

Latein II. a (8), Deutsch II. a (4>, IV. b (3 ; und V. a (2), zus. 17 St. wocli.
22. Ferdinand H o p p, lehrte Latein III. a b und VII. (5), Deutsch III. a (3), Griech.

III. a 5), zus. 10 St. wbch.
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23. Ladislaus K o czy ii s k i, gepriift fur Latein und Griechisch ani Unter-Gyninasium, lelirte 
Latein IIL c* ((>) und VI. a (l>), Griechisch III. (* (5), zus. 17 St. wcieli.

24. Kornel K o z a k ,  gepriift. ‘fur Geographie uml Geschichtc am ( tber-Gymnasiuni, lelirte 
Latein I. a (S , Deutsch I. a (4), Geographie J. a 3), Geographie und Geschielite
III. e i3), zus. 18 St. woch.

25. Dr. Alfred P a w l i t s c h e k ,  gepriift fur Latein und Griechisch ani Ober-Gymnasiuni, 
lelirte Latein IV. a ((i) u. V. b (G), Deutsch III. b (o) u. Y. li (2 , zus. 17 St. wcieli.

23. Lpiplmnius Tar no wi e c k i ,  gepriift fiir Matlieniatik und Pliysik am Unter-(łvinnasiuni, 
lelirte Matlieniatik I. a 3), 1. b (3), T. c (3 , III a (3), VI. a (3), VI. b (3), zus. 
1S St. woch.

27. Jobami W o j c i e c h o w s k i ,  gepriift fur Naturgeschichte an der Oberrealsehule und 
Pliysik an der l."nter-liealschnie, lelirte Naturgeschichte I. a, I. b, I. c, II. a, II. b, 
II. c, V. a, VI. a (je 2 St.), Pliysik IV. I> (3), zus. Ib St. wcieli.

d) N e I) e n I e Ii r e r.
28. Nikolaus O g o n o w s k i ,  gr.-kath. Pfarr-Cooperator und Mitglied dc*s k. k. Stadt- 

schulrates fiir Czernowitz, lelirte gr.-kath. Kcligion in I., IV., \'., VI. und VIII. (je 
2 St.), zus. 10 St. wcieli.

20. Dr. Lazar I g e l ,  Landesrabbiner, lelirte die isracditiscln* Kcligion classonweise je 1 St., 
zus. S St. woch.

3)0. Josef V v o n i u s, evang. Pfarrer, Mitglied des k. k. Landesschulratcs, lelirte die evang. 
Keligion in 2 Abtli., zu je 2 St. wcieli.

31. Mieliael S c h r o c k e n f u  x, Professor an der gr. or. Oberrealsehule, lelirte die franzei- 
sische Sprache in der *11. Abtli. 3 St. wcieli.

32. Justin Pi lni  li a k, Professor an der gr. or. Oberrealsehule, lelirte das FreiliandzcMchnen 
in 3 Abtli. mit je 2 St. wcieli.

33. Georg T a r n o w i e c k i ,  Professor an der gr. or. Oberrealsehule, lelirte das gejmi. 
Z«Mchnen 2 St. woch.

34. Isidor W o r o b k i e w i c z, k. k. Professor des Gesanges an dc*r theologisc-hen Faeultat, 
lelirte den Gesang fiir die gr. or. Scluiler in 2 Abtli., (2 und 1 St.) 3 St. woch.

35. Anton 1< u z e 1 a, Musiklehrer an der Lehrcr-Bildungsanstalt, lelirte den Gesang fiir die 
kalli. Scliiiler in 2 Abtli. (2 und 1 St.) 3 St. wcieli.

3<>. Ladislaus G w i a z d o m o r s k i, Supplent an der gr. or. Oberrealsehule, gepriift fiirs 
'rurnen und Matlieniatik an der Oberrealsehule und Pliysik an der I nterrealscJmle, 
lelirte in Vertretung des beurlaubten 'runi leli rem Franz G r i I I i t s c* li clas 'rurnen 
in 5 Abtli. je 2 St. , zus. 10 St. wcieli.

e- Pr o b e e a n cl i d a ten.
37. Dr. Alois R i e d l ,  fiir Matlieniatik und Pliysik ani ganzen Gymnasium approbirt. Der- 

selbe wurde laut h. Miuist. Kri. voni 2. Juni 1SS2, Z. 8751. dem Prof. Dr. A. W aeli- 
l owski  zur Kinfuhrung in das Lehraint gemiiss der Vorsehrift des li. Minist. Kri. voni 
27. November 1S7(5, Z 18740 zugewiesen und es wurde demselben im LI. Semester 
der Unterrieht in der Matlieniatik in der IV. a und IV. b iibergeben.



158. Myron D o l i ń s k i ,  fur Mathematik und Physik ani ganzen Gymnasium approbirt. 
Derselbe wurde mit h. Minist. Erl. vom 24. December 1882, Z. 21845, dem Professor 
V. Faustmarin zur Einfiihrung in das Lehramt zugewiesen.

.*51). Krauz Neu nteufel ,  fiir deutsche 'Spraehe, Geschichte und Geograpliie am ganzen 
Gymnasium Approbirt. Derselbe wurde lani li. Minist. Erl. vom 12. April 1883, Z. (5740, 
dem Professor II. K ia u ser zur Einfiihrung in das Lehramt zugewiesen.

B) L e h r p la n .

a) O li 1 i g a t e Ii e li r f  śi c h <; r.

I. Ciasse.

Ordinarius der Abth. A : Ilerr C. K o z a k ,  der Abth. 15: Ilerr Prof. A. S z a n k o w s k i ,  
der Abth. ( ' :  Ilerr Prot*. E. D w o r s k i .

Keligionslehre (2 St.). a) Fur die rbm.-kath. Schiller: die Glaubens- und Sittenlehre nach dem 
Kateehismus von Schuster. C. Tob iaszek .

b) Kur die grieeh.-kath. Schiller: derselbe Lehrstoffnach dem Kateehismus von Guszalewiez.
N. Ogonowski .

c) f ur die gr.-or. Schiller: Biblische Geschichte des alten Bundes in rom. Spraehe nacli
K. Andriewiez. I. S tefane l l i .
In ruth. Spraehe nach der rutli. Uebersetzung von Schuster E. Czuntu l iak .

Latein (8 St.). Die regelm. Formenlelire und die verba depon., sowie die conjug. periphr. 
nach der Eleni.-Gramm. und dem Uebungsbuche von Schulz, tiiglich schriftliehe Priipa- 
ration, im II. Semester jeden Monat zwei Sehularbeiten und eine llausarbeit.

Abth. A : C. Kozak,  Abth.. 15 : A. Szankowski ,  
Abth. C: E. Dworsk i .

Deutseh (4 St.). Wiederholung der Formenlelire, der einfache, erweiterte und zusammen- 
gesetzte Satz nach Willomitzers Gramm., Lectiire nach Egger’s Lesebuch U. G. I. Theil. 
Orthogr. Uebungen, Memoriren und Yortrag leiehterer Stiicke. Alle 2 WotJien eine schrift- 
licłie Arbeit. Abth. A: C. Kozak,  Abth. B: A. *Szan ko wski,

Abth. 0 : E. D w orski .

Komanisch (2 St.). Lautlehre, Declination der Substantira und die regelmassige Conjugation 
nach PumnuPs Grammatik. Orthographische l.ebungen, Ix'ctiire nach Pumnul’s Lese
buch 1. Theil mit sachlicher und spraehlicher Erklarung, Uebersetzung, Memoriren, 
Nacherzahlen. ' J- Bumbac .

Ruthenisch (2 St.). Lautlehre, das Nomen und die Ortliographie nach Osadca: Lectiire nach 
dem Lesebuche fur Untergyinnasium, 2. Theil. Orthographische Uebungen.

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

Geograpliie (;5 St.). Gedriingte Uebersicht der mathem.-phys. und polit. Geograpliie nach 
Dr. Supan. Abth. A : C. Kozak, Abth. B: K. Dun (laczek,

Abth. C: II. K laiiser.
3
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Mathematik (3 Rt.). Aritlimetik: Dekadisches Zahlensystem; die ( jriindreehnungen mit imbe- 
nannten imd benannten ganzen Zalilen nnd Pecimalbruchen; Theilbarkeit der Zalden; 
gemeine Briichc; b Geometrie: Linien, Winkel nnd Dreieeke naeh Dr. Mocnik.

E. T ar n ó w  ieek i.

Natnrgesehiebte (2 Rt.). Riinge- nnd die wirbellosen Thiere nacli Pokorny.
.1. W o j c i e c h ow sk i .

II. Classe.

Ordinarins der Abtb. A : Ilerr Rt. Grudzińsk i ,  der Abtb. 15: Ilerr D. Hressan, der
Abtłi. 0 : Ilerr Tb. 15n jor.

Keligionslebre (2 Rt. i. a) Fiir die roni.- nnd gr.-kath. Rcbiiler: Biblische Geschichte <U‘s alten 
Bundes nacli Sebnmacber. ( ’. Tobiaszek .

b) Fiir die gr.-or. Rcbiiler: Leben Und Wirken Jesn Chrisli, in roni. Rprache nacli 
K. Andriewicz. J. Rtefanel l i .
In rntbeniseber Spraebe naeb der ruthenischen Uebersetzung von Sebnster.

E. Cz n n tuli ak.

Datein (8 Rt.). Wiederbolnng der regchnassigen Formenlebre mit den Ansnabinen; nnregel- 
miissige, defective nnd nnpersonlicbe Yerba; Adverbia nnd Prapositionen. Ans der 
Syntax: die Congruenzlehre, Constructioii der Rtiidtenainen. (iebraneb der wiclitigsten 
( 'onjnnctionen, Acc. nnd Nom. cum. inf. Ans der Casnslebre das Wicbtigste vom 
Gen., Dat., Acc. nnd Abl.; die Fragesiitze nnd die Partieipial-Oonstrnction mit dem 
abl. abs. nacli der Grammatik nnd dem Uebungsbnehe von Rebnltz. Alle i Wocben 
zwei Rcbnlarbeiten nnd eine Hausarbeit. Ililnsliehe sebriftliclie Praparation.

Abtb. A: Rt. Grudzińsk i ,  Abtb. 15: D. Pressa n, 
Abtb. Tb. 15 n jor.

Dentscb (4 Rt.). Wiederbolnng der Declination nnd Conjngation nnd des einfaeben Ratzes. 
Die Debre von der Ratzverbindnng naeb der Grammatik von Rcbiiler. ( irainmatikaliscbe 
IJebnngen, Decture, Nacberzablen und Memoriren passender Rtiicke ans dem J,esel>u< be 
von Egger, 2. Theil. Alle 14 Tage eine scbriftliebe Arbeit.

Abtb. A : Rt. Gru dz iń sk i ,  Abtb. 15: I). Pres san. 
Abtb. ( ’ : Tb. Pnjor.

Romaniseh (2 Rt.). Adjectiva, Numeralia und Pronoinina naeb PninnnPs Grammatik. Ein- 
ubung der neuen Ortbogmpbie. Decture nacli PumnuPs Desebueb 1. Theil mit sach- 
liclier und spraeblieber Erklarung, Memoriren und Yortrag poetiseber und prosaiseber 
Rtiicke. Alle 14 Tage eine scliriftliclie Arbeit. 4. Pumbac.

Kntbeniseb (2 Rt.). Die Formenlebre des Yerbums, die Orthographie naeb <ler Grammatik 
von Osadca, Dectiire nacli dem Desebuche fiir die Uiitergyinnasien, 2. Theil. Alle 
14 Tage eine scbriftliebe Arbeit. R. 15 i 1 i n k i e w i cz.

Gesehiehte und Geographie (je 2 Rt.). a) Gescbiebte: Gescbicbte des Altertums bis auf Au- 
gustus naeb Halinek, b) Geographie: Rpeeielle Geographie von Asien, Afrika, Rii<l- 
und West-Europa naeb Rupan.

Abtb. A : Y. N en mann, Abtb. 15 imd A. Mi kul i cz.
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Mathematik (3 St.) Arithmetik (I. Semester 2 St., II. Semester 1 St.): Verhaltnisse und 
Proportionen, Kegeldetrie mit ihren yerschiedenen Anwcndungen, Masskunde; b) Geo- 
metrie ( I. Sejnester 1 St., I I. Semester 2 St.): Haupteigensehaften und Construc- 
tioncn von Dreieeken, Vierecken und Vi£lecken. Grossenbestimmung geradliniger Fi- 
guren, Aelinlichkeil der Dreiecke nacli Mocnik. V. Faustmann.

Naturgesehichte [2 SU. Ydgel, Amphibien, Fisclie; Botanik nacli Pokorny.
J. Wojciechowski .

III. Classe.

Ordinarius der Abtli. A : Herr F. IIopp,  der Abtli. I>: Herr Prof. J. Schmid,  
der Abtli. C: Herr Dr. J. Frank.

Keligionslehre |2 St.). a) Fttr die roni.- und gr.-kath. Schiller: Biblische Geschichte des neuen 
Bundcs nach Schumaclicr. G. Tobiaszok .

b Fur dic gr.-or. Schiller: Liturgik in roni. Sprache nacli Sam. Andriewicz.
J. Stefanel l i .

Derselbe Lehrstoff in ruthenischer Sprache nach Popiel. E. Ozuntul iak.

Lalcin ((> St.). Die Oasuslehre nacli der Grammatik von Schultz. ‘ Die praktisclien Uebungen 
nach Kozek’s Uebungsbuch 1. Tlicil. Lectiire: Ausgewiihlte Stiicke. aus dem lateinischen 
Lesebuche von A. Schwarz. Jeden Monat zwei Schularbeiten und eine Hausarbeit.

Abtli. A : F. IIopp,  Abtli. B : J. Schmid,  
Abtli. 0 : L. Kocz insk i .

Griechisch (5 St.). Die Fonnenlehre bis zu den Verben auf p.t nach Curtius’ Grammatik. 
Praktiscbe Uebungen nach SehenkPs Uebungsbuch. Taglieh schriftliclie Priiparation. 
Im II. Semester alle I I Tage eine Schularbeit und jeden Monat eine Hausarbeit.

Abtli. A : F. IIopp,  Abtli. B: J. Schmid,  
Abtli. C: L. Kocz insk i .

Deutscb 3 Si. . Lectiire nacli Eggers Lesebuch 3. Theil mit sprachlicher und sachlicher Er- 
liiuterung, Syntax nacli SchilleFs Grammatik. Alle 14 Tage eine schriftliclie Arbeit.

Abtli. A : F. IIopp,  Abtli. B: Dr. A. Pawl i t s chck ,  
Abtli. C: Dr. J. Frank.

Komiinisch (2 St.). Das abgekiirzle Pronomen, die unregelmassigen Yerba nach Pumnul’s 
Grammatik. Lectiire nach PumnuPs Lesebuch 2. Theil, I. Abtli. mit sachlicher und 
sprachlicher Erklariuig, Memoriren und Yortrag poetischer Stiicke, Uebersetzungen. Alle 
3 Wochen eine schriftliclie Arbeit. J. Bumbac.

Kutheniscłi (2 St. . Erganzung der Flexion des Yerbums, Congruenzlehre nach Osadca. Ix̂ c- 
tiirc wie in II. Alle 2 W ochen eine schriftliclie Arbeit. S. Bi l ink iewicz .

Geschichte (1 St.) und Geographie (2 St.). Geschichtc des Mittelalters bis 1492 nach Ilannak, 
Geographie: Mittel-, Ost- und Nord-Europa, darni Amerika und Australien nach Supan.

Abtli. A : A. M i k u 1 i c z, Abtli. B : Y. Ne u ma n n, 
Abtli. C: 0. Kozak.



Mathematik (o St.). Begrifl der negativen Za,hien, die Grundrechnungen mit algebraischen 
Grossen in ganzen und gebrochenen Żabien, das Potenziren nnd Kadiziren, die Ele- 
mente der Combinationslehre, die Lehre vom Kreise, von der KIIi|>se, llyperbel nnd 
Parabel naeli Mocnik. Abtli. A: E. Tar no wiecki ,  Abtli. Bu. 0 : I)r. Frank.

Naturgeschiehte (2 St.). 1. Semester Mineralogie naeli Pokorny. 2. Semester: AHg. Eigensehaften 
der Korper, Aggregationsznstiinde, absolutes und speeifisches (iewieht, Diehte, Euftdruek, 
Wiirmelehre und die wielitigsten Lelircn der Chemie, naeli Wassmuth.

Dr. J. Frank.

IV. Classe.

Ordinarius der Abtli. A : Ilerr Prof. Dr. A. Wach lowsk i ,  der Abtli. B: Hcrr Prof.
G. v. M o r.

Beligionslehre (2 St.). aj Fiir die roni. - kath. Seliiiler: Die Erkliirung der Cerimonien naeli 
Frenzel. C. T o  blaszek,

b) Fiir die gr.-kath. Schuler: Derselbe Lehrstofi'naeli Popiel. N. Ogonowski ,
ej Fiir die gr.-or. Schiller der Kateehismus naeli S. Andriewicz in romanischer Sprache.

J. S t e fa nel 1 i.
Derselbe Lehrstofi'in rutheniseher Sprache naeli Guszalewicz. E. Czuntul iak.

Latein (b St.). Tempus- und Moduslehre, das Wichtigste von der Prosodie nnd Metrik naeli 
der Grammatik von Schultz. Praktisehe Uelmngen mit sehriftlichcr Priiparation naeli 
Koźek’s Uebungsbueh, 2. Theil. Leetiire: Oaes. b. g. 1.—IV.; Koźek’s Chrestomathie 
ans lat. Dichtern (eine Auswahl). Alle LI Tage eine Schularbeit und jeden Monat 
eine Hausarbeit. Abtli. A : Dr. A. Pawl i t s  cliek, Abtli. B: G. v. Mor.

Grieehisch (4 St-A. Wiederholung der Conjug. auf co. Die Yerba auf p.l, <lie Verba mit ver- 
starktem Prasensstamme naeli Ourtius Grammatik. Praktisehe Uebungen naeli SehenkPs 
Uebungsbueh. -Tilglieh sehriftliehe Priiparation. Alle 11 Tage eine sehriftliehe Arbeit 
und jeden Monat eine Hausarbeit. Abtli. A : J. Brani k, Abtli. B: G. v. Mor.

Deutsch (M St.). Leetiire naeli Egger’s Lesebueh 4. Theil mit sprachlieher und saehlieher Kr- 
liiuterung, die Tropen und Figuren nebst den Grundziigen der deutsclien Prosodie; im 
II. Semester Gesehiiftsaufsatze. Alle 14 Tage eine sehriftliehe Arbeit.

Abtli. A : A. M ik u licz, Abtli. B: St. Grudziński .

Kom.aniseh (2 St.). Wiederholung der ganzen Forinenlelire, die Metrik, Leetiire naeli Pum- 
nuTs I^esebucłi 2. Theil, II. Abtli. Yortrag jKietischer Stiieke. Alle 14 Tage eine 
sehriftliehe Arbeit. J. Bumbae.

Kutheniseh (2 St.'. Ergiinzung der Forinenlelire naeli Osadea, Casuslehre, Prosodie, Gesehiifts
aufsatze, Leetiire naeli dem Lesebueh 2. Theil. Alle 14 Tage eine sehriftliehe Arbeit.

S. Bili  n kie wieź.

Gcschichte und Geograpliie (4 St.). I. Semester: Gesehiehte der Neuzeit bis 1S70 mit einsehlii- 
giger Orientirung in der Geograpliie naeli Ilannak. II. Semester: Oesterr. Yaterlandskunde 
nebst der Geograpliie von Oesterreieh-lingarn naeli Ilannak. Y. Ne u mann.
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Matlicmatik (M St.). Wiederholung der algebr. Kegeln. Zusammengesetzte Verhiiltmsse mid 
Proportionen*, Kettenregel, einfaehe und zusanimengesetzte Gesellsehafts- und Allegations- 
rechnung, Zinseszinsenreehnung iii Anwendung auf praktiseh wiehtige Aufgaben. Glei- 
chungen des ersten Grades mit einer und mehreren (Jnbekannten. Stereometrische An- 
schauungslehre liach Moenik.

Im I. Sem.: Dr. Wacl i ł o  wsk i, im 11. Sern.: Dr. Kiedl .

Physik (B St.). I)ie Lelire von den Kraften, Glciehgewicht an den einfaehen Masehinen, 
Magnetismus und Electricitiit. Lelire von der Bewegung, Hydrostatik, Aerostatik, 
Akustik und Optik naeli Wallentin.

Abtli. A : Dr. Wach I o w s ki, Abth. H: J. Wo j c i e c h o ws k i .

V. Classe.
Ordinarius der Abth. A:  Ilerr IYof. V. Fa ustnian n, der Abth, R: Dr. A. Pa w 1 i tseh ek.

Migionslehre (2 St.). a) Kur die rdm.-kath. tSchiiler: Einleitung in die Stdiriften des alten 
und neuen Bundes und die allg. Dogmatik naeh Martin. C. Tobi as zck .

bl Fiir die gr.-katli. Schiller: Derselbe Lebrstofi’ nacb (ybyk. N. Ogo no wsk i ,
c) Fiir die gr.-or. Scbiiler: Derselbe Lehrstoft' in roniiiniscber Sprać be naeli S. And rie wieź.

J. Stefanel l i .
In rutbeniscber Spraebe nacb Fedorowicz. E. Czuntul iak.

Ratein ((> St.). Liv. (ed. (Jrysar) I. und II.; Ovid. (ed (Irystir) eine Auswabl. Privatlectiire: 
Theile ans Eiv. III und IV, dann ans ()vid’sJTristien, ex Ponto und den Metarnorpbosen 
eine Auswabl. Gramm.-stilist. Uebungcn mit scłiriftlicber Praparation nacb Koźek’s 
1 ebungsbueb 2. Tlieil. Alle 14 Tage eine Scbularbeit und jeden Monat eine Ilausarbeit.

Abth. A: .1. Branik,  Abtli. R: Dr. Pawl i t s c bek .

(Iriechisch i5 St.). Xenoplion.s (Jbrestoniatbie von Dr. C. Scbenkl (eine Auswabl), Homer 41.
I. und II. i ed. Hochegger). Svntax: Die Lelire vom Numems, Genus, Artikel, den 
Casus naeli Curtius’ Granimatik. Privat-Lecture: Xenoph. Anab. VI, Cyrop. I, II; 
Iłom. .11. \r. Tiiglicb seliriitliche Priiparation, alle 2 Woeben eine Scbularbeit, jeden 
Monat eine Ilausarbeit. Abtli. A : J. Branik,  Abtli. B : Tb. Bujor.

Deutseb (2 St.). Grundzuge der deutscben Metrik. Episcbe, lyriscbe und dramatiscbe Dieh- 
tungsarten. Ais Lectiire eine Auswabl von Musterstucken ans Egger’s Lesebuch 1. Tlieil. 
Saebliebe, spracbliebe und astbetiscbe Erklarung, nebst literar-bistoriscben Bemerkungen. 
Memorieren und Yortrag von Gedicbten, prosaiscben Lesestiieken und einfaeberen Brnęli- 
stucken aus classischen deutscben Dramen. 1 Stunde Aufsiitze, dereń Bespreehung und 
Correctur. Alle 14 Tage eine Scliul- oder Ilausarbeit.

Abtli. A : St. Grudz i ński ,  Abtli. B: Dr. A. Pawl i t s c bek .

Komaniscb (2 St.). Grundzuge der Metrik und Poetik. Lectiire nacb PumnuFs Lesebuch 
B. Tlieil mit den erforderlichen Erliiuterungen der entsprecbenden Perioden der Lite
rat urgesehichte. Alle 2 Woeben eine schriftlicbe Arbeit. J. Bumbac .

Kutbeniscb (2 St.). Lectiire nacb Dr. Ogonowski^ altrutb. Cbrestoinatbie. Literaturgesebicbte 
des 11, Jabrbunderts, Alle 3 Woeben eine schriftlicbe Arbeit. S. B 11 i n k i e w i e z.



Gescliichte und Geograpliie (4 >St.). Geschichte des Altertunis bis zu dem l ntergauge des- 
westrom. Keiches mit der einsehlagigen Geograpliie nach Loserth; Wiederholung der 
neuen Geograpliie. Abtli. .V: A. Mi kul i cz ,  Abtli. B: II. Klanser .

Mathematik (4 St.). a) Arithmetik (1 St..): Begriff der Adition, Subtraction, Multiplication, 
Division und die wichtigsten Lehrsatze. Negative Griissen. Vom Zalilensystem im All- 
gemeinen und vom deeadischen insbesondere. Tlieilbarkeit, Briiehe und Proportionen 
nacli Mocnik. b) Geometrie (2 St.): Longimetrie, Planimetrie naeli Mocnik.

Abtli. A : V. Faustmann,  Abtli. B: Dr. Wacl i l owski .

Naturgescliiehte (2 St.). Mineralogie nach Hochstetter, Botanik nach Bili.
Abtli. A : J. Wo j c i e c h o ws k i ,  Abtli. B: Dr. J. Frank.

VI. Classe.
Ordinarius der Abtli. A : Hen* L. Ko c z i ns k i ,  der Abtli. B :U err E. Tar nowi eck i .

Beligionslehre (2 St.). a) Fiir die rdm.-katli. Schiller: Spccielle Dogmatik nach Martin.
('. Tobi aszek.

b) Fiir die gr.-kath. Schiller : Derselbe Lehrstoff nach ( ,'vbvk. A. Ogonowski .
c) Fur die gr.-or. Schiller: Derselbe Ijehrstoff in roni. Spracbc nacli S. Andriewicz.

J. Stefan clii .
In rutli. Sprache nach Andrijczuk. F. Czuntul iak.

La tein (6 St.). Sali., Jug., Virg., Aen. (ed. Hoffmann) lii). I., II., VI. Cic. or. Cat. I. und
II. Grammatik nach Schulz, praktische Febungen nach Siiplie, 2. Theil. Alle 14 Tage 
eine Scliul- und jeden Monat eine I Iausarbeit.

Abtli. A: L. Kocz i nski ,  Abtli. I»: G. v. Mor.

Griechisch (5 St.). Horn. Jl. XIX., XX., XXI.  (ed. Hoehegger); Herod. VII. u. VIII. (cd. Wil
helm). Die Casuslehre und die Priipositionen nach Curtius, Uebungen nach Schenkl. 1 *rivąt- 
Lectiire : Hom. Jl. XII.—XVIII., Od. I.—XII. Alle 2 Wochen eine Sclnil- und jeden 
Monat eine Hausarbeit. Abtli. A : I). Bressan,  Abtli. B: St. Wol f .

Deutsch (3 St.). 2 St. Gedriingte Uebersicht der Literaturgesehichte von den iiltesten Spracli-
denkmalern bis żnin Gbttinger Diehterbund. Lectiire und Erkliirung einer Auswabl 
von Musterstiicken nacli Egger’s Lesebuch. 1. Theil, 1. Abtli. 1 St. Aufsiitze, dereń 
Besprccbung und Correctur. Alle 11 Tage eine Hans- oder Scbularbeit.

R. D un (laczek.

Komanisch (2 St.'. Die Literaturgesehichte des 16. und 17. Jahrhundert.es mit der entspre- 
chenden Lectiire nacli 1’uniniil’s Lesebuch 3. Theil. Alle 2 Wochen eine sebrift- 
liche Arbeit. J. Buinliac.

Rutbeniseh (2 St.). Die altslaviscbc Conjugation nacli Miklosieb. Lectiire naeli IlolowackPs 
Chrestomatbie, Literaturgeschiclite des 12. und 13. Jabrbunderts. Alle 3 Wochen 
eine scliriftlicbe Arbeit. Sf Bi i in ki e w i c z.



Geschichte und Geographie (3 St.). Geschichte des Mittelalters bis zur Entdeckung Amerikas 
1432, naeh Loserth. Wiederholung der Geographie von Asien, Afrika, Amerika und 
Australien. II. KI a u ser.

Mathenmtik (3 St.). Potenzen, Wurzeln, die Lehre von den Ix)garithmen; Gleichungen des 
ersten Grad^s mit einer oder mehreren Un bekań n ten; ąuadratisclie Gleichungen. Geo
metrie: Stereometrie und Trigonometrie nacli Dr. Mocnik. E. Tar no wi eek i .

Naturgeschichte (2 St.). Zoologie naeh Woldrieh.
.Abth. A : J . W oj c i e c  h o w s k i, Abth. B : I )r. J. F r a n k.

VII. Classe.
Ordinarius: Herr Prof. R. Dundaczek .

Religionslehre (2 St.). a) Fiir die Wini.- und gr.-kalli. Schiiler: Die katboliscbe Sittcnlehre 
nacli Martin. ('. Tob iaszek .

b) Fiir die gr.-or. Schiiler: Derselbe Lehrstoff in roni. Sprache nacli S. Andriewicz.
J. Ste fane l  1 i.

In ruth. Sprache naeh Schriften nacli Fedorowicz. E. Cznntu l iak .
Latein <5 St.). Lectiire: Gic. or. pro Archia und pro Milone; Yirg. (ed. Hoffmann): Aen. VII., 

\r11J. und IX. Privat-Lecture: Gic. or. de imperio Pompeji und Virg. Aen. VI., X., 
XI. und XII. Praktisehe Uebungen naeh Siiptle II. Alle 14 Tage eine Sclml- und 

jeden Monat eine Ilausarbeit. F. Mopp.
Griechisch (4 St.). Iłom. Od. I., II., IX., XIII Demosth. Ol. I. und PI i i 1. I. Privat-Lect'ure: 

Dem. Olynth. II. und III., Phil. II. und III., Iłom. Od. (ganz), Sopli, alle 7 Tragii- 
dien.*) (Jrammatik naeh Ourtius. Alle 14 Tage eine Sclml- und jeden Monat eine 
Ilausarbeit. -J. Sch m i d.

Deutsch (3 St.). 2 St. Lectiire und Erklarung einer Auswalil von Musterstucken ans der 
Periode vom Gottinger Dichterbund bis zu Goethes Tode, nut gedriingter Uebersicht <łes 
Literarhistorischen im Anschlusse an die Lectiire. Naeh Egger’s Lesebuch 2. Tłieil,
I. Abth. 1 St. Aufsiitze, dereń Besprechuug und Oorrectur. Alle 14 Tage eine Jlaus- 
oder Scliularbeit. R. Dundaczek .

Ronuinisch (2 St.). Litcraturgeschiclite des 17. und 18. Jahrhunderts mit entsprechender 
Lectiire naeh Pmnnul’s Lesebuch 4. Band, I. Abth. Alle 2 Woclieu eine schriftliche 
Arbeit. .1. Bumb a c.

Ruthenisch (2 St.). Literaturgeschichte des 14., 15, Ib., 17. und 18. Jahrhunderts. Lectiire 
nacli Toroiiski’s Lesebuch mit asthctisch-kritischen Erlauterungen. Alle 3 Woclieu eine 
schriftliche Arbeit. S. B i I i n k i e w i c z.

Geschichtc (3 St.). Geschichte der Neuzeit bis 1848 mit steter Beriicksichtigung der hiemit 
im Zusammenhange stehenden geograpliischen Daten, naeh Loserth.

V. N e u m a n n.
Mathematik (3 St.). a) Arithmetik (I. Sem. 2 St., II. Sem. 1 St.): Unbestimmte Gleichungen 

des ersten Grades. (Ąuadratisclie Gleichungen. Progressionen, Zinseszins- und Renten-

Gelesen von dem Schiiler Salomon Neumann.
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lechmmg. Combinationslehre mul binomischer Lehr.satz. b Geometrie ii. Sem. 1 St., ' 
II. Sem. 2 8t.): Korperbereehuung. Anwendung der Algebra auf Geometrie. Analy- 
tische Geometrie in der Ebene. Kegelschnitte. V. Faust  mann.

1‘hysik (.'i St.). Allgemeine Eigensehaften. Chemie. Mechanik fester, Iliissiger nnd gasfdrmiger 
Kiirper. Anfangsgriinde der Astronomie. V. Eaustmann.

1’hilosophiselie Eropadeutik (2 St.). Logik mich Drbal. K. D ii ndaczek.

VIII. Classe.
Ordinarius: Herr Prof. H. K 1 a u s e r.

Religi on siei ire (2 St.). a) Fur die rom.-kath. Schiller: Kirchengeschiehte nacli Robitscli.
0. T ob  i as ze k.

b) Fur die gr.-kath. Schiller: Derselbe Lehrstoff nach Uybyk. X. Ogonowski .
c) Fur die gr.-or. Schiiler: Derselbe Lehrstoff nacli eigenen Sehriften in romiinischer

Sprache. J. S t e fu n e 11 i.
In ruthenischer Sprache nach Sehriften, nach Fessler. E. Ozuntuliak.

La tein (o St.). Hor. (ed. Grysar). Od. I., 1, 2, 3, 10, 11, 12, 20, 24, 2<S, 31, 37; II., 1, 3, 
13, 14, 15, 17, 18, 10; 111., 1, 2, 3, 4, 30; IV., 4, 7; Epod. 2; Sat. 1., 1, 0, 10; 
II. (»; Carra. sacc., Tacit. Germania. Privat-Lecture: Hor. od. 1., 14, 23, 34, 35; 
II. 2, G, 7, 10, 20; IH. 5, 8; IV. 3, 5, 8, 15; Epist. ad Pisones und Tacit, Agric.
—- Grammatisch-stilistische Uebungen nach Siiplle, II. Alle 14 Tage eine Schul- und 
jeden Monat eine Ilaiisarbeit. E. Dworski .

Griechisch (5 St.). Piat. Apologie des Sokrates und Criton. Sopli. Antigone. Privat-Lecture: 
llias VI., IX. Odyss. XVIII., XXI. ;  Sopli. Electra. Grannnatik nach Curtius. Alle 
2 Wochen eine Schul- und jeden Monat eine Ilaiisarbeit. A. Szankowski .

Dentsch (3 St.). Literaturgesehichte des 10. Jahrhunderts. Lectiire ans Egger II. 2. \Vieder- 
holung der Mętlik und Poetik. Alle 14 Tage eine sehriftliche Arbeit.

II. K 1 a u s e r.

Ronianisch (2 St.). Literaturgesehichte vom 10. Jahrhundert mit entsprechender Lectiire 
nach Purnnul’s I^esebueh IV. Bandę, 2. Abtli. Alle 2 Wochen eine sehriftliche Arbeit.

J . B u m b a c.

Rutheniseli (2 St.). I^eetiire nacli ToronskPs Lesebuch mit asthetisch-kritischen Erliiuterungen 
und Metrik und Poetik, Literaturgesehichte des 14. Jahrhunderts. Alle 3 Wochen 
eine sehriftliche Arbeit. S. B i l in k ie w icz .

Geschiehte und Geographie (3 St.). I. Sem.: Geschichte der osterr.-ungar. Monarchie; innere 
Entwickelung des Kaiserstaates. II. Sem.: Die wiclitigSten Thatsachen Uber Land und 
Leute, Verfassung und Verwaltung, Production und Oultur der osterr.-ungar. Monarchie 
nacli .Hannak. R. Dundaczek.

Mathematik (2 St.). Zusammenfassende Wiederholung des mathematisclien Lehrstoffes mit 
Uebungen in der Ldsung mathematiseher Probleme. Dr. A. Wa ch l ow sk i .
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Pliysik (o St.). Magnetismus, Electricitat, Wellenlehre, Akustik, Optik und Wśirmelehre nach 
Wallentin. ' Dr. A. W a c h 1 o w s k i.

Philosophischc Propiideutik (2 St. . Empirische Psychologie nacli Lindner. JI. Klauser.

b) F r e i e  G e g e n s t a n d e :
1. K o m i l n i s e h e  S p r a c h c  fur Nichtromanen (in 2 Abth. je 2 St.) 1. Abth. : Jjesen 

und ortliogr. Uehungen, Yerwandlung der P> uch stal jen, Genusregeln, Declination der 
Subst. und Adjectiva, Comparation der Adj., Numeralia, Conjugation der Hilfsverba, 
Leiclile Ueberset/ungsubungen mundlich und schriftlich. — II. Abth. : I)ie Prono- 
mina, die 4 Conjugationen in directer und reflexiver Form, die Anwendung der Suffix- 
pronomina und des Artikels, die indeelinablcn Kedetheile. Beiderseitige Uebersetzungen. 
Memoriren leichterer Stiicke und Wiedergabe des Inhaltes derselben in roni. Spraclie.

J. Bumbac.

2. Po ln i s ch e  Spracl i e  (in 2 Abth. je 2 St.). I. Abth.: Fornienlehre samnit Yersion 
nacli Poplinski’s Elernentarbuch. II. Abth. : Syntax nach Małecki. Lecture: „Treny“ 
von Kochanowski, „Szkolne czasy Dęboroga“ von Syrokomla und „Jan Bielecki^ von 
Słowacki. Die einschliigige Literaturgeschichte; miindliche und schriftliche Uehungen.

E. Dworski .

J. Fr a n z o s i s c h e  Spracl i e I. Jahrgang (3 St. wocli.). • Aussprache, Avoir, etre und 
die regelmiissigen Formen der vier Conjugationen, bestimmter und unbestimmter Artikel, 
Zahlworter, Possesiva, Demonstrativa, Interrogativa, partitiver Genitiv, unregelmassiger 
Plural mit mundliehen und schriftlichen Uebungen nach Dr. Carl Pldtz’s Elementar- 
Gramniatik. Alle 2 Wochen eine Schularbeit. — II. Jahrgang (3 St. wocli.). Wieder- 
holung der wichtigsten Partien ans der Fornienlehre, das Wichtigste ans der Syntax 
nacli Suplle’s Grammatik. Lectiire nach Supfle’s Lesebuch. Schriftliche Uebungen 
nach Plotz.

I. Jahrgang: A. S z a n k o w s k i ,  II. Jahrgang: M. S c l i r ó c k e n f u  x.

f). 1' r e i l i  a n d z e i c h n e n  (in 3 Abth. zu je 2 St. wocli.). 1. Bei den Anfangern:
Zeichnen der geraden und kruinmen Linien in yerschiedenen Lagen, Theilung der 
Geraden nach bestimniten Angaben, Zeichnen von Winkeln und geometrischen Figuren-, 
Entwcrfen leichter geometrisciier Ornamente nach vorher gezeichneten Hilfsfiguren und 
bei den fahigeren Schulern Zeichnen complicirter ornauientaler Formen und niensch- 
licher Gesichtstheile in Contour und Ilalbschatten. — 2. Bei den vorgebildeten Schulern: 
Aufłassen, Entwerfcn und .\usfuhren von Ornamenten, landschaftlichen Studien, Thieren, 
menschlichen Korpertheilen und zwar in Originalgrosse, in verkleinertem und vergrbs- 
sertem Massstabe. Beim Zeichnen wurde Anfangs Bleistift, spater Kohle, Kreide, Tuscli 
und Sepia gebrauclit. J. P ih u l iak .  3

3. G e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n  (2 St. wocli.). Zeichnen und Bestimmen der Punkte 
und Linien, Construction der Senkrechten, Zeichnen der Parallelen, der Winkel, Con- 
struction der Winkel in Graden, Theilung der Geraden, Construction verjungter Mass- 
sliibe, Theilung der Winkel, Construction eines Winkelmessers, Construction der Drei- 
ecke, Vierccke, congruenter, iihnlieher und regelmassiger Figuren, Kreisaufgaben, ('on-

4



struction der Tangenten des Kreises, Einzeiclinungen und Beriilirungen von Kreisen. 
Yerwandlung der Figuren, Tlicilung der Figuren, Bestiimnung der 4 merkwiirdigen 
Punkte eines Dreieckes, Construction der Kegelsehnittslinien (Ellipse, 11yperbel, Karabel).

G. T ar ii o w i ecki.

7. S t e n  o g r a p h i e  in 2 Abth. I. Abth. (2 St.). Wortbildung und Wortkiirzung naeh
Kiihnelfs Echrbuch der Stenographic mit Zuhilfenahmc von Faulmanids stenographi- 
seher Anthologie, — II. Abth. (1 St.). Satzkiirzung und logische Kurzung naeh Kiili- 
nelt’s Lehrbucli und Faulmann’s Schnie der Praxis. G. v. Mor.

8. G e s a n g  in 2 Abh. J. Abtli. (2 St.). Allgemeine Musiklelire, Trefiiibungcn auf den
einzelnen Interyallen der diatonischen Tonleiter. Yoealisen und Solfeggien. Singen 
ein- und zweistinnniger Lieder. II. Abth. (1 St. ). Fortsetzung der Trefl ubungcn, drei- 
und vierstimmiger Gesang, Yortragsleiire, wie auch das richtige Singen guter Kirchen- 
chorale. Fiir die gr. or. Schiller: J. W o r o b k ie w ic z ,

fiir die kath. und isr. Schiller: A. Ku żel a.

1). T urn  e n in 4 Abtli. (je 2 St.). Kiegenweise freie Korper- und Geriitiibungen und 
zwar ani Obergymnasium nacli dem Jahn^chen, ani Untergyninasiuiii naeh einem 
eombinirten Jahn-Spiss’schen System, uin inanches Sehwierige von den Febungen aus- 
zuschliessen. L. G w i a z d o m o r s k i.

10. K a 11 i g r a [> h i e ni I. a, l. b und I. c (je 1 St.). Deutsche und lateinisclie Cur- 
rentschrift. K. T a r n o  w i e c k i.

C) TJnterrich t^spi*ache.

Die IJnterrichtsspmche ist die deutsche. Jedocli bei dem gr. or. Keligionsunterrichte 
und den gr. or. Exhorten ist fiir die roni. Schiller die roni., fiir die ruth. Schiller aber die 
rutli. Sprąciie; darni bei dem roni. Sprachunterrielite ist die roni., dagegen bei dem gr. kath. 
Keligionsunterrichte, bei den gr. kath. Exhorten und dem rutli. Sprachunterrielite ist die ruthe- 
nische Sprache zugleich die Yortragssprache.

Was die Yerpllichtung der Schiller zur Theilnahme an dem i nterrichte in den Lan- 
dessprachen betriflt, so ist dieselbe obligat fiir die geborenen Komiincn und Kuthenen, fiir die 
fibrigen Scliiiler aber ein freier Gegeustand.
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II. Themen,
welche von den Seluilern des O bergym m isium s hearbeitet wurden.

a) In deutscher Sprach<>.
V. ('lasso Abtli. A. 1. Frblilicli gepllugt mid gesiiet. . . ! (Goethe). Ein Vergleich zwiaclien 

der Thiitigkeit des Landmannes iind der geistigen Arbeit des Schiilers. Das Thema ist 
nacli der gegebenen Disposition zn bearbciten. — 2. Welche Haupttngenden mussten 
die Knaben der alten Perser iiben und wie wurden sie dazu erzogen? (Kino Schilderung 
na-cli Nenophon Kyrupaedie I., 2, (5.) — 3. Der Ring der Nibelungen. (Eine nordisehe 
Sagę nacli Jordan.) — 4. Metrisclie Analyse ausgewiihlter Verse. — 5. Welche lTm- 
stiinde befbrderten die grieehische Colonisation ? — b. Apotheose des Romulus. (Liv. I., Ib).

7. Welche Folgen hatte der Ackerbau fur die Cul tur der Mensehen ? (Nacli Schillefs 
Gedicht: Das eleusische Fest.) — 8. Friedrich Barbarossa im KyiThiiuser. (Ein Gerniilde 
zu besclireiben nacli Riickerts gleichnamigem Gedicht.) -— 9. Inhaltsangabe des ersten 
Gesanges vou Goethes Hermann und Dorothea. — 10. Gedankengang desselben Ge- 
sanges v. 1—150. — 11. In welcher Weise beeinflussen Gold und Eiscn das Leben' 
des Mensehen? — 12. Welche deutsehe Mythc liegt dem Fischer von Goethe und 
der Loreley von Heine gerneinsam zu Grunde? — 10. Wie erlangten die Plebejer 
allmiihlich die staatliclie Gleichberechtigung mit den Patriciern ? — 14. Der Erinyen- 
inythos der Griechen nacli Schiilers: Kraniche des ibykus. — 15. Die Opfer im home- 
rischen Zeitaltcr (Ilias 1., 447—4b8). — Ib. Man soli niclit den Tag vor dem Abend 
loben. (Eine didactische Erziihlung in Fabelforni). St. G r u d z i ń s k i .

\'. Classe Abtli. B. 1. Ein Ferialalisting. — 2. Die ersten Tage der rbmisehen Republik 
(nacli Liv. II., 1—5). — 3. Gudrun in der Normandie (nacli ,,Gudrun\s Klage“ von 
Em. Geibel). — 4. Wie gelangte Persien zu seiner Grossmachtsteihing? — 5. Ein Ge- 
witter im 1 lochsommer. — b. Iloratius Cocles und Mucius Scaevola, zwei Reispicie 
altrbmischen Heldeninuthes. — 7. Welchen natiirliclien Griinden yerdankte Griechen- 
land seine welthistorische Bedeutung ? — 8. Wie ward Scherasmin IIuon’s Begleiter? 
(1’hziihlung nach Wieland’s Oberon.) —- 1). Was sehen wir im ersten Gesange von 
„Hermann und Dorothea** ais Aufgabe desselben durchgefiihrt ? —■ 10. Wie wird Reineke 
1'uchs von seinem Netlen Grimbart vertheidigt? (Nach Goethe’s „Reineke Fucha**
1. Gesang.) — 11. Warmii freuen wir uns so sehr auf den Friihling ? — 12. Die Ent- 
stehung der rbmisehen Censur und Priitur. — 13. I?ortcm fortuna adiuyat. — 14. Wic 
preist der Knabe in Uhland’s Gedicht „des Knaben Berglied44 seine Berge? — 
15. a) Welches sind hauptsacdlich die Ursaehen des Yerfalles der rbmisehen Republik? 
b) Die Folgen von CiisaFs Ermordung fiir den rbmisehen Staat. — Ib. Welchen Nutzen 
bringen uns die Waldungcn ? Dr. A. P a w 1 i t s c h e k. VI.

VI. Classe Abtli. A. 1. Feld und Wald, yerglichen in ihrem Werte fur den Mensehen. —
2. Welche Erwiigungen bestimmten Sali ust nach seiner eigenen Darstellung zu dem 
Entschlusse, sieli der Geschichtsschreibung zu widmen ? — 3. Welche Germanenlierr- 
schaften entstanden auf den Triimmern des Rbmerreiches ? 4. Wodurch triigt ein
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Fluss znr Versch6nerung eincr Landschaft bei ? — 5. Auf wclche Wcisc versucht Ad- 
herbal den Senat zur Interyention zu bewegen? — <>. Werbel und Sehwemmel, zwci 
heunische Spielleute. — 7. Gedankengang in dem Gedielite: „Auf Keinmar des Alton 
Tod“  von Walther von der Vogelweide. 8. Hans Saelis. Ein Charakterki Id, naeh 
Goethes Gedicht. — 1). Grnndgedanke und poetische Gattungen der deutselien Literatur 
des XVI. Jahrhunderts. — 10. Ilonestum est laudari a laudato viro. — 11. Die Alpen 
vou Haller. Gedankengang der im Lesebuehe angefuhrten Strophen. 12. a) Bliiten 
und Hofliiungen, b) Ilettel von Hegelingen. Chara kteristik. —

18. Es bildet ein Talent sieli in der Stille,
Sieli ein Charakter in dem Stroni der Welt!

Goethe.
— 14. I)as Lied vom braven Mann. Inhaltsangabe. — 17). Rede des Kaiphas vor dem

Synedrion. Messias, IV. Ges. — Ki. Die Erinnerung an genossene Ereuden ist oft an- 
genehmer, ais der Genuss selbst. R. D nu d a o ze  k.

VI. ( 'lasso Abtli. B. 1. Die heimatliehe Landsehaft. — 2. Inlialt der SallusCs bellum lugur-
thinum einleitenden Capitel. — 8. Land und Lento von Afrika. Naeh Sali. Jug. e. 
17— 18. — 4. Warnm licgen so viele Stiidte an den Eleni der Fliissc? — 5. Carl der 
Grosse ais Staatsmann. — l>. Siegfried’s Scliwert. — 7. Walther’,s von der Vogelweide 
Beziehungen zmn Hole der Babenberger. (Naeh der Leotiiro). ----- 8. Worin enlhiilt das 
Nibelungenlied ein Ehrendenkmal Oesterreichs? -  8. Ursaehen und Wraulassung der 
Kreuzziige. 10. ITrbes eonstituil aetas, hora dissohit. 11. Entwiekhmg «les
deutselien Dramas bis auf Gottsehed. —

12. a) „Der alte Winter in seiner Seliwiiehe 
Zog sieli in rauhc Berge zuriiek“ .

Ein Naehruf. — b) Herwig von Seeland. Charakteristik. — 18. Was urtheilt Klopstoek 
iiber das religidse Epos im allgemeinen, ii ber Milton insbesondere? 11. JOl 1'aeere el 
pati fortia Homanum est. Liv. II., 12, 8. — 15. Kede des Philo im Synedrion. Mes
sias, I\T. Ges. —

lii. Alles in der Welt liisst sieli ertragen,
Nur nieht eine Keihe von schonen 4'agen. Goethe.

R. I> u n d a e z ek. VII.

VII. Classe. 1. Was wollte Lessing mit der hamburgisehen Dramaturgie leisten, und was
glaubt er dureh sie erreieht zu haben?
2. 'W\uc\j Yap t’ apeiYję a::oatvi)Tat supuoza Z e'jc

avśpoc, eOt’ av [xiv y.aia ooóaigv rt[xy.p EArpw. Od. X\ il 822 f. (Chrie).
— 8. Die Welistellung des Hauses Habsburg zu Beginn der Neiizeit. 1. Welehe 
NOrziige sehreibt Stolberg in der Ode „der IIarz‘ dem Lando der Cherusker zu ?

5. Grosser Menschen Werke zu selien,
Schlagt einen nieder;
Doeli erfreut es aueli wieder,
Dass so etwas dureh Menschen geschehen. Riiekert.

— t>. „Johanna Sebnsu und Biirger’s „Lied vom braven Mann“ . Vergleiehung. —
7. Minna von Barnjielm. Inhaltsangabe des ersten Aetes. — 8. Welchen Zweek bat 
die Eiiifiihrung des Riceaut de la Marlinierc in dem Lustsj)iei<* Minna von Barnhelm? —
8. Disposition zu Goetlie^s: „Gesang der Geister iiber den Wassern.“ —
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10. Mein Solin, niebts in der Welt ist unbedeatend 
Pas erste aber und Hauptsaeliliehste 
1 >ei allem ird’sehen Ping ist Ort und Stunde.

Schiller. Piceol. 11., 1.
11. Multo miserius seni exsiliiun est. 12. a) Der Cid im Tode. b) Don Fernando, 
(liarakteristik. c) Woraus erklart sieli die grosse Sebnsucbt der Deutschen naeli Italien?
Id. Die Ameise — von Herder— ein Yorbild fur das Thun und Treiben der Menseben.

14. Der Gebildete und der Gelelirte — 15. Ideengang einzelner Theile in Sebillers 
Kpaziergang: a) Die vom Menseben noeh unberubrte Natur, b) Die Stadt in ihrer 
Grósse. e Die Landsehaft. Idyll, d) Die Umwalzung. (Zur A-uswahl.) — Ib. Wie stei- 
gert sieli das GHiek des Polykrates? Naeli Sebillers „Der King des PolykratesA — 
17: a) Was urtbeilt Lessing ii ber CorneilhAs Rodogune? b) Lessings Kritik ii ber Wie- 
land. (Auf Grund der Priyatlectiire einzelner Sebuler.) K. D u n d a e z e k .

VIII. ('lasse. 1. Kartliago’s weltgeschiełitlielie Kedeutung. - 2. leber den wab ren Werl
der Poesie. o. A Ileś Leben ist ein Kampf. 4. Die ('liarakteristik des Frituleins 
und des Ritters in SeliillePs: „Handsehuli“ . —■ 5. Die Redeutung der grieeliischen 
Nationalspiele. — <>. Die Strome sincl die Gulturadern der Erde. — 7. Die Redeutung 
des Suezoanales. — 8. Die Folgen der Fntdeekung Amerika’s. —- 0. Woran erkennt 
man die reelite Vaterlandsliebe? — 10. Die Pbantasie im Dienste der Wissenseliaft 
mul der Kunst. 11. Die Seliónbeit des Strebens in der lilii te* des Lebens.
12. Der Reruf* des Maunes. Id. Abiturientenrede. — 14. Miindlielie Febungen im
Disjionieren von seliriftlielien Arbeiten; frei gewablte Aufgaben. II. Kia u ser.

I)) In romanisclnr Sprache,

W ('lasse. 1. Pentru-ee studiami! noi anea si asta-iji limbile elasice: latina si lieleniea?
2. < ine sta' looului regreseza. — Cari sunt preferintele zonei moderate? 1. Ginę 
a tostu Petru Maioru pentru istoria nóstra? — 5. Ginę a. fostu Samoilu Mieni ee 
a serisii cdu ? — (i. „Fil ingiiduitoriuu (naratiune . — 7. Placerile ernei.

J. R u m b a c u.

VI. 0  lasse. 1. Ginę este Timoteiu Ci panu si ee a sensu elu ? — 2. Ge tic nu’ti place
altuia nu face. - -  8. Ge insemneza proverbiul: „surciea nu eade departe de trupiiiaa ? -
4. Ga-re este insemnetatea Gantemiresoilor in istoria si literatura ronią na ? — 5. De- 
eate-ori au ineunjuratu Tureii Viena si eu ee resultatu? — <>. Pentru-ee se cuvine se 
stimamu noi pre cci mai betrani? — 7. Ge este „sanctiunea pragmatieau pentru 
Austro-ungaria, si in ee relatiune sta ea eu actuala eonstitutiune austro-ungara?

J. R u m I) a c u. VII.

VII. ('lasse. 1. Ge inve|atura morału eordine in sine vorba nóstra vecbia: „scopa-me Dómne!
Pa din mani romane“ ? — 2. Ginę au fostu Tatara pentru Romani si ee. arnintiri
ni-au remasu dęła ei? — 8. Ginę au fostu Avarii eand disparu ei din istoria Ku-
ropei? — 4. „Róga-te, niereu luereza, seopu de sine urmeza“ . — 5. „Fa ee- bine si
nu te teme de nimeu. — ti. Ginę eere nu nióre, dar’ nici n’are onóre! — 7. Gare este 
idea Nóga i  (negei) la romani? J. Rumbaeu.
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VIII. Classe. 1. Care este Tnvetatura proverbiului nostru: ,,Cu rabdarea trcci marea, dar’ cu 
reul nici pariul££? — 2. Se se ilustreze adeverul cuprinsu in proyerbiul nostru: „mata 
c,u elopotelu nu prindc sóreei££, — o. Care este scopul studiului gimnasialu? — 4. Cari 
sunt folosele eulturei ? - 5. Cine au fostu Dacii dupa nemu si caracteru? — 0. Influ- 
enta eulturei Iielenice asupra Komandor antici. — 7. Yirtutea si pretul ei.

•J. Hu mb a cu.

o) In ruthenischer Spr ciche.

V. Classe. 1. 5Kc a i30 u sojioto. —  2. Kpemenie Pycw (bcajh 'iMTaiiKH). —  o. HapcTuoBHHie
Kupa. — 4. ripiflTiiocTH 3 hm w. — 5. Banacnie nrpi bi rpcuin. 6. Kpemenie O.ibra 
(uepOBOAi H3i HecTopa). 7. llocABAcrBia nep3iMCKHXb bomhi. —- 8. OTiiouieiiia MOKAy 
ApeBiieio Pycbio u BH3aHTiHCKHsn> uapCTBOirb bca-ui Aor. sopa Hropa ct> PpeK >mh.
I). P;i30pCHic KapTarmiu. —  1.0. Pyc«aa npaBAa. —  11. >KH3Hb b i  ropOAft h na cc.au. —
12. ynpa*HeHia bt. cTapocAOBeHCKOM b. S. H i 1 i n k i e w i c z.

VI. Classe. 1. Ocjtojeiiie BaciMbKa PoCTHCAaBHm (no j ®tohhch). —  2. „K to hc yjiueTb
HOJIHTHCH, naft’ Ha MOpe UAeT1 u. — B. IlpMMHHbl, ĄJM HKHX'b Aep/KaBa Kapia BcJHKoro 110 
ero cjnepTH p cna ârHCb hhi ;.ia. — 4. „llo3Jiamb urany no ch cnuBy“ . 5. Opium nu, 
4 HKMXb ne.iacb óopbó i o6t> MiiBecTHrypy. b. 06ba neHie nocJOBHUbi: „Oki nocueiui,, 
Ti»brb nowHeuib. — 7. 4e«y ite ocarnyjiH KpecrOBUH iioxoau cbocm umh? — 8. PyAoab^b 
h Ottokhpi. — 9. „Ct, hkhmi npHcra* uji>, tbkhmt. ca CTacuib“ — 10. Hicyio yiacrb 
ópa;in HbMeitKiH uucapn bt» KpecTOBuxi 110x04*1x1 . — 11. YnpawaCHia bt, CTapocjio 
bchckomł. S. P > i l i n k i e w i c z .

VII. Classe. 1. ripiniHuu pe<p-pwaiuH. —  2. „He Bce 30.10T0 , mo ca cbuthtt>.“ —  B. A *a
•joto Mycu.ia ABCTpia BecTH bohhh c i  Typuieio b i  Ib. m 17. CTOAUTiaxr> ? — 4. Cunmia 
iiparaumiaHaa. — 5. lloacneiiie cjobl YcTiaiiOBHH i : „Ho jhxo ahthiiu, 1£|o bt, pannow 
roAHHjł 3jy4HUH npunaab? Tiw cepAUa raAH, He AÓaęTi 3AycHTH h nocKopoMHTH.“ —- 
b. Aia aero peaopMU lociwa II .  4 i-mca TOJibKO no lacra nepeBecrH? —  7. Kuny 
xoiierca MHoro 3ti<iTn, Tony He uaAOÓiio mhoto cnam  — 8. M en n nepo (iiapajjeja).
9. BHUHCHie H3o6p^Teuia nopoxy CTpuabHoro. — 10. 0 caHouoauaHiH.

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

V I I I .  Classe. 1. XapaKTepi HarajKH I1o.it ;ibk:i (bt. ApanaTHMHoHi coMHnenin rorowb hmcmh

rpuropia Kbutkh). — 2. OiTOKapi II. bt» cboch cjobb h ero kohcui. —  B. Puml Ioauna 
Ooóbecnoro uo/Vb Biahcml 1(>83 40  caoero BoucKa. —  4. flisoe 3HaneHie hmu-it, 1041 

152b mo 40 po3mnpeiiia aBcrpincKOH 4ep?K;iBbi. —  5. KyjibTypnoe cocToaiiie ABcipin 
3a pj;>4«iiifl Mapin Tepesin? — b. Am  aero ynajT, HauojeoHi I ? — 7. 3ua4eHic 
iłBCTpiHCKHn pticb. — 8. „ Hac.i•»iK4aw recb wh3hik), ho hc jKepTBywTe 3AopoBbeMT>££. —
9. IlMtfOTT, jih ai<oe B.iiaaie 4>B3M4hhh OTHomeHia h cBOHCTsa Kpaa na posBHTie Mciopiw 
oóbiraiomoro bt, homt. HapOAa? — 10. 3a4ana MaTypajbiiaa.

S. P» i I i n k i e w i c z.
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(!) ritcmcAi hui (Inni scln ijtliclicii Tltrilii ller M<ittir/fiilsjirii fuinj.

I Am Schlusse des I. Semesters.

ot) Deut-selier Au/satz.
Ks kami der Fromm ste nieht im Frieden bleiben,
Wenn es dem bosen Nachbar nieht gclallt.

Schiller: Wilhelm Tell.

J) Uebcrsetzung* mis dem Deutselien ins Latem.
Ans OstcrmamPs rebnngslmche fili* die Tertia (1. Abth.), pag. 170. Yerschworimg der 

helgisehen Ydlkcrsehafteii 1. mul 2.

v) Ans dem Lateili ins Deutsche.
Liw lib. II.. cap. 23.

o) Ans dem Griecliischei) ins Deutsche.
Plato, Gorgias, cap. LXX1X. "Azous—  drAZUOC

s) Ans der Mathcmatik.
1. Die Seite eines regelmiissigen Fbnfeckes ist =  5'". Wie gross ist die Kolations- 

lliiehc und der Kotationskorper desselhen urn eine durch einen Eekpnnkt imd den Mittel- 
punkt gehende Axc?

2. Ein Dreieck zn eonstrniren und auszurechnen, wann die bciden Winkel an der 
Grundlinie Y und der Untersehied der beiden Seiten b — e =  d gegeben sind.  ̂=  78° 0 " 'O5, 
Y =  38° 12m 3()", d =  5 05.

3. Die Gleiehung einer Geraden ist: y +  3 x =  4. Kino 2. Gerade gelit durch den 
Punkt (— 3, 0) und steht auf der 1. Geraden scnkrecht. Welches ist ihre Gleiehung?

4. In einen Brunnen wird ein Stein fallen gelassen und mail hdrt nach 8 Seeunden 
das Anschlagen desselhen ani Boden. Wie tief ist der Brunnen, wenn die Schallgeschwindig- 
keit 333 angenonnnen wird?

'Q Ein Auisatz in der romani.sohen Spraclie.
Insenmetatea istoriei pentru cultura omenesca.

II. Am Schlusse des II. Semesters.
In diesem Termine wurde diese Priifnng wegen der grbsseren Zahl der Examinanden 

in 2 Abtheilungen, fur welehe versehiedene Thcmen gegeben wurden, yorgenonnnen.

y.) Deutscher Aufsatz.
Abtheilung A.

Arbeit ist des Biirgers Ziewie,
Segen ist der Mii ho Preis;
Ehrt den Kbnig seine Wiirde,
Fhret uns der Iiiinde Fleiss.

Schiller: Das Bied v. d. Glocke.
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Abtheilung B.
Nur der Irrtlium ist <las Leben,
Und das Wissen ist der Tod!

Schiller: Kassandra.

[i) Uebersetzung ans dem Deutschen ins Latein.
Abtheilung A.

Aus Seytlert’s Uebungsbuch fur Secunda: Nr. XXX. 1. Korgen und Yerdruss.

Abtheilung B.
Aus demselben: Nr. XXXII.  1. Demosthenes.

Y) A us dem Latein ins Deutsche.
Abtheilung A.

Tacit. Annal. lib. XIV., cap. 14 und 15.

Abtheilung B.
Tacit. Annal. lib. XIV., cap. 21 und 22.

3) Aus dum Griechisclusn ins 1 )culsclie.
Abtheilung A.

Iłom. Od. XXIV, 120—155.
Abtheilung B.

Iłom. Od. XXIV, 213—243.

s) Aus der Mathematik.
Abtheilung A. 

x3

v  [ - ’Y v
L ( 2 y ’  -i 3y  +  „  + J 2 x

(2 y +  l )3. x2 \ /  x
4 x9 v3

2. Eine Jahresrente von (>()() fi., welche 20 Jahre lang am Emie eines jeden Jahres 
iallig ist, soli in eine andere umgewandeil werden, die 25 .Jahre lang ani Ende eines jeden 
.Jahres zahlbar ist. Wie gross wird diese neue Kente sein bei 4° 0 Zinseszins?

3. Ein Parallelepiped ist von lauter eongruenten Klioinben begrenzt, dereń Seite a — S 
und der spitze Winkel OL =  (>4° 12' betriigt; wie gross ist der Inhalt?

4. Welches ist die Gleichung eines Kreises der durch den Punkt x, — 5, y, =  <> 
geht und dessen Mittelpunkt in dem Schnittpunkte der beiden Geraden y =  7 x — A, 
4 y — 3 x =  13 liegt ?

Abtheilung B.
3 +  \ /  — 5

1. In dem Ausdrucke . / ---- ——, soli der Nenncr rational gemaeht werden.
V - 3  +  \ / _ 5

2. Eine Jahresrente von 450 11., welche 15 Jahre lang am Ende eines Jahres zahlbar 
ist, soli in eine andere umgewandelt werden, die 20 Jahre lang am Ende eines Jahres zahlbar 
ist. Wie gross wird diese neue Kente sein bei 4 1/2°/0 Zinseszins?
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3. Wie gross ist <lie Grundkante einer geraden, regelmassigen sechsseitigen Pyramide, 
wcnn das Yolumen derselben v == 1000 und eine Seitenkante 2mal so gross ist ais die 
(irmidkante ?

4. lTm den Punkt x, =  5, v, =  o ist ein Kreis zu besclireiben, welcher die Gera de 
3 x f  2 y — 10 =  0 beriilirt. Welches ist die Gleichung des Kreises?

Z) Ein Anfsntz in der romaniach en Spraehe.
Se se ilustreze prin exemple adeydrul cuprinsu in asertiimea autorului latinu: „Con

cordia paiwae res crescunt, diseordia maximae dilabuntur.“

i,) Ein Aufsatz in der ruthenischen Spraehe.
O OKOJIbKO liOCflUHieCTBOB/Uil CilHKUill lipalMćnHIHilH TT.CIIUHIUeMy COeAHHCHilO .'IBCT|)iH- 

ckux |) KjiaeBT, ii ic.nucTin imb!Xb, u aniw nepê imn.i Teppirr p aar.in.ui óm.ih ueio cuoKO.iORaiiu ? 
Inwiefern bat die pragmatische Sanetion den Zusammensehluss der bsterreichisehen Krbliinder 
lelordert, und welelie territoriale Yeranderung hatte sie zur Folgę?)

III Uebersicłit
der im Seliuljahrc 1888 gebraueliten Ldirl)iieher.

1{ (* I i g i o n s 1 e b r c : 1. Classe: 1. Rom. katb.: Sebuster, Kateeliismus, 2. gr. kath. Gusza- 
lewiez, Kateeliismus; 3. gr. or. a? lv. Andriewiez, Biblisebe Gesehielite des alten Bundes 
(rom. ; l>) Sebuster Biblisehe Gesehielite (ruth.). II. Classe: 1. Rom. und gr. katb. 
Gesehielite des alten Bundes naeh Seliumaeber; 2. gr. or. a) Lebensgescbiebte Jesu von
K. Andriewiez (rom.); b) Sebuster, Biblisebe Gesehielite (rutli.). III. Classe: 1. Rom. 
und gr. katb. Biblisebe Gesehielite des neuen Bundes von Sehumaeher, 2. gr. or. 
a Sam. Andriewiez, Liturgik (rom.); b) Popiel, Liturgik (ruth.). — IV. Classe: l.Rbm. 
kath. Frenzel, Liturgik; 2. gr. kath. Popiel, Liturgik; 3. gr. or. a: Sam. Andriewiez, 
Kateeliismus; li) Guszalewicz, Kateeliismus (ruth.). — V. Classe: 1. Rom. kath. Martin, 
Lehrbuch I ; 2. gr. kath. Cybyk, allgemeine Dogmatik; 3. gr. or. a) Sam. Andriewiez, 
allgeineine Dogmatik (roni.); b) Fedorowicz, allgemeine Dogmatik (ruth.) - YI. Classe: 
1. Rom. kath. Martin, Lehrbuch II.; 2. gr. kath. Cybyk, besondere Dogmatik; 3. gr. or. 
a Sani. Andriewiez, spec. Dogmatik (rom.); b) Fedorowicz, spec. Dogmatik (ruth.). — 
Yll. Classe: 1. Rom. und gr. kath. Martin, Lehrbuch II. ; 2. gr. or. Sam. Andrie
wiez, Morał. — YLII. Classe: 1. Rom. kath. Kobitach, Kirchengeschiehte; 2. gr. kath. 
Cybyk, Kirchengeschiehte: 3. gr. or. Kirchengeschiehte naeh eigenen Schriften (rom. 
und rutli.).

L a t e i n i s c h e  S p r a e h e :  I. und II. Classe: Ferd. Schultz, Flementar-Grammatik und 
Uełmngsbuch. — III. Classe: Schultz, Grammatik; Rożek, Uebungsbueh, 1. Heft; 
A. Seliwarz, lateinisches Lesebuch. — IY. Classe: Schultz, Grammatik; Rożek, Uebungs- 
buch, 2. Heft, Caes. b. g .; Rożek, Chrestomathie. V. Classe: Schultz, Grammatik; 
Livius, ed Grysar, I. Theil; Oyid. ed. Grysar; Rożek, Uebungsbueh U. Tlieil. -  
VI. Classe: Schultz, lateinische Grammatik; Sal. Jug. ed. Linker; Siipfle. II. Theil;

r>



Virg. ed. Hoffmann, Cic. Cat. I. ed. Klotz. — VII. Classe: Grammatik von Schultz; 
Cic. or. pro Arohia, pro Milone; Virg. Aon. ed. Hoffmann; Siipfle II. Theil. — 
VIII. (.'lasso: (irannnatik von Solmltz, Hor. ed. Grysar; Tao. Germania, Siipflo, 11. Tlioil.

G ri oohi soli e Spraohe :  III. nnd IV.Classe: L Cnrtius, griechischc Grammatik ; 2. Sohonkl, 
griech. Uebungsbuoh. — V. Classe: Cnrtius, grieeh. Grammatik; Sohonkl, ( 'hreslornathie; 
Iłom. dl. von Hochegger, 1. Theil. — VI. Classe: Cnrtius, Grammatik; Horn. dl. von 
IToohoggor, II. Theil; Herod. von Wilhelm. — VII. ('lasso: Cnrtius, Grammatik ; Iłom. 
Od. von Pauly; Demosth. von Pauly. — \TIII. ( lasso: Cnrtius, Grammatik; Piat. Apo- 
logio nnd Kri ton, Sopli. Antigono.

D o n t s o h o  S p r a o h e :  1. Classe: Willomitzer, dontsohe Grammatik; Kggor, L. G. Loso- 
huołi I. — II. Classe: Sehiller, dontsoho Grammatik; Lesobuch von Kggor II.
III. Classe: Schiller, dontsohe Grammatik; Kgger, Lesobuch III. IV. Classe: Schiller, 
dontsoho Grammatik; Kggor, Lesobuch IV. V. ('lasso: Kggor, Lesobuch I.
VI. ('lasso: Kggor, Lesobuch II., 1. — VII. Classe: Kgger, Losobuoh II., '2. 
VIII. Classe: Kgger, Losobuoh II., '2.

K o m ii n i s o h e S p r a o h e :  I. und II. Classe: J. Pumnul, rom. Grammatik; 2. Pumnul, 
Lesobuch I. —- III. (lasso: 1. Grammatik, wio in I.: 2. Pumnul, rom. Losobuoh II., 1.
IV. Classe: 1. Grammatik, wie in I.; 2. Pumnul, rom. Losobuoh II., 2. V und VI. 
('lasso: Pumnul, Lesobuch III. — VII. ('lasso: Pumnul, Losobuoh IV., 1. — VIII. Classe: 
Pumnul, Lesebuch IV., 2.

R u t h e n i s e h e  S p r a o h e :  I. IV. ('lasso: 1. Osadoa, rutli. Grammatik; 2. Kutii. Lose 
buch fiir U. G. II. — V. und VI. Classe: Alt ruthenisehe ( 'hrostomathio von Dr. Ogo
nowski. — VII. und VIII. Classe: Losobuoh von Toruński.

G e o g r a p h i e  und G o s  eh i c h  te:  I. Classe: Dr. Supan, Grundziige der Goographio. —
II. Classe: Supan, Goographio; llannak, Altortum. III. ( lasso: Supan, Goographio; 
llannak, Mittolaltor. IV. Classe: llannak, Nouzoit; llannak, Vaterlandskunde.
V. Classe: Losorth, Geschiohte I. —- VI. Classe: Losorth, II Theil. — VII. ('lasso: 
Loserth, UL Theil. — VIII. Classe: Gindely, III. Theil; Hannak, \atorlandskundo.

M at l ioma t i k :  1. und II. ( dasse: 1. Moenik, Arithmotik I.; 2. Moenik, Geometrie I.
III. und IV. Classe: 1. Moenik, Arithmotik 11.; 2. Moenik, Geometrio 11. - -  V.—-VIII. 
Classe: Moenik, Algebra und Geometrie.

N a t u r g e s e li i c li t o u n d  P l i y s i k :  L. Classe: Pokorny, Thierreieh. - -  II. ('lasso: 
Pokorny, Thierreieh; Pokorny, liotanik. — III. Classe: Pokorny, Mineralogio; Nalur- 
lehro von Wassmuth. I\. Classe: Naturlehre von Wallontin. — V. Classe: IIooli-
stolter, Mineralogie; I > i i 1, Potanik. — VI. Classe: Zoologio von Woldrich. VII. und 
VIIL. Classe: Pliysik von Dr. Wallontin.

P h i 1 o s o ph i s e h o P r o p ii d e u t i k : VII. Classe: Drbal, Logik. — VIII. Classe: Lindner, 
Psychologie.
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IV\ Lehrmittel.
L e h r c r- u n (1 S c  li ii 1 e r  b i  b 1 i o t  h e k.

Zuwachs durch Geschenke.

Yom hohen k. k. Unterrichtsministeriimi.
Oesterr. botanische Zeitsehrift, 83. Jahrgang. — Mittheilnngen der k. k. geographischen 

( lesellsehaft in Wien, 20. Band. — .). E. Kopp, ( Jesebirhte der eidgendssisehen Bundę. Mil 
l rkunden. V. Band, 2. Abth. Ergebnisse der naeli dem Stań de vmn dl. Decem Ikt 1 «S«S() 
in der Bukowina ausgefulirten Ziihlung der Bevdlkerung und der hiiuslichen Nutztliiere 
Kriedr. Kurseliat, Wbrterlmeh der littanischen Sprache, II. Theil.

Von der k. Akademie der Wissenschaften.
►Sitzungsberichto der philos. liistor. Classe: JM)., KM), und 101. Band. — Sitzungsberichlc 

der matliem. naturw. Classe: I. Abth.: 85. Band; 80. Band 1. und 2. Ileft. II. Abth.: 85. und 
80. Band. III. Abth.: 85. Band, 80. Band 1. und 2 Ileft. — Denkschriften der k. Akademie 
der Wissenschaften: philos. liistor. Classe: 82. Band; mathem. naturw. Classe: 48. und 4 1. 
Band. — Arehiv fur ósterr. ( fcsehichte: 08. und 04. Band. Kegistcr zu den Biinden 
81 his 85 der Sitzungsheriehte der mathem. naturw. Classe: X. — Almanach der k. Aka
demie der Wissenschaften : 82. Jahrgang.

Vom k. k. Schulbucher-Ver]age:
Oesterreiehisehe ( leseliichte fur das Volk: VII., VIII. und X.

Vom Ilerrn Professor Biunbaeu.
Calindariu pe anul ordinariu 1888.

Yon der Yerlagslmndlung Schworella in Wien.
Eałeinisehe (irammatik fi 11* Sehulen von Dr. Alois (Joldbacher. — Bateinisehes Cebungs- 

bueh zu der (irammatik von Dr. Alois (ioldbacher, zusammengestellt von Josef Nahrhaft, i. Theil.

Geschenk der „Concordia" in Wien.
,,Vindohonau. Der Wiener Journalisten- und Schriftsteller - Verein „Concordia^ den 

Armen ()esterreiehs.

Vou der Buclidruckerei des Ilerrn II. Eckhardt.
Czernowitzer Zeitung pro 1888.

Von der hiesigen Buehdruckerei des Herrn W
Bukowi naer Piidagogisehe Bliitter, XI. Jahrgang.



Durch Ankauf .

Die Lehrerbibliotluk.
W et z e r  und W e l l e s  Kirclienlexikon oder Eneyklopaedie der Theologic und ilnvr 

Hilfswissensehaften. 2. Auli., I. Band.
Lexikon der elassischen Altertumskunde vou Dr. Oskar Seyf f ert .  Yollstiindiges 

Wbrterbuch zu Iloraz von Ko c h .  — Collection S p c m a n  n:  Cornelius Tacilus Werke, i. 
S i e k i e r :  „De Aeneae in Italiam adventu iabuloso“ , pars I. — Le i p z i g e r S t u <1 i e n zur 
class. Philologie von Curtius, Lange, Ribbeck und Lipsius, 4. Band. Cornelius Tteitiis 
(Annalen) erkliirt von Carl N i p p c r d c y  und Dr. Georg A n d r e s  en,  7. und 1. Auli.

Audiologie ans den Ęlegikern der Romer, von I)r. Carl . Jakoby ,  1. und 2. Band. - 
Rbmische Elegiker von Dr. S e li u 1 z e.

Yergleiehende Grammatik der grieehiseJien und iateinisehen Spraehe von Leo Me y e r ,
1. Band, \k Iliilfte. 2. Aufl — Synonymik der grieeldsehen Spraebe von Dr. Heinrich 
Sel im id t. Beitriige zur hislorischen Syntax der grieehischen Spraebe von M. Sełia.nz. —- 
Griechiseli-deutselies Seliulworterbueli von Dr. Carl 8 e li e n k 1. Die lloinerischen Kealien 
von Dr. E. B u c li h o 1 z, I.-J, 11., 1.

Die sittlichen Zustande des grieehischen Ileldenalters. Ein Beilrag zur Krliiutcrung 
des Homer und zur grieehischen Culturgeseliiehte von Carl Gusta v H el big. — I >e poetamm 
Graecorum bueolieoruni imprimis Theoeriti earminibus in eelogis a Yergilio expressis libri <luo. 
Seripsit G. A. G ę b a  u er. - Platon’s Symposion von S e h m e 1 z e r. - Ueber die Aus- 
spraehe des Grieehischen von Friedrich B 1 a s s. 2. Aufl. — Gesehichte der grieehischen Lite
ratur von Dr. W. K o p p, 3. Aufl. von H u b e r t .  — 1‘laton’s Apologie des Sokrates und 
Criton von Dr. Ed. G o e b e l .  — Die Tragodien des So]»hocles von W e e k l e i n .

N o r m a m i ,  neue Materialien zu deutschen Stilubungen. — H e in  ze, Anleitung zum 
Disponiren. — Hilfsbuch zu deutschen Stilubungen von G. W. II o p f, 5. Aufl. — 50 The- 
inata zu deutschen Aufsiitzen von Dr. Ferd. H o f f m a n n .  — 25 Themata mit ausfiihrlichen 
Dispositionen zu deutschen Aufsiitzen und Stofle zu freien Yortriigen von .Julius N c* li
m an n. — Fiihrer durch die Jugendliteratur, von Dietrich T h  ede n .  — Gesehichte der 
deutschen Literatur mit ausgewahlten Stiicken ans den Werken der yorziiglichsten Schrift- 
steller von Heinrich Kurz ,  1. und 3. Band. — Leitfaden der allg. Literaturgesciiichte 
von Dr. G r a e s s e .  — Leben und Dichten WaltheFs von der Yogelweide, von W. W i l 
nian n s. — Die Gedichte WaltheFs von der Yogelweide; 5. Ausgabe, von Carl Ł a c h 
manu ,  besorgt von M u l l e n h o f f .  — Reinmar der Alte und Walther von der Yogel
weide. Ein Beitrag zur Gesehichte des Minnesanges von Konrad B u r d a c h .  - Die ge- 
sainmte literatur WaltheFs von der \rogelweide von Willibald Leo.  - -  Walther von der 
Yogelweide. Herausgegeben und erkliirt von W. W i 1 m a n n s.

Mimie- und Meistersang. Bilder aus der Gesehichte altdeutscher Literatur. Yon Dr. 
Otto L y o n .  — Mittelhochdeutsches Lesebucli mit Glossar iiir Gymnasien. Yon Dr. Carl 
R e i  c h e 1. 2. Aufl. — Das Nibelungenlied. In der Octaye nachgedichtet von Dr. Adalbert 
S ch  r o e t e r .  — Deutsche Nationallitoratiir yon J. K i i r s c h n e r .  — Gesehichte der deut
schen Literatur yon E. B r e n n i n g .  — Der dcutsche Stil von Dr. Carl lYrd. Becker.  Neli 
bearbeitet von Dr. Otto L y o n .

Zwei ruthenische J^esebiicher. — Album poethpie illustrG, choix yarie de poesies fran- 
yaises. Stuttgart. Par B. d’() r a n d o u r,



Bilder mis dem deutschen Stlidteleben im Mittelalter. Von I?r. Fr. Pfalz.  1. Band. — 
Die deutsclieii Frauen im Mittelalter. Von C. W e i n l i o l d .  2. Auli. — Die Tiroler und 
Yorarlherger von I)r. Josef E g g e r .  2 TLalfte. — ,,Die Tiirken vor Wien im Jahre 1083“ . 
Kin dsterr. Gedenkbueh von Carl T o i f e 1.

Themistoeles. Studien und Beitriige zur griechisehen Historiograplue und Quellen- 
kunde von Dr. A. .Bauer .  Bilder-Atlas zur Weltgesehichte naeli Kunst werken alter und 
neuer Zeit. l it) Tafeln, von Prof. Ludwig W e i s s e r .  2. Auli.

17HO-—1880. Die Yolkssehule in Kotzman.. Gedenkbueli zur Feier des einhundert- 
jiihrigen Jubiliiums der Yolksschule in Kotzman. Von IEeinricli L a g i e r .  — Oesterreiehs 
gescliiehtliełie Jubiliiumstage in den Ja h ren 1882 und 1883 von S. B e r g e r .  - -  Aus allen 
Zeiten und Landen. Braunsehweig, Schwetschke & Solin.

Donau-Bulgarien und der Bałkan. Yon K a n i t z. — Kitters geographiseh-statistisehes 
Kexikon. 7. Auli. von Dr. Ileinr. L a g a 1. — Malerisehe Liinder- und Ydlkerkumle von Dr. 
Z im  m er mann.  —  Połitisch-statistische 'kafel der dsterr. ling. Monarchie von Fi;. St ra-  
li a 1 i i i . - Der geographisehe Unterriełit naeli den (jrrundsatzen der KitteFselien Selmie, histo- 
riseli und methodologiseli heleuelitet von Dr. O h e r 1 ii n d e r. 2 Auli.

Wandkarte <1it Alpen von Yineenz v. H a a r d t .
Die Abstammung des Menseben und <lie gcseldeehtliche Zuehtwahl yon Charles i ) a r- 

w i n. Aus dem englisehen iibersetzt von S. C a r u s ,  i. Auli. — Kosmos, Zeilsohrift lii r 
Kntwiekelungslehre und einheitliehe Weltansehauung. Yon Dr. Ernst K r a u s e .  XI. Band.

Phwsikalische Demonstrationen. Yon Dr. A. W e i n h o 1 d. — Lehrbueh der Experi- 
niental-Bhysik von Dr. A. W ii 11 n e r. 4. Auli. -— Anleitung zum E.\})ei,imentij*en bei Yorle- 
sungcn ii ber anorganisehe (hemie. Yon Dr. C. I l o n  mai l  n. — \Yestormann’s illustrirte 
deutM-he Monatshefte, 2b. und 27. .Jahrgang. — Eine Egyptisehe Konigstoehter, von Georg 
Kbers. 10. Auli. — Das Buch der Biicher, von Egon Be r g .

„Kaiser Fnmz Josef 1.“ Gesehiehte seines I^ebens und seiner Kegierung. Tesehen.
Literarisehes Centralblatt von Zarncke, lSSd. — Zeitsehrift fur das Kealschulwesen, 

VIII. Jahrgang. — Zeitsehrift fur die dsterr. Gymnasien. Jo. und JJ. Jahrgang. — Philologi- 
sehes Woehenblatt. Jahrgang 1882/83. — B u r i a n ,  Jahresberioht uber die Fortschritte der 
elass. Altertumskunde. 1882/83.

Bibliotheea seriptoruin elassieorum von \Y. E n g e l  mann .  8. Auli. — Allgemeine 
Bihliographie fiir Deutseliland. 1882.

Entwurf der ( frganisation der Gymnasien und Realselmlen in Oesterreieh. \Vien, 1871.
Yerordnungsblatt fur den Dienstbereieh des k. k. Ministeriums fiir Cuitus und Dnterriehl 

pro 1883. - Ilandbueh liir dsterr. Fniyersitats- und Studien-Bibliotheken, sowie fur \'olks-, 
Mittelseluil- und Bezirks-Leiirerbiblotheken. Yon Dr. Ferd. G r a s s a  u er.

Prognumne sind dem Gyinua.siiun zugekommen:
1. von dsterr. Mittelsehulen 150 ;
2. von den Mittelsehulen in Deutseliland 311.

Die Schtilerbibliothek
Lehrbueh der katholisehen Keligion fiir hdhere Lehranstalten yon Dr. (onrad Martin.

1. Theil. — Sehultz, lateinisehes Lebungsbueh fur die unteren Classen der Gymnasien. 
Aufgabensammlung zur Eiinibung der lateinischen Syntax. Yon Bożek, I I. Theil.— Lateiniseh-
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deutsehes und deutsch-lateinisches Taschenwbrterbiicli. Von Dr. A. K o c h .  — Handlmch der 
griech. und roni. Litera turgeschichte. Nacli dem Diinischcn des Dr. J\ II. Tregder ,  deutsch 
von Mo f f a .

Dr. A. E g g e r :  Deutsehes Lescbuch fiir die II., III. und IV. ( lasso bsterr. Mittel- 
schulen. — Abriss der deutschen Literatur fur den ersten Unterriclit an Tbchterschulen und 
Priyatlehranstalten. Von W. S c li i 1 1 e r w e i n.

Praktischer Lehrgang zur sehnellen und leicliten Erlernuug der franzdsischen Sprache. 
Von Dr. K. Al in.  I. Cursus.

Dr. J. L o s e r t l i :  Grundriss der allgenieinen Weltgesebiclite, 1. Tlieil: Das Alter- 
tiun. — Geschichte, (feographie und Statistik der bsterr. ungar. Monarchie. Von Paul 
St rzemcha.  — Lehrbuch der Geographie. Aon Di1. A. Su pa u.

Lehrbuch der Geometrie fiir die oberen Classen <ler Mittelsehulen von Dr. Kr. Mo c ni k .  
Ib. Auli. — Lehrbuch der Aritlimetik und Algebra nebst einer Aufgabensammlung fiir die 
oberen Classen der Mittelsehulen von Dr. Fr. M o c n i k .  Ib. Auli. — Lehrbuch der Arith- 
metik fiir die oberen Classen der Gymnasicn und Kealschulen von Dr. W a l l e n t i n .

Lehrbuch der Physik fiir die unteren Classen der Mittelsehulen von Dr. A. W a s s- 
m u t h. 2. Auli. — Illustrirte Naturgeschichte des Thierreiches von Dr. A. P o k o r n y .  
15. Auli. — Illustrirte Naturgeschichte des Pflanzenreiehes. Fiir die unteren Classen der 
Mittelsehulen von Dr. A. P o k o r n y .  12. Auli. — Grundriss der Botanik fiir Schulen. Von 
Dr. J. G. B i 1 1. 7. Aufl.

Kinder- und Ilausmarchcn gesammelt durch die Briider G r i m m .  I b .  Auli. —  Das 
I^rzherzogtum Oesterreich ob der Enns. Von Dr. Ford. G r a s s  a u e r. — Lescbuch ans. Sagę 
und Geschichte. Von A b i c li t. 1. und 2. Tlieil. — Volks- und Jugend-Bibliothek von 
J es s e n : Nr. 51 bis 55.

Liederbuch fiir Studirende an bsterr. Mittelsehulen. Von Franz N i t s c h  e. 2. Aufl. — 
Liedersammlung fiir bsterr. Mittelsehulen von M. Ba ue r .

a) Physikalisches Cabinet.
Angeschafft wnrde: Eine electrisclie Handregulirlampe. — Kin Projeetions-Apparat 

mit Gef.iss zur Aufnahme von Fliissigkeiten, Spalt, Prisma, Linse. — Kin grosses physik. 
Arheitsstatiw — Kin grosses Galyanometer mit 2 J)rahtrollen, Dreifuss ans Messing, Ablen- 
kungsmagnet. — Kin Ablesefernrohr mit feiner horizontaler und eertikaler Bewegung, Mass- 
stab horizontal und vertikal aufzustellen, mit Statiy ans Kisen und einem eisenfreien Stativ, 
um 4las Instrument ais Kathetometer zu gebrauchen. — Eine pneumatisehe Wannę. — Drałit- 
netze. — Kin Auslader. — Eine Blitzrbhre. — lOine Stossmaschine. —- (Jrooke’s Kobrę mit 
Schaufelrad. — Crooke’s Apparat zur Yerwandlung der strahlenden Materie in Warnie. — 
Druckpumpe von Glas. — Saugpumpe von Glas. — Kin Ilohlprisma. — Kin achromatisches 
Prisma a uf Statiy. — Frick’s Kriiftenparalielogramm. — Kine Glasstange und I Iartgummistange 
mit Keibzeug. — Yerbindungsklemmen. — Chemikalien, chemische Geratschaften und Platin-, 
Silber- und Kupferdrahte.

c) Naturliistorisches Cabinet.
a) Angeschaft wnrde nebst yerseliiedenen ( ieriitschaften nnd IJtensilien ein Mikroskop 

von Zeiss, und zwar Statiy VIII. Obj. A. I). mit ii Ocularen, Objecttriiger und Deckgliisern.
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b) Durcli Schenkung kam dem ('abinete zu :
1. Yoiii Ilemi Ilauptmann G r o s s l  ein Sperling mit weissen Schwungfedern.
2. Von dcm Priyatschiiler der VII. ('Iasse Otto Rit-ter v. F 1 o n d o r 7 Inseetenschachteln 

nad eine kleine Sammlung exotischer Insecten.
3. Yon dcm Schiller der Y. ('Iasse Alois X c <1 v e <1 ein ausgestopfter ('oryus frugilegus 

imd Tnrdus pilaris.
1. Yon dem Priyatschiiler der \'ll. ('lasso Juliann Ritter v. I1’ 1 n ii d o r ein ausgestopflcr 

Pelikan.
Yon dcm Schiller der Y. ('lasso Josef M a y e r  em Rehgeweih nnd 1 Stiick os Sępiąc. 

(>. Yon dem Schiller der 1Y. ( 'lasse I l a r t i n g l i  Mammutlizalme.
7. Yom Ilcrrn Yice-Forstmeister Pi czak ein Sohneegeier.
S. Yon dcm Schiilcr der I. ('lasso W e r d e s c li ein Polnrtaneher.

V. Yerzeichniss
<I(M* wiolitigston im Lanie des Sclmljalires 1HS2/S;] lieraligelangden Imliei

1. L. Sch. R. II. August 1882, 7A. 1P.IS, Weisung, das Yerhalten der Schiilcr auch ausscr- 
lialb der Schnie nnd die Wahl des Kosthanses zu iiberwaehen, dann boi der Aufnahme 
Ircmdcr Schiilcr in die hdhcren ( 'lassen mil Strengo yorzugchen.

2. I . M. 14. Juli 1882, 7. 7750, Weisung, dass kcin Selniler, der das i). Lebensjahr 
noch nicht zuriiekgologt hat, in die I. ( iymnasialelasse autgenommen werden-diirle.

0. [ . M. 5. ( Iclobcr 1882, Zl. 10581, womit die vom deutschen ( l e o g r a  ph c  n - T  a g c  
zu IlaJle in Retrcll’ des geographischen Untorrichtcs angcnommenen Thcscn mitge- 
tlioilt wurden. 1 * * * * * 7 8

1. I . M. <>. Oclohor 1882, Z. 10002, womit aulgetrageii wini, yon den Jahrcsprogrammen, 
welcho Aufsiitze li i s ( o r i  sc  h e n 1 n h a 1 t c s  enthalten, je ein Fxemplar dcm insti-
tute liir ost-err. (ieschiehtsforschung (Wicu, Fniyersitśit) einznsenden.

a. I . M. 211. September 1882, Z. 1134, womit der Wiodcrointritt eh e m al ig e r  Berufs- 
O f f i c i e r e ,  welcho im Ciyil-Staatsdienste angestellt sind, in eine mililiirische Dienst- 
leistung geregelt wird

(k V. M. 24. Noycmber 1 882, Z. 20151, womit angeordnet wird, dass der Fnterricht in
den u n o bl iga  ten  Lelirgegenstiinden nur yon g e p r i i f t e n  Lehrern erthcilt wor-
den diirfc.

7. U. JM. 28. Noyember 1882, Z. 2241 (5, Weisungen, betreffend die C o n c c n t r i r u n  g 
des Unterrichtes und Kegel u ng der II au san  f g a b o n  der Schiller.

8. ( . M. 5. December 1882, Z. 12324 und 25. Fcbruar 1883, Z. .‘>225, womit 311 P r o 
g r a m  me des J. 1882 ans Deutschland iibermittelt wurden, mit dem Aultrage, ebcn 
lal ls 311 Program me d. J. ais Tauschexcmplarc bis 30. September einznsenden.



9. I . M. 31. Jii-nner 1883, Z. 1503, betreffcnd die Mittheilung, dass (lie an dom 
Gymnasium ans Anlass des OOOjiihrigen Jubiliiums dor 11 ;i b s b u r g i 8 o h o n D y
n a s t i o  stattgofundonon patriotischen Fest o zur b o f r i o d i g o n d on Kenntnis ge- 
nommen wurdon.

10. 1 . M. 15. Februar 1883, Z. 2533, womit 33 Progrannno dos J. 1882 von den bairisehen 
( iymnasien ubermittelt wurdon.

11. L. Soli. R. 1. Juni 1883, Z. 923, betreflend dio Stiftung oim s Eleasar  Sosno w i ez- 
solion Stipendimns fur Schiller <los Czernowitzer Gymnasiums.
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VI. Stipendien nnd andere Unterstutzungen.
1. 2 gr. or. Religionsfonds-Stipendien, und z war 1 zu 100 |j. und 1 zu 80 (1. jiihrlieh. 

Das orstero wurde von dom Schiller Theodor K a n t  i soli (VIII.), das lotztore von 
Elias S o m a k a i. VI.) bezogen.

2. 15 Kaiser-Franz-Josef-Stipendien zu 50 11. jiihrlieh, bezogen von don Schiilern: 1. Rud.
I> u s c li (11.); 2. Carl D o b r o w o l n y  (II.); 3. Georg K a le n i uk  (II.); 4. Honorius 
A n n i u k (IV.); 5. Moriz P o d o i  i er (IV.); 0. .Jobami S o y k  (V.); 7. Ilioronymus 
H o r d y n s k i  (\ ’ I.); 8. Lad. l l o r e j s e k  (VI.); 9. Josef H u s a k  (VI.); 10. Dio-
nysius J o r o m i j o z u k (AT.); 11. Nikolaus S o r o t b i a n (\T. ; 12. Franz 11 a- 
v e I k a ( VII.) ; 23. Eduard .) a n u s z e w s k i (VII.); 14. Aristides L a s t o w i e o k i 
(V II. ) ; 15. Au.Yontius K i b i d o w i o z (VI11.).

3. 4 Eugon Haokinann,sche Stipendien zu 50 11. jabrlioh, bezogen von: 1. Eugen Ilaok-
m a n n (III.); 2. Orest R o n d o w s k i  (IV.); 3>. Georg D r a c z i n s k i  i \r. ); 4. ('on-
stantin K le in  (VIII.).

4. 2 Baron Johann Mustatzi^ehe Stipendien zu 50 II. jahrlieh, bezogen yon Benjamin 
B a u er (IV .) und Alexius K o z a r i s z e z u k \r. .

5. 1. Benjamin IliutzAsches Stipendimn von 50 (1. jabrlioh, bezogen von Philipp A n- 
d r i j e z li k (Ili.).

O. 3 Markus ZuckeFsclie Stipendien von (>8 il. 88 kr. jiihiiieh, bezogen von: 1. Isidor 
K h r e n f e l d  (II.); 2. Oscar S t e i n h a u s  (IV.); 3. Moses L a u f e r  (VIII. im 
11. Sem. gestorben).

7. 1 Carl v. Mikulrsches Stipendium von 52 il. 40 kr. jahrlieh, bezogen von Emanuel
v. R o  saska (VIII.).

8. 1 Leo und Ignaz Rosenzweig’sehes Stipendium von 12 11. jiihrlieh, bezogen von Ire
M e c z  (IL).

9. 2 Stipendien ans den FinaiizM'eberscIuissen zu 100 11. jiihrlieh, bezogen yon: 1. Johann 
W e n c e k (II.) und Carl W o l f  IV.).

10. 1 Kaiser-Franz-Josef-Stipendium der Gemeinde Sadagura im Betrage von 50 fi. jiihrlieh, 
bezogen yon Sindel Ebner (VL).

11. 1 Stipendium der Stadt Sniatyn yon 100 11. jiihrlieh-, bezogen yon Basil S z m i- 
g e l s k i  (IV.).



12. Vom Kaiser-Franz-Josef-Vereine wurde fur moraentane Unterstiitzungen ausser den Sti- 
pendien der Betrag von 221 fl. verausgabt.

lii. Von der Leo und Ignuz Rosenzweig’schen Stiftung wurde laut h. Landesreg. Erl. vom
30. September 1882, Z. 1820 der Betrag von BK) li. nnter ti Schiller ais einmalige 
Unterstutznng vertheilt.

Stand des Kaiser-Franz-Josef-Vereines zur Unterstutznng 
durftiger und wurdiger Schuler des Gymnasiunis.
Das Stammcapitalj bestehend aus auf den Kamen des Yereines vinculirten buk. Grand- 

entlastungs-Obligationen und Staatspapieren, betragt gegenwiirtig 15.930 fl.
Die Ki nn ab me des Jahres 1882 betrug 1220 fl. 37 kr. in Baarem

dazu der Cassastand vom 31. December 1881 15.930 fl. in Effecten u. 169 fl. 8 kr. in Baarem
Zusammen 15.930 fl. in Effecten u. 1389 fl. 45 kr. in Baarem

Die Ausgabe des Jahres 1882 b e t r a g t .................................... 993 fl. 42 kr. in Baarem
Somit i s t ......................................... 15.930 fl. in Effecten u. 396 fl. 3 kr. in Baarem

der Cassastand mit 31. December 1882.

Die Besciiaffenheit der E i n n a h m e n  des Jahres 1882 ist fołgende:
1. Ertrag der Zinsen der Obligationen.........................................................  730 fl. 27 kr.
2. Mitglieder-Beitriige....................................................................................... 204 „ 20 „
3. Kitie Spende der buk. S p arcassa ................................................................... 100 ,, — „
4. Eine Spende des Herrn S. Meyerhoffor................................................... 50 ,, — ,,
5. Ertrag der Tombola bei der Mai-Excursion der (*ymnasialschuler im

v. .]...................................................................................................................  107 „  90 „
6. Eine Spende der Abiturienten des v. J.....................................................  28 ,, — ,,

Zusammen . . . 1220 fl. 37 kr.

In der A u s g a b s s u m m e ist enthalten :
1. Fiir 15 Yereinsstipendien zu 50 11. der Betrag .    750 fl. — kr.
2. Fur Handunterstiitzungen..............................................................................221 „  — „
3. Fiir die K e g i e ...........................................................................................  22 „ 42 „

Zusammen . . . 993 „  42 ,,

Das Comitó des Vereines besteht aus folgenden Mitgliedern:

1. St. W o l f ,  Yereins-Yorstand.
2. Herr Baron Joliann M u s t a t z a ,  Gutsbesitzer in Sadagura, Vorstands-Stellvertreter.
3. Ilerr Myron C a l i n e s c u ,  Archimandrit.
4. Herr Ignaz M a y e r ,  Geschaftsmann.
5. Herr Heinrich KI a u s e r, k. k. Gymnasial-Professor, Yereins-Cassier.
(i. I lerr Emanuel K o s e n z w e i  g, Kaufmann.
7. Herr Ambros S za  a k o w s k i ,  k. k. Gymnasial-Professor, Yereins-Secretar.

6
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8. Herr Anton T a b a k a r, Kanfmann und Gutsbesitzer.
9. Herr Carl T o b i a s z e  k, k. k. Religions-Professor.

Ais Rechnungs-Eevisoren sind gewiihlt: Herr Dr. Josef F e c h n e r ,  Advocat, und 
Herr Naftali T i 11 i n g e r, Banąuier.

VII. Maturitatsprlifung.
1. Die Erganzungs-Maturitatspriifung fur das Schuljahr 1882 land am 28. und 80. 

September 1882 unter dem Vorsitze des Herrn Landessclml-1nspeetors Dr. W. V v s I o u ż i 1 
statt. Derselben liaben sieli 25 Examinanden unterzogen, unter denen 1(> die Priifung in 
je einem Gegenstande wiederholten.

Von den 25 Abiturienten wurden 19 fiir r e i f  erkliirt, 1 offentlicher Schiller und 
2 Externisten wurden auf ein lialbes Ja.hr und 8 Externisten, die sieli der Maturitiitsprufung 
zum zweiten Małe unterzogen, wurden oline Termin reprobirt.

Die Namen der reif erkliirten Abiturienten sind folgende:
1. Carl B a u e r ;  2. Friedrich B i l  l i g ;  3. Michael D o r o f t e i ;  4. Nathan F e u e r -  

s t e i n ;  5. Theodor Ritter v. F l o n d o r ;  (i. Emanuel Ritter v. F l o n d o r ;  7. Epiphanius 
G r a m a t o w i c z ; 8. Anton S t o c k 1 o w ; 9. Kasimir Ż u k o w s k i ;  10. liipp. Ca 1 i u ese u ; 
11. Basil J o a k im e z u k ;  12. Kasimir P a p p ;  13. Abraham S e i d n e r ;  14. Eugen Si rbul ;  
15. Michael Si rbu l ;  1(>. Leo St e f an ow ic z ;  17. Ignaz Stron er; 18. Julius M e i s s e l s ;  
19. Hermann S t e i n e r.

2. Der naeli dem Sehlusse des 1. Semester am 1. u. 2. Marzd.J. abgehaltenen Maturi
tiitsprufung, dereń sehriftlicher Theil*) vom 19. bis 24. Februar ahgehalten wurde, haben sieli 
18 Examinanden unterzogen, unter denen 2 offentliche Schiiler des hiesigen, ein dflentlicher 
Schiiler des Suczawer Gymnasiums und 10 Externisten waren.

Einer der hiesigen Schiiler und 6 der Externisten haben sieli der Priifung sum zweiten 
Małe unterzogen. Einer der 2 hiesigen und der Suczawer Schiiler, dann 4 von den Exter- 
nisten wurden fiir reif erkliirt, 1 Externist wurde auf ein halhes Jalir, 3 auf ein Jahr, einer 
auf anderthalb Jahr und der hiesige Schiiler, der sieli der Priifung zum zweiten Małe unlerzog, 
wurde oline Termin reprobirt. Einer der Externisten ist wiihrend der miindliehen Priifung 
von der Fortsetzung derselben zuriickgetreten.

Die Namen der reif erklarten Examinanden sind:
1. Silvester D a s z k i e w i c z ; 2. Samuel H o r o w i t z ;  3. Schimschcl R o sen  b a u m ;

4. Adolf R o s ę  n z w e i g ;  5. Sigmund W e-i n s t o c k ; (i. Adolf Z u c k e r m a n n.
3. Zu der am Sehlusse des II. Semesters abgehaltenen M a t u r i t i i t s p r u f u n g  

haben sich die 48 offentlichen Schiiler der VIII. Classe und 29* Ex tern i sten theils gcwesene 
(ly ni nasi asten, theils Realsch ul-Abiturienten) gemeldet; 3 der Externisten sind vor der schrift- 
lichen Priifung, die vom 21. bis 28. Mai abgehaltmi wurde**), zuriickgetreten. Der niiind-

*) Die Themen siehe S. 47.
**) Die Themen siehe S. 47 und 48.
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liclien Priifnng, welclie voni 21. bis 27. Juni unter dem Yorsitze des Herm Landesschul- 
Inspectors Dr. V vs 1 o u z i 1 abgehaltcn wurde, haben sich 41 ofFentliehe Schiiler und (> Exter- 
nisten unterzogen, wiibrend 7 ofFentliehe Schiller und 17 Externisten auf Grund beigebrachter 
Kranlieitszeugnisse die Erlaubnis erhielten, sich der mundliclien Priifnng im September-Ter- 
mine. zu unterziehen und 8 Externisten. welclie die Priifnng wiederholen, durcli ilir Priifungs- 
zeugnis angewiesen sind, erst im September zu der mundliclien Priifnng zu erscheinen.

Das Kesultat der Priifnng ist folgendes: 7 dfłentliche Sclniler erhielten ein Zeugnis der 
Reife mit Auszeichnung, 20 dfłentliche Schiiler und 8 Externisten, von denen 2 die Priifnng 
wiederholten, wurden einfach fur reif erklart, 8 ofFentliehe Schiiler und 1 Externist wurden auf 
ein halbes Jalir reprobirt, und 11 offentliche Schiiler und 2 Externisten erhielten die Erlaubnis, 
die Priifnng ans je einem Gegenstande nacli den Ferien zu wiederholen. Die Wiederholungs- 
priifung betrifFt: Lat. bei 2, Griech. bei 1, Gesch. bei 1, Matli. bei 4, Phys. bei 5.
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VIII. Statistische Tabellen.
G e is tlie h  W e lt l ie b

Z u -
sam m en

1. L  e  li r  p  e  r  s o  n  a  1 e.

D i r e c t o r ................................................................................................................ i i

K e l ig io n s le l ir e r ............................ ......................................... : 3 -

W ir k l ic h e  L e h r e r .......................................................................................... 1 11 12

S u p p len ta n  . ..................................................................... 11 11

N e b e n le h r e r ........................................................................................................ 4  5 1)

P r o b e c a n d i d a t e n ........................................................................................... ---- 8 8

Z u s a m m e n ........................................................ h  ;n 31)

I.

a b c

II.

a b c

111.

a ! b c

IV.

a ! b

V.

a b

VI.

a b

IIA
III A nco3N

2. Z a li 1 (1 o r Sc li ii 1 e r.

Beim Beginn des Sehuljahres (13(19 (12 51 45 48 54 48 33 50 47 41 47 27 35 54 49 S2i;
Am Ende des Sehuljahres 48 58 40 39 37 47 42142 30 48 42 38 4(1 24 32 40 48 702
l’nvatisten........................................ ( i— ! l 4| 1 2 - i  3 2 4 4 i 3 1 — 1 33

Zusammen 54 53 47 43,38 49 42 45 32 52 4G 39 49 25 82! 41 18 735

Unter den affentliehen und Pnvat-
scbulern sind: | |

a) Sdiulgeld zahlende.................... 3(1 31 37 25 23 24 21 3619 42 27 20 28 12 22 28 29 4(10
b) ganz b e fre ite ............................... 1<S 21 10 18 15 24 13 9 13 8 19 19 19 12 9 13 19 2(!5
c) li alb b e fre ite ............................... — 1 — -------1 2 — i— 2 __ __1 2 1 1 — — 10
d) Stipendisten............................... — ----- 2 — ; 2 — 1 3 1, 5 2 2 

“ l
5 2 3 5 88

8. C l as s i f i c a t i o n  der o f f ent -
1 i c li e n S c h ii 1 e r.

Vorzugsclassen............................... 2 4 3 5 2 2 5 3 2 4 2 6 7 3 "4 10 7 71
I. ( , 'I a s s e ........................................ 27 2(1:29 19 21 31 2(1 27 19 30 34 21 25 14 18 20 24 411
11. C la s s e ........................................ 1 4 3 2 5 — 7 4 3 8 2 2 2 5 (12
111, Classe......................................... 5 7 2 5 1 1 l — 1 1

!
4 27

Anmerkung. Fur 8 Parał lei classen nebst den Stammclassen sind die erforderlichen 
Localitiiten im Jalire 1880 durch die Aiifhebung der Naturalwohnung des Directors in dem 
Gymnasialgebaude liergestellt worden, jedocli die 1). Parallelclasse (die III. c), welche in dem 
v. J. mul in d. .J. bestand, war in einem Privathause in der Nahe des Gymnasiuuis untergebraeht



I. 11. III IV. \ VI.
53

i—i JlJ ~

a h c a b c a b c a 1) a b a li
“ £

Zur Wiederliolungspriifung wurden
zugelassen................................... u 8 8 8 9 10 8 7 8 7 2 7 6 4 8 8 8 127

1'nckissificirt b l ie b e n .................... 1 1 — - 1 1 — — — 4

4. ( ' lass  i fi ca tron der Privat-
s c li ii 1 e r.

Yorzugsclassen.............................. 4 _ __ _ i _ _ 1 _ 1 _ 7
I. ( ' l a s s e ......................................... 2 _ 3 1 l _ 1 1 3 3 — 2 1 — — 18

o \ 3
1111 Classe 1

Zur Wiederholungsprufung wurden
1 1 1 1 4

V. M n 11 e r b p r a che.

Deutsch.............................................. 28 14 26 27 14 23 19 24 14 37 ’2() 19 25 11 17 20 24 369
Rumanisch....................  . . . 9 13 5 6 4 7 10 9 4 5 10 6 11 5 7 9 9 129
Ruthenisch........................................ li2d 7 5 10 1(1 8 4 9 5 5 9 6 2 3 7 8 124
Polnisch.............................................. 9 (1 9 5 10 9 1 8 5 5 5 5 7 7 4 5 7 110

1
Ungarisch......................................... 1

1 1

6. R e l i g i o n s b e k e n n t  n i s.

Romisch-katholiseh......................... 17 11 12 12 13 10 (1 10 4 10 8 7 12 8 4 7 12 163
( rriechiscli-katlioliscli.................... 2 9 __ 2 6 3 3 2 2 3 1 4 5 1 2 4 49
Armenisch-katholisch.................... 1 _ 2 __ 2 1 _ 1 1 _ - 1 9
( rriechiseli-orientalisch.................... 13 24 14 10 814 18 12 12 6 14 9 14 7 9 12 13 209

1 1
Evangelisch. , ............................... __ 2 1__ 1 2 — 3 1 1 — 11
M o n a isch ......................................... 21 9 17 1841 19 12 21 13 29 23 19 17 9 18 18 19 293

7. I) en g r. o r. R e l i g i o  n s u n-
t e r ri  c h t  b e s u c h t e n

mit rumiinisełier Unterriehtssprache 10 15 7 5 4 7 11 10 5 1 10 5 13 6 6 9 9 139
mit ruthenischer Unterrich tssprache 3 9 7 5 4 7 4 2 7 2 4 i 1 i 3 4 4 71

8. L e b e n s a l t e r .

10 J a l i r e ........................................ 3 2 _ — (}
u  ................................................... 1516 21 2 2 5 — 61
1:’ •• ........................................ 2015 8 14 9 10 2 3 2 — _ 83
18 ., ................................... 9 1(1 (1 9 7 6 11 9 3 2 2 — 1 — _ 75
11 .. ........................................ 5 6 5 10 7 14 1017 7 16 12 i 3 — — — — 113
15 „ ........................................ 1 2 2 2 7 8 11 10 (112 9 8 9 i 5 — 93
LU „ ........................................ 1 1 1 2 5 2 7 1 4 15 9 9 14 6 9 86
U  „ ......................................... _ 1 1 2 1 3 1 1 8 7 9 7 7 12 2 62
1« „ ......................................... _ 1 1 1 3 4 4 6 6 3 1 12 15 57
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II.

a

II. 11I

c

IV.

a b

V.

a b

VI.

a b V
II

.

| 
III A

COJ

5CŁ
Ńa b | c b c a

19 J a h r e ......................................... | 3 i 1 4 i 2 i 4 5 3 8 7 4G
2<> >» ......................................... — — — — — 2 i — i 3 1 4 5 10 27
21 „ . , .............................. _ _ _ — _ _ 1 1 2 5 9
22 ,, ......................................... — — — — — — — — — — 1 1 — 5 7
23 „ ......................................... — — — — — — - - — 1 i 3 5

_ _ _ — — _ — i — 1
2!* „  .........................................

“ f
— — — - — — — — — ~ — — 1 1

9. V a t e r 1 a n d.

a) Jnland:
Bukowina, Czerno wita . 22119 24 21 12 21 o; IG U 19 15 ,8 20 8 () u 7 259

„ vom Lamie.................... 22 22 11 10 13 13 14 IG 13 12 ls 13 14 9 13 18 18 249
Galizien . g <; 4 5 5 ii 9 8 4 13 7 1111 G 5 5 IG 132
Niederosterreidi i — : 3 — 1 i 1 — — _ — — - — 7
Kiirntlien . . . — — - — ~ — i
Bohmen . _ i — — 1 — — — _ _ — - — - - - 2
Miihren . _ i  — — 1 — — _ — _ — — — 2
S ch le s ie n ......................................... — — - — 1 — — - — 1 2

b) Alisland:
Siebenbiirgen . __ — — — — — 1 i — — _ - — 2
K r o a t ie n .................... — — 1 — — — - — — - i
Ungarn . . . . _ 1 2 — 1— 1 - — — — - — 5
Komiinien 1 1 3 G 2 2 1 5 4 4 5 7 2 2 i T) 5 59
Russlaml i 1 - — 2 1 — — 1 — _ 1 — i 2 1 11
P reu sfcen ......................................... i - ! — — — — — — 1 - 1 — — — — 3

10. K r g o b n i s d e r v o r j ii li- i
v i g t* n W i e <1 e r b o l ung s  p r ii-

f u n g e n.
. a b a b

bestam len......................................... i; 7 8 5 s 4 11 5 5 6 3 8 4 2 3 -ii 8G
nielit bestam len.............................. — i  i — 1 1 1 i — 1 - 1 8
niclit erschienen.............................. — 1 1 7 2 10
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10. Be su oh der ni cht  o b l i ga t e n  
a) Komiinische Spraehe (fur Nichtromiinen) ii 
1>) Polnische Spraehe in 2 Abth.
0) Franzosische Spraehe in 2 Abth. . .
d) Freihandzeichnen in 3 Abth..................
e) Geometrisches Z e ic h n e n ....................
f ) Stenographie in 2 Abth..........................
g) Gesang der gr. or. Schiiier in 2 Abth.
h) Gesang der katli. Seluiler in 2 Abth. .
1) Turnen in 5 Abth....................................
g) Kaligraphie fiir aile Schiiier der I. a, 1. b

v e h rf iic h e r.
2 Abth. 50 Seluiler 

(iii „
50 „
75 „
l(i „
74 „
43 „
;ih „ 

lso „
147 „

11. Ertrag des Schulgeldes im ganzen Jahre 11.37S II. -  kr
12. ( iesamnithetrag der Stipendien . . . 1S71 v 4 ,,
13. Retrag der Aufnahm staxen ..................... . 401) „ «0 „
14. Ret rag der Lehrmittelheitriige.................... 505 y> ' '  ' ji

i.

IX. Cłironik des Gymnasiums.
1. Das Schuljahr wurde ara 1. September begonnen, nachdem voni 25. bis 31. August 

die Wiederholungs-, Naclitrags- und Aufnahmspriifungen yorgenoniraen worden waren.
2. Die a. h. Namensfeste Ihrer k. und k. M a j e s t a t  en des K a i  s e r s  und der 

K a i s e r i n  (am 4. October und 19. Noyember) wnrden sowol von Seitc des katli. ais des 
gr. or. Ritus mit einem solennen Gottesdieste gefeiert.

3. Im Novcmber und December bat Herr Landesschul-Inspector I)r. W. V v s l o u z i l  
das Gymnasium einer eingehenden Inspeetion unterzogen.

4. Das I. Semester wurde mit Genehmigung des hohen Landesschulrates laut hohen 
Kri. vom 23. Janner 1883, Z. 113 am 3. Februar gesehlossen und das II. Semester am
7. Februar begonnen.

5. Vom 30. Juni bis 11. Juli wnrden die Versetzungsprufungeu abgebalten und anu 
14. Juli wurde das Schuljahr mit einer gottesdicnstlichen Feier von Seite beider Ritus ge- 
schlossen, worauf die Yertheiluug der Zeugnisse erfolgte.

Im Laufe des Sehuljahres wnrden die gr. or. Schiiier zweimal, die katli. Seluiler aber 
dreimal zur h. Beicht und Communion gefiihrt. Die h. ()ster-Kxercitien wnrden fiir beide 
Ritus Yorschriftsmassig abgebalten.



Die Habsburgfeier.
] )er GOOjiihrige Gedcnktag der Begriindung der g 1 o r r e i c h e n h a b s b u r g i s c h e n 

D y n a s t i e  i n O e s t e r r e i c  li wurde ani 28. Dec. v. J. von dem Lehrkorper und den 
Stndierenden des Gyninasiums dnrch eine patriotische Seliul feier festlich begangen.

Die Feier begann ani 27. December uni (i Uhr Abends mit einem Fackelzuge der 
Stndierenden, der sieli nnter Musikbegleitung zum Herrn Landespriisidentcn bewcgte, wo die 
nach Hunderten ziihlende studierende Jugend begeisterte Iloelirufe anf Sc. Majestat und das 
Allerlidehste Kaiserliaus ausbrachte, worauf nnter bengalischer Beleuchtung die Yolksliymne 
von der Yeteranen-Musikeapelle gespielt wurde, naeli dereń Beendigung die begeisterten Iloeli- 
rufe wiederholt wurden.

Am 28. December um 8 Uhr fand Festgottesdienst fiir die Schiller aller Religions- 
bekenntnisse in ihren Kirclien statt. Nach dem Gottesdienste um 10 Uhr wurde in einem 
festlich dccorirten Saale des Gyninasiums in Anwesenheit zahlreicher Giiste die eigentliche 
Schulfeier abgelialten.

Hrbflnet wurde die Feier mit dem Yortrage des Liedes: „D a s is t  d e r  T a g  d e s  
H e r r n “ . Darauf liielt Prof. Heinrich K l a u s  er  die folgende Festrede:

H o c h v e r e h r e n d e  F e s t g i i s t e !
L i e b e S t u d i e r e n d e !

In allen Gauen unseres grossen, yielsprachigen Yaterlandes yersammeln sieli Iloch und 
Nicder, Jung und Alt, um den GOOjiihrigen Gedenktag der Besitzergreifung Oesterreichs durch 
das allerdurchlauchtigste Herrscherhaus in wlirdiger Weise zu feiern.

Audi wir alle geben dem inneren Drange unserer Gefiihle nach und wollen, dem 
Frinnerungstage entsprechend, zuniichst durch einen Riickbliek anf die Verhaltnisse vor und 
nach dem 27. December 1282 diesem Tage eine grossere Weihc yerleihen.

Nach Begriindung der Ostmark im J. 055 und Yerleihung derselben an die Baben- 
berger regierten dieselben von 97(3— 124(5. In dem letztgenannten Jahre starb mit Friedrich II. 
das Geschlecht aus.

Wohl hatte der Kaiser Friedrich I. dem Markgrafen Heinrich II. mit dem Herzogstitcl 
Vigleich audi das Kecht der directen Erbfolge yerliehen; da aber der Herzog Friedrich II. 
kindcrlos starb und audi keine letztwillige Anordnung vor seinem Tode getroflen hatte, so sali 
der damalige Kaiser die bsterreichischen Liinder ais erledigte Keichslehen an und liess sie durch 
einen Statthalter yerwalten.

Die Stande von Oesterreich und Steiermark aber wollten einen der Solnie Constanzcns 
von Meissen, der Schwester des yerstorbenen Ilerzogs, zu ilirem Herzoge wiihlen, undschickten 
eine Gesandtsdiaft dorthin. Diese wurde jedoch unterwegs in Prag von dem bohmischen 
Kbnige Wenzel zuruckbehalten und uberredet, seinen Solin Ottokar zu wiihlen.

Przemyśl Ottokar folgte den zuruekkehrenden Abgesandten auf dem Fusse nach und 
nahin 1251 die Babenbergischen Liinder in Besitz.
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Um sich aber ein scheinbares Recht auf den Besitz dieser Liinder z u versehaffen, ver- 
miihlte er sieli 1252 mit Margaretha, des verstorbenen Herzogs Friedrich Schwester, Hess sieli 
jedoeh von derselben 12G2 wieder trennen, da er sieli miiehtig genug glaubte, seine Herrschnft 
in Oeslerreieli und Steiermark behaupten zu konnen. Um indess den Anspruch zn ersetzen, 
welclien ihm Margaretliens i land auf diese liinder verliehen hatte, liess er sieli auf dem 
Reichstage zu Aachen 12(52 vom Konige Richard mit Oesterrcich und Steiermark belelinen.

Nun hatte aber Richard vor seiner Wahl cine Wahlcapitulation untcrsehrieben, in 
welcher er sieli ausdrucklich verpflichtete, ohne die Willebriefe der grossen Fiirsten des Rei- 
clies keine Belehnung vorzunehmen.

l)a nun die Belehnung Ottokar’s ohne diese Zustimmungsbriefe der Fiirsten erfolgt war, 
so war dieselbe factisch ungiltig.

Unterdessen war iiber Deutschland eine tranrige Zeit liereingebrochen, denn es war in 
Wirkliehkeit ohne Ilerrscher, wenn audi zwoi Fiirsten, Richard von Cornwallis und Alfons X. 
von Castilien, den Titel „Konig von Deutschland^ fiihrten. Handel und Wam lei stockten, 
das Raubrittertum trieb sein Ilnwesen, Fehden herrschten im ganzen Reiclie und vernichteten 
jede BI ute der Cultur.

Ba entsehlossen sich die Fiirsten Deutschlands 1273, einen neuen Konig zu wiihlen, 
der weise zwar, stark und kriiftig, aber keiner von den Miichtigsten des Reiches sein soliło. 
Ihre Wahl iiel auf Rudolf von Habsburg, der in sich alle diese yerlangten Tugenden verei- 
einigte, und dem mail dalier das grosste Yertrauen entgegenbrachte.

Und was Deutschlands Volker bei dieser Wahl empfanden, das hal unser Dicłiterfiirst 
in den schdnen Worten ausgedruckt:

jjIjMUt mischte sich in der Posaune Ton 
Das jauchzende Rufen der Menge;
Denn geendigt na,cli langem, verderblichen Stroit 
War die kaiserlose, die schreckliehe Zeit,
Und ein Richter war wieder auf Erden ;
Nieht blind mehr waltet der eiserne Speer,
Nicht fiirchtet der Schwache, der Friedliche mehr 
Des Miichtigen Beute zu werden.“

4 Und so war es auch! Die Ruhe in Deutschland wurde wiederhergestellt, in die zer- 
riitteten Yerhiiltnisse Ordnung gebracht.

Aber Kaiser Rudolf lóste auch sein den Wahlfiirsten in der Wahlcapitulation gegebenes 
Yersprechen beziiglich Oesterreichs ein, dassel.be mimlich dem Reiclie wieder zu erwerben.

Desshalb wurde Przemyśl Ottokar von Bohmen aufgefordert, auf dcm Rei oh stage zu 
erscheinen, seine Liinder ais Lełien des deutschen Reiches ans den lliinden Rudolfs zu cmpfan- 
gen, die babenbergischen Liinder jedoeh, die er widerreehtlich besass, dem Reiclie zuriickzu- 
geben. Allein Ottokar erschien trotz dreimaliger Yorladung nicht, wurde dalier in die Acht 
erkliirt und der Reichskrieg 127(5 gegen ihn begonnen.

.Ottokar hatte zu sehr auf seine Kraft geł mut; ais er aber Rudolf mit einem grossen 
Deere herannahen sali, bat er um Frieden, trat Oesterrcich, Steiermark, Karnthen, Krain und 
die Windische Mark dem Reiclie ab und liess sich mit Bdlnnen und Mali ren belelinen 
127(5. Doch bahl gereute es ihn, diesen Schritt gethan zu liaben, und er begann 1278 von 
neiiem den Krieg, in welchem er indess in der Schlacht auf dem Marchfelde Sieg und 
Tjeben verlor.
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Nach dcm Tode Ottokar’s Hess Rudolf die osterreichischen Lauder zunachst dureh einen 
Vervveser, seiueni Solnie Albrecht, verwalten, und naclidem er die Willebriefe der Kurfursten 
erhalten liatte, belelmte er ani 27. Deeember 1282 auf dem Reichstage zu Augsburg seine 
beiden Solinę Albrecht und Rudolf mit Oesterreieli, Steiermark, Karnthen, Krain und der 
Windischen Mark.

So war denn unser glorreiehes, erhabenes Herrscherliaus in den Besitz der osterreichi- 
sclien Liinder gelangt, zum Heile der Yolker Oesterreiclis, aber auch zum Heile Euro pas.

Denn Rudolf IV. von Oesterreieli war es, welclier dureh seine Erbyerbriiderung mit 
Bbhinen den Gedanken aufnahm, ein miichtiges Donaureich ais Bollwerk gegen die anstiir- 
inenden Yolker des Ostens zu griinden, ein Gedanke, der sieli 1526, liach der Vereinigung der 
bdlimisehen und ungarisehen Liinder mit den osterreichischen, realisierte, denn die Tiirken 
wurden dureh dsterreiehische Kraft liber die Donau zuruckgetrieben und die* Civilisation niclit 
nur der bsterrciehisehen Liinder, sondern auch von ganz Europa dadureh vor Yemichtung 
bewahrt.

Welehe Liebe und Dankbarkeit sieli aber dafiir in den Ilerzen der Oesterreicher zu 
ilirem Iferrseherhause entwiekelte, zeigte sich in der ganzen, langen Zeit bis auf unsere Tage, 
indem Alle, weleher Spraehe oder Nationalitiit sie auch angehoren, stets mit Ereuden Gut und 
Blut fur ilire Herrscher dahingaben, so dass Schiller mit Reclit ausrufen konnte: „Ja, der 
Oesterreicher bat ein Yaterland, Und liebt’s und liat aueli Ursach’ es zu lieben“ .

Und diese Liebe, diese Treue, sie ist nicht versehwunden, sie wolint mit nocli erhóhter 
Kraft in unser Aller Ilerzen, sie bat sieli auf den Sprossen dieses glorreiclien Herrscherhauses, 
auf (len Monarehen iibertragen, dem wir unsere Yerfassung, die Hebung und Eorderung yon 
Kunst und Wissenschaft, von Handel, Gewerbe und Industrie yerdanken, der uns nicht nur 
ais Monarch, sondern auch ais Menscli in seltener Grosse, in wahrhaft erhabenem Edelmute 
yoranleuehtet.

leli erfulle daher sieherlieh nur Ihren Wunscli, wenn ich an dem lieutigen weiheyollen 
Tage im Namen unser Aller unsere Iiuldigung unserem e r h a b e n e n  K a i s e r  E r a n z  
J o s e f  I. ausspreche und zum Allmiichtigen die Bitte emporsende:

G o 11 er h a l te , G o 11 b e s c h i i t z e ,  G o 11 s e g n e u n s e r e n  g e l i e b t e n  
K a i s e r  und  u n s e r  g a n z e s e r h a b e n e s  H e r r s c h e r l i a u s !

In die am Sclilusse der Festrede dargebrachte Huldigung fiel die Yersammlung mit 
begeisterten I Ioehrufen auf S e. M a j e s t a t d en  K a i s e r  u n d ( las A 11 e r h 6 c li s t e 
K a i s e r  h a u s ein, worauf der Siingerehor unter der Leitung des Priyatsehulers der VII. Cl. 
•Joli. Ritter v. E l o n d o r  eine yon dem Schiiler der VIII. Classe Baron Georg Wa s s i l k o - ’ 
Se r e c k i  yerfasste und von dem Rechtsliorer Theodor Ritter v. E l o n d o r  in Musik ge- 
setzte Eestliymne anstinnnte.

Hierauf folgten Yortriige von patriotischen Gedichten und Gesiingen in allen den 
Spraehen, welehe an dem Gymnasium gelehrt werden, namlich:

1. l)as Gedieht: l l a b s b u r g s  M a u e r n, yon Si m rock,  yorgetragen von dem Schiiler 
der VIII. Classe Baron Georg W a s s i 1 k o - S e r e c k i ,  worauf von dem Sangerchore 
„I)as Iiohe Lied“ yorgetragen wurde.

2. „ D i e  f es  te B u r g“ , yon, Joli. S e i d 1, ins Griecliische iibertragen vom Director 
St. W o l f ,  yorgetragen yon dem Schiiler der VIII. Classe Isidor S t e f a n e l l i .

3. Das Gedieht: K a i s e r  R u d o l f s  S c e p  ter,  ins Lateinische iibertragen vom Dir. 
St. W o l f ,  yorgetragen von dem Schiiler der VIII. Classe Eustachius B u r g, worauf 
der Sangerehor die Yolkshymne in deutselier Spraehe anstimmte.



4. Ein romanisclies Gedidit: A r bo  r e i e II a b s b u r g i 1 o r, von Prof. Joh. P u m b a c ,  
yorgetrageii von dem Sełiiiler der VIII. Classe Nik. J l u c k m a n  n, worauf die Volks- 
hymne in rum Spraelie von dem Sangerchor yorgetrageii wurde.

5. Ein rutlienisches Gedidit von Prof. A. S z a n k o w s k i: 11 a in i u a ii a m e u a (unsere 
Zeidien), yorgetrageii v<m dem Schiller der VIII. Classe Eugen St l i p n i c k i ,  worauf 
der Sangerchor die Volkshymne in rut li. Spraelie anstimmte.

(>. Ein franzósisches Gedidit von der Erau Lucie Po l e k :  „A  l’A u t r i c h e“ , yorgetrageii 
von dem Schiller der VIII. Classe Joli. M a u r o c o r d a t o .

7. Das Gedidit: II a b s b u r g s  M a u e r n, von S i m r o c k, in polnischer Uehcrsetzung, 
yorgetrageii von dem Schiller der VIII.  Classe Eugen Ci s s e l .

S. Das K a i s e r  F r a n z  J o s e f - L i e d ,  von De i nhards te i n ,  ins Griechische iiher- 
tragen vom Dir. St. Wo l f ,  yorgetrageii von dem Schiller der VII. Classe Moses 
II a m m e 1.
Den Schluss der erhebenden Feier bildete das Lied: „ Mc i i i  O es ter  r e i  eh, me i n  

V a t e r l a n d ,  worauf begeisterte llodirufe auf Se. M a j e s t a t  de n  K a i s e r ,  a u f  da s  
e r 1 a u c li t e K a i s e r li a u s u n d a u f  u n s e r  g o l i  e b t e s V a t c r 1 a n d G e s t  e r- 
r e i c h von der ganzen Versainmlung ausgebracht wurden.

X. Aufnahme der Schiller fur das Schuljahr
1883 84.

Das naehstc Schuljahr wird ani 1. September mit dem h. Geistamte eroffnet werden. Die 
Aufnahme beginnt ani 20. und dauert bis 31. August. Vom 25. bis 31. August werden die 
Aufnahms-, Wiederholungs- und jSachtragsprufungen yorgenommen werden.

Jeder in dieses Gymnasium n e u e i n t r e t e n d e  Schiller liat urn die Aufnahme 
dureli seine Eltern oder dereń Stellyertreter nachzusuchen, nebst dem Studienzeugnisse des 
letzten Semesters den Tauf- oder Geburtsschein beizubringen und die Aufnahmstaxe von 2 11. 
10 kr. zu entrichten.

Sehiiler, welche bereits diesem Gymnasium angehorten, haben bei ilirer Wiedenwimel- 
dung das l e t z t e  S e m e s t r a l z e u g n i s  yorzuweisen und den Lehrmittelbeitrag yon 1 11. 
zu entrichten.

Schiller, welche in die I. Classe eintreten sollen, haben das mit dem h. Minist. Erl. 
vom 7. April 1878, Z. 541G yorgeschriebene Zeugnis ans der Volksschule beizubringen. Ihre 
Aufnahme ist jedocli yon dem gunstigen Erfolge der A u f n a h m s p r u f u n g  abhiingig, 
welcher sie unterzogen werden.

Die Anforderungen bei dieser Aufnahmsprufung sind zufolge dem h. U. M. Erlasse 
vom 14. Marz 1870, Z. 2370 folgende:

a) Jenes Mass von Wissen iii der Religion, welches in den ersten yier Jahrescursen der
Volksschule erworben werden kann.

b) Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen und lateinischen Schrift, Kenntnis
dęr Elemente aus der Formenlehre der deutschen Spraelie, Fertigkeit im Analysiren



einfacher bekleideter Siitzc, I>ekanntschal't mit den Kegeln der Orlhographie uml Inter- 
punction und riohtigc Anwendung derselben beim Dictandosehreiben. 

e) [Tebung in den vier Urundrechnungsarten in ganzen Żabien.
Schiller, welehe im verfiossenen Sehuljahre im Laufe des Scmesters die Schnie ver- 

lasscn haben, miissen geiniiss dem h. U. M. Kri. vom 6. October 1878, Z. 18884, aueli wenn 
sie dureli Wicderholung der Classe die Studien fortsetzen wollen, einer Aufnahmspriifung ans 
allen obligaten Gegenstiinden sieli nnterzielien und die vorschriftsniassigc Prafungs- und Auf- 
nahmstaxe entriehten.

I)as Sehulgeld betriigt 10 II. fur jedes Semester ani IJ. G. und 12 II. arn O. (i. und
dasselbe ist in dem e r s t e n  M o n a 1 e jedes Scmesters /.u entriehten.

C ze  r n o w i t z, ani 2. August 1888.

St. Wolf,
k. k. Schulrat und ( lvinnasial-I)irector.
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XI. Location
der am Schlusse des II. Semesters dassiHcirtcn Schiller.

1. 111 a s i e w i c z El ias.
2. I l o c h d o r f  Bern h.
3. Bilinkiewicz Anton.
4. Nemetz Johann.
5. Hatschek Julius.
(j. Rntski Ladisląus.
7. Fedorowicz Atlianas.
8. Brendzan Cassian.
1). Górecki Eugen.

10. Botkowski Signmnd.
11. Baar Markus.
12. Czepiszka Stefan.
13. Berezowski Eugen.
14. Botezat Eugen.
15. Fleischer Samuel.
10. Gaschler Franz.
17. Gassauer Josef.
18. Gottlieb Max.

1. K i e b e d e w i c z II a r.
2. R. v. O n c i u 1 C o n s t.
3. T a r n o wi e c  ki Alex.
4. K u s t y n o w i c z Jul.
5. Popovici Alexander.
G. Kapłoński Ladislaus.
7. Tofan Anton.
8. Janosch Eugen.
9. Perlmutter Abraham.

10. Lewicki I sidor.
11. Matkowski Johann.
12. Wassylenda Josef.
13. Lieberbauer Abraham.
14. Kurelak Johann.
15. Iwanowiez Victor.
IG. Strutz Emilian.
17. Perżul Theophylakt.
18. Mahr Leopold.
19. R. v. Korwin Josef.
20. Labij Nicolaus.
21. Laub Leiser.

1. Sc h i me k  Rudol f .
2. To  maszcz uk Stef.

I. C 1 a s s e A b t h. A.
19. Ehrlich Eduard.
20. Blumenfeld Jakob.
21. Gross Samuel.
22. Christel Josef.
23. Gramatowicz Eusebius.
24. Dobrostański Eugen.
25. Eisenbeisser Franz.
2G. Hawelik Miecislaus.
27. Chałupa Franz.
28. Domański Eugen.
29. Grabowiecki Eduard.
30. Ehrlich Bernhard.
31. Bernenko Max.
32. Brodzik Josef.
33. Halpern Max.
34. Gans Chaskel.
35. Chaskalowicz Leon.

!. C l a s . s e  A b  t l i .  B.

22. Jagerndorf Hirscli.
23. Kafka Stcphan.
24. Largmann A ba.
25. Marek Oswald.
2G. Naser Nathan.
27. v. Mogilnicki Ignaz.
28. Krzysztofowicz Josef.
29. Kafka Severin.
30. Janosch Nicolaus.
31. Quis Ferdinand.
32. Popescul Michael.
33. Komoroschan Titus.
34. Kobylański Cornel.
35. v. Janosch Peter.
3G. Rebinski Constantin.
37. Reich er Salomon.
38. Komoroschan Eusebius.
39. Krehan Wenzel.
40. Kun dl Carl.
41. Neculau Johann.
42. Lipecki Adrian.

I. G l a s s  e A h t li. ('.
3. R. v. Z o 11 a E u g e n.
4. v. Tarnowiecki Cornel.

3G. Bohs Bernhard 
37. Dorosz Stanislaus.

Z u r W i c d e r h o 1 u n g s- 
p r u f u n g w e r d e n z u-

g e 1 a s s e n :
1. Baltinester Hnr. (Math.).
2. Borkowski Jak. Lat).
3. Boryslawski Joli. (Lat. .
4. Brunnwasser N. (Math.).
5. Czernuschka Pet. (Lat.). 
G. Eiflcr Adolf (Lat.).
7. - Fink Ignaz (Naturg.).
8. Goldhaufen Max (I^at.).
9. Gottlieb Mortko (Lat.).

10. Ilofmeistcr Nath. (Lat.).
11. Jwanitzki Emil. (I/it.).

43. Ryndziak Eberhard.
44. Protiwenski Gustav.

Z u r W i e d e r h o 1 u n g s- 
p r ii f u n g  w e r d e n z u-

g e 1 a s s e n :
1. Korny Leonidas (Math.). 
2- Krcek Adalb. (Geogr.).
3. Login Nic. (Math.)
4. Magas Peter (Math.).
5. Mihalescul Nie. (Geogr.). 
G. Mileh Jonas (Math.).
7. Prokopowicz Fus. (Lat.).
8. Mironowicz A.(Deutscli).

W e g e n K r a n k h e i t  
w ur de n i cht  classi f i -  

ci r t:
Jan uszewski Johann.

5. Ehrlich Moses.
G. Tlumak Chaim Itzig.
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7. Schwarzwald Daniel.
8. Sbiera Re mus.
0. Tisch Wilhelm.

10. Rubinstein Hermann.
11. Rosenhek Moritz.
12. Tomorug Isidor
10. Nchecht Emil.
14. Winter Ludwig.
15. Renner Josef.
10. Zagorodnikow Władimir.
17. Worobkiewicz Juliann.
18. Rosenhek Isidor.
10. Schulz Franz.
20. Stiglitz Adolf.
21. Wejdelek Adalbert.

1. De mian Ffraim.
2. 11 o m inka I s i d o r.
8. Rond (i wski  Min od.
4. D ut czak Ra sil.
5. Hart  ma n Km er ich.
0. Rohatyretz Cassian.
7. Corbu Juliann.
8. Igel Moses.
0. Igel Leo.

10. Issacu Josef.
11. Gliicksmann Israel.
12. Czeikel Zacharias.
18. Rehr Max.
14. Fischer Isidor.
15. Kunzelmann Friedrich. 
10. Gregorowicz Władimir.
17. AusiiLnder Adolf.

1. P r o k o p o wi c z  Rob.
2. Kr y s p i n  Oskar.
8. Jaskulski Cornel.
4. Laizner Moriz.
5. Lazarus Norbert.
0. Kostmann Markus.
7. Amster Emanuel.
8. Loboda Florian.
0. Neumann Richard.

10. Gruni>erg M;irkus.
11. Kaczyński Adolf.
12. Maschek Alois.
18. Kornbliih Leon.
14. Kostrakiewicz Franz. 1 2 * 4 5

1. Re i n i n g e r  Leo poi  d.
2. Buseh Rudol f .
8. Sedelmayer Ladislaus.
4. Salter Abraham:
5. Semaka Emanuel.

22. Zadurowicz Joliann.
28. Soliwalb Rudolf.
24. Rosenzweig Friedrich.
25. Seitz Wal t ber.
20. Seitz Carl.
27. Wender Hersch.
28. Rudnicki Marian.
20. Walter Friedrich.
80. Serwiseher Nathan.
81. Roman Isidor.
82. Szydłowski Stanislaus. 
88. Turturean Alexandcr.
84. Terlifaj Anton.
85. Volker Juli an.
80. Schonbaum Israel.

II. Cl  a s s « A 1) th. A.
18. Gorczyński Adam.
10. Hoszowski Georg.
20. Hymen Romil.
21. Roroslawski Jobami.
22. Dobrowolny Carl.
28. Adelsberger Alfred.
24. Grillitsch Franz.
25. Ralasinowicz Julius.
20. Adler Leo.
27. Rrecher Lazar.
28. Kokurowski Marian.
20. Aszkenasy Max.
80. Renedict Josef.

Ii. C l a s s o  A h  tli. 1).
15. Kukiełka Emil.
10. Mogilnicki Władimir.
17. Krulich Carl.
18. Kratter Herman u.
10. Mandrilla Constantin.
20. Krzystofowicz Michael.
21. Karatnicki Alexander.
22. Kapralik Salomon.
28. Wender Dayid.
24. Krawczuk Theodor.
25. Awraam Rugen.
20. Nikorowicz Nicolaus.
27. Okuniewski Władimir.
28. Przybylski Stanislaus.

i I. C 1 a s s e A b t li. 0.
0. Zcllermayer Nusscn.
7. Schwarzwald Sigmund
8. Stupnicki Sevenn.
0. Stern Carl.

10. Wickenhauser Dominik.

87. Ursulian Nicolaus.
88. Strassberg Beri.

Z u r W i e d e r li o 1 u n g s- 
p r ii f u n g w e r d e n z u g e- 

1 a s s e n :
1. Nedved Franz (Math.).
2. Skraba Victor (Deutsch). 
8. Sperber Benj. (Geogr.).
4. Torosiewicz Ed. (Geogr.).
5. Welehorski R. (Deutsch).
0. Werdesch de Wlad Emi

lian (Lat.).
7. Wlad Constantin (Lat.)
8. Zagorodnikow 10. (Lat.)

Z u r W i e d e r h o 1 u n g s- 
pr i i f ung werden z u g e- 

1 as se n :
1. Bayer Yictor (Lat.k
2. Diamant Max tLat.).
8. Ehrenfeld Isidor (Math.).
4. Firich Carl (Math.).
5. Fischer Mendel (Math.).
0. Gottlieb Jakub (Lat.).
7. Skraba Kallenik (Fiat.).
8. Tarnawski Alex. (Lat.).

W e g e n K r a n k h e i t 
w u r d c. u i c li t c 1 a s s i f i- 

c i r t :
Graubart Eduard.

Z u r W i e d e r li o 1 u n g s- 
p r ii f u n g w e r d e n z u-

g e 1 a s s e n :
1. Kottlar Norbert (Math.).
2. Krzystofowicz Gr. (Lat.). 
8. Markowski Carl (Math.).
4. Muller Ladisl. (Math.).
5. Motylewski Ad. (Lat.).
0. Negrusz Eugen (Gescli.).
7. Prunkul Joliann (Math.).
8. Wunscli Alex. Rek).
0. Mironowicz Ark. (Math.).

11. Rudieli Sigmund.
12. Rosenzweig Zacharias.
18. Sinitowicz Alfred.
14. Sawicki Nicolaus
15. Kuszniriuk Dorimedont
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IG. Szymonowicz Sigmund.
17. Stern berg Josef
18. Menczel Philipp.
19. Szerbanowicz Josef.
20. Kosik Roman.
21. Romaszkan Michael.
22. Sehrnerer Isak.
23. Lukasiewicz Anton.
24. Żukowski Johann.
25. Pioker Josef.
2G. Zawadowski Arkad.

27. Al ter Berthold.
28. Gliński Johann.
29. Gerbel Max.
30. Wencek Johann.
31. Sehaudy Rudolf.
32. Schifter Gerschon.
33. Patak Robert,
34. Strutz Dionys.
35. Zoppa Eugen.
3G. Steban Longin.
37. Sternberg Rudolf.

1. Bł ażek Eugen.
2. K r e i s S e 1 i g.
3. Br o t f e l d  1 sidor.
4. Las to wiec ki Eus.
5. I s o pe sc ul  Gonst.  
G. Cupęa Johann.
7. Ilankiewicz Emil.
8. Wolanski Jaroslaus.
9. Homiuka Yirgil.

10. Cehanczuk Basil.
11. Dobrisch l)avid.
12. Gold Moritz.
13. Bilinkiewicz Titus.
14. Kissilitza Orestes.
15. Bluni Moses.
IG. Haekrnann Nicolaus.

11 f. C 1 u s s o A 1) t h. A
17. Bokancze Themistoeles.
18. Uiutz Titus.
19. Chargaff Hermann.
20. Muller Carl.
21. 1 wanowieź Stefan.
22. Goldfrucht Bernhard.
23. Karapetz Alexander.
24. Oster Ignatz.
25. Biederberg Ludwig.
2G. I)rexel Ludwig.
27. Tarnowiecki Ilippolyt.
28. Honieh Osias.
29. Kleezeński Leonhard.
30. Centa Constantin.
31. Muller Emil.
32. Eyweling Josef.

1. v. R e u s A u r e 1 i a n.
2. M e c z I r e.
3. W e i s s t e i n II a r r y.
4. Reichenberg Ilillek.
5. Rappaport Achill.
G. Meidler Leo.
7. Wampach Anton.
8. Mandyczew.ski Georg.
9. Rappaport Oskar.

10. Weissbcrg Josef.
11. Tesarz Alexander.
12. Zeller Yitalis.
13. Sternlieb Don.
14. Repczuk Isidor.
15. Schwarzwald Josef.
IG. Rosenstock Eisehel,

IIJ. C l a s s e  A b  tli. I!
17. Wender Isaak.
18. Segalle Rachmil.
19. Steinbock Hermann.
20. Popowicz Basil.
21. Turzański Martin.
22. Schifter Kalman.
23. Roman v. Wysocki.
24 Paulowmz Albin.
25. Patrasch Apollonius.
2G. Katz Jakob.
27. Karausch Dorimedont.
28. Ratsky Carl.
29. Turzański Johann.
30. Roman Josef.
31. Wender Meier.
32. Sbiera Johann.

III. C l a s s e  Ab tli. C.
1. I l a c kmann  Eugen.
2. Li ch t er Ja kob.
3. Kłem Anton.
4. Kapralik Sigmund.
5. Kratz David.

G. Yentura Eugen.
7. Mierzwiński Romuald.
8. Kaleniuk Georg.
9. Rosenmann Osias.

10. Kossmann Saul.

Z u r W i e d e r h o 1 u n g s- 
p r ii f u n g w e r d e n z u g e-

1 a s s e n :
1. v. Rey Georg (Gesch.).
2. v. Rey Johann (Gesch.1 2 3 4 5. 
.3. Sabbath Sal. (Gesch.).
4. Stecher I Iirscli (Gesch.).
5. Rusnak Sylv. (Math.).
G. Storfer Leo (Math.).
7. Theodorowiez D. (Math.)
8. Tomiuk Hipp. Math.). 
9 Weckenman H. (Math.).

10. Widmann Sal. (Math.).

33. Diecko Josef.
34. Barber Albert.

Z u r W i e d e r l i o l  u n g s- 
pruf ung  w e r d e n  zuge- 

1 a s s e n :
1. Abadzer Georg(Deutseh).
2. Barasch Eriedr. Pliys.).
3. Diener Eranz Math.).
4. Ilessler Willi. (Griech.).
5. łlostiuk Orestes (Math.). 
G. Ilerzan Josef Gesch.). 
7. Mironowicz E. (I)eutseh). 
8 Mironowicz L.(I)eutscb).

33. Bokitzki Arthur.
34. Malinowski Leon.
35 Steban Basil.

Z u r W i e d e r h o 1 u n g s- 
p r ti f u n g w e r d e n z u g e- 

1 a s s e n :
1. Pirogowski Eug. (Pliys.).
2. Reczuski Br. Deutsęh ).
3. Scbapira Berth. (Math.).
4. Sęheyer Max (Griech.).
5. Stupnicki Th ad. (Lat,). 
G. Welehorski Basil ( Lat.). 
7. Żalkowski Lasar (Lat.).

11. Neumann Eranz.
12. Kasprzycki Stefan.
13. Scheidt Isidor.
14. Tomowicz Nicolaus.
15. Spenul Alexander.
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IG. Raucli Max.
17. Sternberg Carl.
18. Weingarten Isidor.
111. Stefanowicz Elias.
20. Harth Adolf.
21. Lipschitz Adolf.
22. Mihajczuk Basil.

1. A n n i u k II o n o r i u s.
2. Kan ner 111 U 11 (1.
3. L a n 1) M o s e s.
4. B l ume nf e l d  Norb.
5. Balmoseh Johann.
(i. Handl Alfred.
7. Jakowetz Josef.
8. Bilinkiewicz Simeon.
9. Winnicki Eugen.

10. Deutsch Abraham.
11. Eisner Israel.
12. Schwab) Bernhard.
13. Ilarting Carl.
14. Fiala Oskar.
15. Bojczuk Simeon.
IG. ( lei ber David.
17. Nussbeck Josef.
18. Komorowski Josef. 1 11

1. B o do 1 i e r M o r i z.
2. P o p e s c u 1 M o <1 c s t.
3. Stekel Wilhelm.
4. Grunstein Sigmami.
5. Oesterreiclier Gustaw
0. Walach Don.
7. Winnicki Anton.
8. Rosenstrauss Neumana.
9. Bauer Benjamin.

10. Koni Robert.
11. Stiglitz Max.
12. Mimeles Markus.
13. Regenstreif Friedrich.
14. Smigelski Arkadius. -
15. Zwiebel Germanu.
1G. Steinhaus Oskar.

1. K r a h 1 M a x.
2. A u e r b a o h I s r ae l .
3. Go l d h a c k e r  Judas.
4. S a 1 t e r I s i d o r.
5. S c h n e y e r A r n o 1 d.
0. (1 r ii n f e 1 d I s r a e 1.
7. Sehneyer .Josef.
8. Celewicz Ambros.
9. Ilnidey Yictor.

10. Łopuszański Titus.

Z u r W i e d e r h o l  u n g s- 
p r ii f u n g werden z uge-

1 a s s e n :
1. Andrijczuk Ph. (Griech.).
2. Kawecki Job. (Gesch.).
3. Kupinski Th. (Deutsch).

IV. Cl as 8 e Ab tli. A.
19. Fronius Robert.
20. Berariu Constantin.
21. Drublowicz Heinrich.
22. Baranowski Anton.
23. Bursztyn Max.
24. Eisenstein Samuel.
25. Kreis Chaim.
20. Mokrzycki Ladislaus.
27. Gramatowicz Demeter. i
28. Konopasek Ottokar.
29. Gutherz Elische.
30. Fuhrmann Isak.
31. Focschaner Leo.
32. Miiller Edmund.
33. Kober Moses.
34. Fischer Abraham.
35. Grieshaber Peisach.
30. Tittinger Leo.

IV. C 1 a s s e A b t li. B.
17. Ohrenstein Josef.
18. Wolf Carl.
19. Bondewski Theophil.
20. Vivoschi Alexander.
21. Rosili Carl.
22. Żukowski Theophil.
23. Niszczuk Eugen.
24. Ebner Beinisch.
25. Laza Gregor.
20. Tarangul Vespasian.
27. Tarnawski Theophil.
28. Stengacz Nicolaus.
29. Welehorski Jason.
30. Steif Adolf.
31. Siegler Abraham.
32. Lieblein Wolf.

V. C l a s s e  A b  tli. A.
11. Blaukopf Hermann.
12. Bilous Pantelemon.
13. Daniel Ludwig.
14. Rosenhek Jakob.
15. Eisikowic.z Ignaz.
10. Emanuel Carl Josef.
17. Wolfframm Georg.
18. Strutynski Titus.
19. Rottenberg Philipp.
20. Gorączek Ludwig.

4. Mayer Joli. (Gesch.).
5. Rychlik Nic. (Phys.).
(i. Savianu Nic. (Math.).
7. Seidner Samuel (Math.),
8. Szymonowicz Leopold 

(Phys.).

37. Gerschel Uscher.
38. Hesky Josef.
39. Neumann Eugen.
40. Hofling Moritz.
41. Nussbeck Araham.

Z u r W i e d e r h o l  u n g s- 
p r ii f u n g w e r d c n z u g e-

1 a s s e n :
1. Bayer Albin (Phys.).
2. Hamburger Isidor (Lat.).
3. Klinger jakob (Lat.).
4. Kossler Isidor (Deutsch).
5. Landmann Saul (Phys.'.
0. Mathias Fr. (Deutsch.) 
7. Pallasch Leon (Lat.).

33. Tisch Hugo.
-34. Miszkiewicz Carl.
35. Wittner Abraham.
30. Nemetz Wilhelm.
37. Rubel Hermann.
38. Scherbanowski Const.
39. Zawadil Johann.
40. Waismann Nicolaus.

Z u r W i e d e r h o I u n g s- 
p r ii fu n g we rd en z u g e-

1 a s s e u :
1. Halpern Bernh. (Lat,.).
2. JMalikiewiez E. (Griech.).

21. Merdinger Adolf.
22. Haas Peter.
23. Kozariszczuk Alexius.
24. Donensaft Elias.
25. Hlibka Constantin.
20. Ernst Carl.
27. Beral Leon.
28. Avr;iam Titus.
29. 1 lerschkowicz Ignaz.
30. Kaczmarowski Sigmund.

8
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Z u r W i e d e r h o 1 u n g s- 
[>ri i fung werden znge- 

1 a s s e n :
1. Bondewski Orest (Nut.).
2. Doliński Michael (Lat.).

1. v. Re g i us  Emi l .
2. Wei ss  Isidor.
3. I s o pe s c u l  Euseb.
4. We i n r e b  Moses.
5. Sz mi g i e l s k i  Ba sil. 
G. v. M i k ul i  J a k o b.
7. Osadę z Nico laus .
8. Mayer Josef.
D. Baron Ilormuzaki Alex.

10. Lipschitz Heinrich.
11. Kamieniecki Kasimir.
12. Ohrliinder Ludwig.
13. Zawadowski Anton.
14. Worobkiewicz Const.
15. Seyk .Johańn.
IG. Reichenberg Aron.
17. Tillinger David.

1. Gr a b s c h e i d  Osi  a s.
2. Ho r d y  ńs ki Hi  er on.
3. Ka i n  dl Rai mund.
4. Czupcrkowicz Georg.
5. Ilusak Josef.
G. Horejsek Ladislaus.
7. Homiuka Cornel.
8. Beras Moses.
0. Gribowski Aristarch.

10. Juster Heim leli. *

1. St e f an o wi c z  Joh.
2. F e u e r s t e i n  Leo.
3. M i 11 e 1 m a n n A  b r.
4. G a n g Jos e  f.
5. Udrycki Josef.
G. Baron Styreea Johann.
7. Kisielewski Dionys.
8. Rosenhek Kat han.
0. Roman Adolf.

10. Seretian Nicolaus.
11. Nedved Alois.
12. Serwischer Heinrich.

1. M e i e r - H o f e r  Wil l i .
2. Ne u mann Salomon.
3. l i  uf f  II erm an n.

3. Draczynski G. (Math.).
4. Ilalip Stefan (Math. .
5. Michalski E. (Math.).
G. Weissrnann A. (Griech.). 
7. Wessely Johann (Math.).

V. C 1 a s s e A b t li. B.
18. Meissner Jakob.
10. Tarnowiecki Władimir.
2(1 Minticz Johann.
21. Silberbusch Simon.
22. Popescul Cornel.
23. Popovici Constantin.
24. Miinzer Rafael.
25. Schic Stanislaus.
2G. Weinreb Leiser.
27. Streżak Georg.
28. Strzałkowski Ladislaus.
20. Vvslouzil Waldemar.
30. Tesarz Miecislaus.
31. Leichner Israel.
32. Opolski Bronislaus.
33. Rudejczuk Basil.
34. Leyescul Athanasins.

VI. C l a s s u  A b t h. A.
11. Mierzwiński Ladislaus.
12. Ilackmann łycho.
13. Chaies Hermann.
14. Hanswenzl Rudolf.
15. Danilewicz Alexander.
IG. Ebner Sindel.
17. Blaustein Josef.
18. Nastasi Cornel.
10. Schwab Carl.

VI. C 1 a s s o A  b t h. B.
13. Barasch Heinrich.
14. Toniorug Emil.
15. Rares Samuel.
IG. Kostiner Kalman.
17. Kramer Oskar.
18. Storfer Jakob.
10. Mandzelewski Franz.
20. Binder Elias.
21. Miick Heinrich.
22. Papst Isidor.
23. Stern Herscli.
24. Nikitowicz Nestor.

vrr. ci lasso.
4. H ammel  Leib.
5. Scli  raga Si gmund.  
G. Ne gr i  Ar t he mi us .

W eg en Kr a nkhe i t  
w u r de  ni  <• h t c lass i fi- 

c i r t :
Zwierzyna Anton.

35. Rosenzweig Moses.
3G. Żurami! Nicolaus.
37. Kasprzycki Alfred.
38. Sarafinowicz Julius.
30. Majkowski Alexander. 
40. Nedved Julius.

Z u r W i e d e r h o 1 u n g s- 
p r ii f u n g w e r d en z u g e-

1 as s e n :
1. Berariu Alex. (Math.).
2. Neuman Alex. (Math. .
3. Rosenzweig L. (Math.).
4. Sclialler Julius (I)eutsch).
5. Sokal Leon (Math. .
G. S[>erber Sal. (Math.).

Z u r W i e d e r h o 1 u n g s p r ii- 
fung werden zugelassen:

1. Gilmeiner Mich. (Math.).
2. Jeremijezuk 1>. (Math.).
3. Krzyżanowski J. (Math.).
4. Tabak Julius (Deutsch).

W e g e n K r a n k h e i t w u r d e 
n ich  t cl ass i f i c i r t :  

Horn Eugen.

Z u r W i e d e r h o 1 u n g s- 
pr i i f ung werden zuge

l a s s e n :
1. Million Wolf (Lat.).
2. Neamtu Anan. (Math.).
3. Ornstein Josef (Math.)
4. Pekelmann Conr. (Lat.)
5. Praeda Nic. (Math.).
G. Prokopowicz D. (Math.)
7. Semaka Elias (Math.).
8. Zajączkowski A. (Dtseli.)'

7. P r o k o p o w i c z E u d.
8. Run es Leib.
0. Lang  Samuel .
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10. Dó br i s c h  Benjam.
11. Miinzer Israel.
12. Balicki Anton.
13. Wcieli Leib.
14. Lastowiecki Aristides.
15. Januszewski Eduard. 
1(3. Anhauch David.
17. Luttinger Leib.
1<3. Soszczyn David.
10. Lutia Georg.
20. Regenstreif Josef.
21. Blinder Leib.

1. S te f a n e 11 i I sidor.
2. Be ras Paul .
3. Z e 11 e r ni a y e r J o s e f.
4. Marko  Ba sil.
5. L a s t A d o 1 f.
(>. Ma u r o c o r d a t o  Joli.
7. K o 1.1 e n b e r g P a u 1.
8. Kautisch Tlieodosius.
0. Lorber August.

10. Kiebedewicz Auxentius.
11. Cissel Eugen.
12. Dubs Jakob.
13. v. Roszka Emanuel
14. Klein Constantin
15. (ierscliel Salomon.
Ki. Blaukopf Moses.
17. Stefanelli Eusebius.
18. Wer tli Mendel.

22. Dcnarowski Robert.
23. Bumbacu Johann.
24 Foc^aner Useher.
25. Rottenberg Josef.
2(3. Jlintz Christophor.
27. Dempniak Peter.
28. Jaworowski Basil.
29. Kozarisczuk Johann.
30. Jastrzębski Alex., R. v.
31. Gold Isidor.
32. Kadesczuk Hilarion.

V III. C 1 a s s e.
19. Wolf Adolf.
20. Bilinkiewicz Abdias.
21. Pulbergcr Simeon.
22. Flinker Arnold.
23. R. v. Wassilko Georg.
24. Baron Wassilko Georg.
25. Popowicz Johann.
2(j. llaekmann Nicolaus.
27. Michel Meier.
28. Wechsler Abraham.
29. Friinkel Josef.
30. Baezinski Anton.
31. Sclinek Yietor.
32. Beer Josef.
33. Stupnicki Eugen.
34. Neumann Jaroslaus.
35. Wydiniwski Simeon.
3(3. Soukup Bronislaus.

Z u r W i e d e r h o l  u n g s- 
pr uf ung  werden zuge-  

lass en:
1. Bogdanowicz C. (Matli.).
2. Eckhardt Victor (Math.).
3. Ilayelka Ferd. (Math..)
4. Schmid Franz (Matli.).
5. Karchut Wlad.(Deutsch). 
(i. Kozak Basil (Deutsch),
7. Danilewicz A. (Deutsch).
8. Mihaiescu J. (Deutsch).

37. Hirsch Naftali.
38. Doroftei Johann.
39. Stelmachuwicz Julius.
40. Gratzl Eugen.

Ż u r W i e d e r h o l  u n g s- 
p r ii f u ng w erden z u ge- 

1 a s s e n :
1. Barb Leopold (Gesch.).
2. Byk Wolf (Math.).
3. Bardowicz A. (Matli.).
4. Bayer Wilhelm (Phys.).
5. Burg Eustachius (Math.). 
(i. Gregorowicz G. (Gesch.).
7. Kamelhaar Cli. (Math.).
8. Sedelmayer Jul. (Pliys.).




