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Beiträge zur Syntax des griechischen Mediums und Passivums.

Vorbemerkung՝.
Der Stand der Forschung, wie ihn im Jahre 1885 Brugmann in dem 2. Bande des Handbuches der 

klassischen Altertumswissenschaft von Iw. Müller S. 95 f. über die Syntax der griechischen genera 
verbi und insbesondere des Mediums und Passivums angegeben hat, besteht nach meiner Kenntnis 
unverändert fort. Auch Kowalecks Skizze „Über Passiv und Medium vornehmlich im Sprachgebrauche 
des Homer“ im Programm des Königl. Gymnasiums zu Danzig 1887, scheint mir bei aller Feinheit 
der Beobachtung im einzelnen für das Verständnis der Hauptfragen keine Klarheit geschaffen, sondern 
nur die Versuche subjektiver Gruppierung und Konstruktion um einen vermehrt zu haben. Vor 
allen Dingen ist es nötig, soweit der gerettete Sprachstoff՛ es ermöglicht, das Werd ед und die 
Entwickelung des betreffenden Sprachgebrauchs festzustellen. Dazu will die vorliegende Arbeit 
einen kleinen Beitrag geben.

Es ist schon oft beobachtet und ausgesprochen worden, dass der Medialaorist ursprünglich 
in viel grösserer Ausdehnung gebraucht worden ist, aber allmählich einen grossen Teil seines Gebietes 
an den Passivaorist abgegeben hat, bis diese Entwickelung mit dem Aufkommen der attischen Prosa 
ihren vorläufigen Abschluss erhielt. Den urkundlichen Nachweis aus der erhaltenen Litteratur habe 
ich in den beiden ersten Teilen meiner Arbeit zu führen versucht. Nebenher ergab sich, dass der 
Gebrauch der griechischen genera verbi in den ältesten Litteraturwerken überhaupt nicht so fest 
abgegrenzt ist, als man wohl annimmt: der Feststellung dieser Thatsache, allerdings mit Beschränkung 
auf den՛ Aorist, ist der dritte Teil gewidmet; wünschenswert ist der Nachweis auch, für die übrigen 
Tempora. Auch der Gebrauch desjenigen Mediums, welches in der Schulgrammatik jetzt gewöhnlich 
das direkte genannt wird, verdient in seiner Entwickelung untersucht zu werden. Das sogenannte 
indirekte Medium zeigt von Anfang an keine wesentlichen Schwankungen oder Wandlungen, ebenso
wenig՛ die sogenannten medialen Deponentia.

Durchforscht und ausgezogen habe ich den Gebrauch des medialen und passiven Aorists in 
den homerischen Dichtungen, bei Hesiod, den Lyrikern (mit Ausnahme der Pseudo-Phocylidea und 
Anacreontea), den Tragikern (leider ohne die Fragmente des Sophokles und Euripides) und Herodot. 
Ich bemerke, dass ich Pindars Siegesgesänge nach Mommsen, dessen Fragmente aber wie alle andern 
Lyriker nach Bergk und den Aeschylus nach Hermann citiere. Die einer Programmabhandlung ge
zogenen Grenzen haben mich veranlasst aus der Ilias und Odyssee meist nur die Anzahl der Stellen 
anzugeben: ich verweise ein für alle Mal auf Frohwein, Verbum Homericum (Leipzig, Teubner 1881), 
wo die Stellen selbst mit Leichtigkeit zu finden sind. Aus demselben Grunde habe ich auch die 
Komposita in der Regel in ihr Simplex einfach eingereiht; eine besondere Aufführung derselben 
schien mir für die vorliegenden Fragen durch sachliche Gründe nut selten geboten.
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Meine Auffassung einzelner Stellen wird Widerspruch erfahren, das muss ich erwarten; an’ 
einigen, hoffentlich nur wenigen Stellen wird man mir auch Irrtümer nachweisen können, das lässt 
sich bei einer derartigen Arbeit, wie die vorliegende ist, kaum vermeiden und wird, hoffe ich, Ent
schuldigung finden : aber die Hauptergebnisse werden dadurch sicherlich nicht geändert werden. Ich 
habe mich bemüht in meinen Anführungen vollständig und genau zu sein; wenn sich aber trotzdem 
durch Versehen oder Verschreiben falsche Angaben eingeschlichen haben, so darf ich wohl auch 
darin auf billige Nachsicht rechnen.

1.
Aus der indogermanischen Ursprache haben die Griechen nur ein Aktívum und Medium 

mitgebracht. Für das anfangs geringe Bedürfnis passiver Ausdrucksweise mussten die medialen 
Formen aushelfen, und zwar nicht nur im Präsens- und Perfektstamm, wie auch später immer, und 
im Futurum, wie später oft, sondern auch im Aorist, wofür später ein eigener Passivaorist eintrat. 
Noch in der erhaltenen Litteratur lässt sich der passive Gebrauch des medialen Aorists 
verhältnismässig häufig nachweisen. Hierher gehören zunächst unzweifelhaft eine Anzahl von medialen 
Aoristen ohne thematischen Vokal, die überwiegend im Partizip gebraucht sind. Zunächst 
führe ich den Aorist ßXvAüai an. der überhaupt nur bei Homer vorkommt, und zwar an 23 Stellen 
(II. 18, Od. 5), davon das Partizip 12 Mal (II. 9. Od. 3). Der Passivaorist fiXzibrivai. findet sich erst 
bei Herod. I 34. 43. VI 117. VIII 128; die Komposita 8ia-, sx-, хата-, ó—орХтіФлѵаь auch schon 
bei Euripides; der Aorist cop-ßX^cOa՛. ist intransitiv. Demnächst sind zu nennen die Formen zu 
хтасОаі: атгзхтато О 437. P 472. хтаМІал О 558; das Part, xvájisvo; (¿~o- und хата-) in den 
verschiedenen Kasus steht II. 12, Od. 4 Mal; ausserdem Hes. 0. 541. Sc. 402. Pind. Fragm. 186. 
A-esch. Pers. 903 an einer lyrischen Stelle. Dazu sind ferner zu rechnen die Bildungen 8аіхтаріѵыѵ 
Ф 146. 301 und арт,іхтархѵы X 72; vgl. аргХ<рато; T 31. £2 415. X 41. Daneben lesen wir den 
passiven Aorist sxvaSsv А 691. 8 537. хатзхтаіізѵ E 558. X 780. y 108. Sodann nenne ich das 
Part, оотар.гѵоі II. 6, Od. 1 Mal und оитар.зѵу;ѵ ютгьХт.ѵ II. 2 Mal (aber oÚtt¡&sí; Ѳ 537); ferner 
àwoupáp.svot Hes. Sc. 173 und den Infinitiv wśpOat II 708. Hierher gehört auch ¿охтір. svoc, 
das in verschiedenen Kasus bei Homer 27 Mal (II. 12, Od. 15) steht: А 33. E 543. Z 13. 391. 
Ѳ 288. I 129. 271. P 611. ľ 496. Ф 40. 77. 433. у 4. 8 342. 476. Լ 315. ň 283. i 130. 533, 
о 129. p 133. у 52. ձ 259. ы 214. 226. 336. 377; ausserdem Hymn. 1,36.102. 4,292. 10,4. 
Hes. Sc. 81. Bei Pind. Pyth. 5,76 findet sich ауахттзѵаѵ und bei Aesch. Ch. 795 (lyr. Stelle) 
steht jetzt als allgemein anerkannte Lesart то хаХы; xtío.svov. Daneben finden wir aber ¿uxtito; 
В 592. Hymn. 2, 245. Anacr. 14,5; vgl. аотохтіто; Aesch. Prom. 303 und vsoxtotto; Pind. Nem. 9,2. 
Thuc. 3,100. Von thematischen Aoristen ist zunächst der von ž/ы unzweifelhaft passivisch ' 
gebraucht an folgenden Stellen: X 334 u. v 2 х-ДтфрлЗ гс/оѵто, X 279 ы а/гі a^op-św/j, Pind. Pytli. 
1,10 ¿twaï; (sc. <póppxyyo;) хатас^ор.гѵо;, Eur. Hipp. 27 хатго^гто šptoTt, Herod. I 31 sv téXsi тооты 
гсуоѵто, VII 128 sv Иыир.аті svsa/STo, Plat. Phaedr. p. 244 e ты орЬыс [zävsvtí ts xal хатао/оу.гѵы. 
Ferner ist zu nennen íUswpálfsTo -óXi; о 384; vgl. тгоХі; ттіртетаі íl 729. Dann wird der sig- 
matische Aorist GTSçavtócacOai bei Pindar allgemein in passiver Bedeutung aufgefasst; an 4 
Stellen kommt er vor: 01. 7,15.81. 12,17. Nem. 6,19 (dagegen steht 01.4,11 атг'раѵыііэіс). Sollte 
das bei diesem Worte der Überrest eines früher ausgedehnteren, vielleicht auch nur dialektischen 
Sprachgebrauchs sein, den die am Alten hängende Priestersprache festgehalten hat? Ausserdem ist 



meiner Ansicht nach h 36 zpivâu&wv passivisch; Vers 48 steht von derselben Handlung und den
selben Personen der passive Aorist кріѵМѵте. Eigentümlich ist es, dass diese letzteren Aoriste erst 
von der Odyssee an vorkommen. Mich will bedünken, dass sich in der Odyssee wenigstens auf 
unserem Gebiete ein Streben nach Altertümlichkeit bemerkbar macht, welches sich auch darin zeigt, 
dass in ihr der intransitive Gebrauch des Mediums verhältnismässig häufiger ist, der Passivaorist 
dagegen seltener vorkommt als in der Ilias, während man das umgekehrte Verhältnis erwarten sollte. 
Das wären dann Anzeichen für die bewusste Anwendung einer schon festgewordenen und überlieferten 
epischen Sprache.

Passivische Ausdrucksweise überhaupt ist in dën ältesten griechischen Sprachdenk
mälern, insonderheit im Homer, verhältnismässig selten. Sie setzt Reflexion voraus, kommt daher 
erst im Laufe der Entwickelung einer Sprache auf und breitet sich allmählich weiter aus, je mehr 
die Sprache ihre natürliche Grundlage der sinnlichen Anschauung verlässt und dem Einfluss logischer 
Gesetze gehorcht. Es entspricht also dem natürlichen Entwickelungsgange, wenn wir bei Homer das 
Passivuni noch , nicht häufig finden. In welchem Umfange er den medialen Aorist in passiver 
Bedeutung hat, ist eben nachgewiesen worden; der sogenannte Passiv aorist aber wird von ihm 
kaum häufiger wirklich passivisch gebraucht. Entsprechend seiner Herkunft von dem Intransitivaorist 
des Aktivs ist er noch in den homerischen Dichtungen zum weitaus grössten Teile intransitiver 
Bedeutung. Von den Aoristen auf -r,v sind nur zwei passivisch: -Xmpivai und tu—/¡vom, die beide 
meist im Partizip Vorkommen, die übrigen 20 sämtlich intransitiv, worüber man Delbrück, Grund
lagen der griechischen Syntax S. 75 ff. einsehen möge. Aoriste auf zähle ich bei Homer 129, 
von denen 42 nur einmal, 27 zweimal, 14 dreimal, 8 viermal, 26 an 5—10 Stellen und 12 noch 
öfter verkommen. Auch von diesen ist nur eine kleine Zahl wirklich passivisch. Bei weitem die 
meisten drücken eine Handlung aus, die in und an dem Subjekt selbst vorgeht, nicht von aussen 
an dasselbe herangebracht wird, d. h. sie sind intransitiv. Auffallend ist dabei, dass von einer ganzen 
Reihe solcher sonst bei Homer vorkommenden Verba, welche eine Handlung ausdrücken, die nur an 
andern vorgenommen werden kann, welche also am leichtesten passivisch verwendet werden können 
und auch wirklich später oft so verwendet werden, der Passivaorist bei Homer nicht vorkommt. Ich 
nenne ¿тпл«'£гіѵ, osív binden, flá—tslv, ¿pisvai, хо~тгіѵ, ztíÇsiv, —śy—гіѵ, ссру.ттлѵ,
tw.žv, TtTpwcxsw, deren passiven Aorist zu verwenden sicherlich Gelegenheit vorhanden war. ¿osüñvaa 
lesen wir zuerst Batr. 87: ávsOñvai Solon 6,2; ŤpwíWjvsa Batr. 194 u. Lyr. Fragm. 25; Ssflvivai 
Solon 4,25. Pind. Хеш. 6,35: dida/ifrivzi Solon 13,51. Theogn. 565: —sp.pfl-Zvat Pind. Ol. 7,67. 8,44. 
Nem. 3,59; атіи.у.сОпѵаі Pind. Fragm. 100,5; z.tigIMÍvxi Pind. Ol. 8,37; Simon. 168,3,
Ta.pñw.i Aesch. Sept. 1005; cpz/Orivai Pind. Pyth. 11,23, coacyvivxt Aesch. Eum. 105. 302; z.oTrjuai 
Aesch. Ag. 1237: z.pTzcOzvz.'. Sopli. Ai. 498. El. 848: ~w:r,ílrvai Soph. ОТ 1202.

Passive Bedeutung haben bei Homer folgende Passivaoriste: Die schon ange
führten —X'/rpvai (nur das Partizip), tu—/¡vai, /.таМіѵхі und out^Ö-sí;; ferner ápiDp.Tjíl'Áp.svat В 124. 
(ŐxtíSsv und ¿pD.r.ílsv В 668. p.ixvílvívz՛. А 146. Il 795. Դ՜ 732. 6г,<о9іѵтг; Л 417. i 66. «rÁzxaD-sv 
(") 131. ¿»/.çits Defeat К 271. ttzgíHvto; А 458. Il 316, śp/Огѵта Ф 282. éXz.t; Defea; X 62
(man beachte daneben ¿TAup.évou;). viz.-/¡fl-eí; 'l' 656. 663. 704 (opp. ó vrzvíca; 702). SoDeívi ß 78. 
z.zluçflei; S 402. zienfleí; D 336. zeiz.iGfl'Zy.svai g 222. pr,DévTi т 414. и 322. Ferner giebt es 
einige Aoriste, welche an einzelnen Stellen passivisch zu fassen sind, während sie an anderen in
transitiv stehen, apD'fivat und ¿epD^vat heisst gewöhnlich: sich heben, drückt also eine Handlung
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aus, die das Subjekt selbständig aus sich heraus thut, aber s 393 steht es deutlich passivisch. 
Ebenso werden gegen den gewöhnlichen intransitiven Gebrauch einmal passivisch gebraucht : zptvbsvTs 
0 336, X'jftsv S> 360 und тайзі; / 200. Passivisch ist auch ówszpúçO-z () 626. aber intransitiv 
zpúçíhj \ 405. Dicht bei einander stehen zwei verschiedene Aoriste П 348 sz ď ¿víva^tlsv оЗоѵ-з;, 
іѵгттІгдЬгѵ Зг ol áp.çtó аір.ато; òçíiaXv.oí: die erste Handlung führt Idomeneus mit seiner Lanze 
aus, die zweite vollzieht sich infolge dessen von selbst. In andern Fällen kann man zweifelhaft sein: 
oloúbn Z 1 ist passivisch, da die Götter als Veranlasser sich aus dem Zusammenhang ergeben, A 401 
aber ist nicht notwendig an einen Veranlasser zu denken, ebenso wenig bei p.ovtoSsi; A 470, eher 
bei р.ооѵсоОеѵта о 386. Bei ¿yup-vtóOr, M 399 möchte man gern die die Mauer verlassenden Krieger 
hinzudenken, die Form also passivisch fassen, während es doch sonst das von selbst erfolgende Ein
treten eines Zustandes bedeutet, also intransitiv ist, auch an den beiden Stellen M 389 und 428, 
die jener so nahe stehen (sicher passivisch steht es Țyrt. 10,27). wșrâff&Tjcav <p՛ 50 ist dem Zu
sammenhänge nach intransitiv, aber -гтаи&зйии Ф 538 doch wohl passivisch. xuXíoO-r, P 99 ist 
unzweifelhaft intransitiv, dagegen ist man leicht geneigt ¿Esz’Aícbz Z 42 und 'l ' 394 passivisch zu 
fassen, doch mit Unrecht: denn das Herausstürzen aus dem zerbrochenen Wagen ist nicht die Folge 
einer unmittelbar wirkenden Thätigkeit von aussen, es ist überhaupt keine Person oder Sache da, 
die das Hinausstürzen ausführt. An der zweiten Stelle fährt der Dichter fort Դ՜ 395 àyzwváç тз 
wspiSpóohr, und 396 íipoZíyJH Ss р.гты~оѵ: auch hier fehlt die ausführende Person oder Sache. 
Ähnlich steht s 435 áwsSpupDsv und s 425 Spóçíhj und ¿pá/4h¡. Und doch hat in allen diesen 
Fällen die Handlung nicht ihren Ursprung im Subjekt allein, aber es ist auch keine Person oder 
Sache vorhanden, die die Ausführung der Handlung vornimmt, der Satz lässt sich nicht aktivisch 
wenden. Deutlicher ist die Sache bei DeXyöiövai z 326 und 212, wo es sich nur um einen innem 
Vorgang handelt, wenn wir im Deutschen auch passivisch übersetzen- ¿тзХгаЬт, ist in dem gleich
lautenden Verse z 470 = т 153 ՛— o> 143 entschieden intransitiv, ebenso О 228, aber X 663 
steht der Vollender im Dativ daneben. Passivisch ist sicherlich О 74 тгХгитпОтіѵаі śśZSwp, denn 
der Sprechende selbst, Zeus, ist als der Erfüller des Wunsches zu denken (vgl. auch ç 200), aber 
[i 171 ist eine thätige Person nicht anzunehmen. ist wohl an allen 17 Stellen intransitiv

¿угѵзто, wofür später namentlich bei den Tragikern oft zpzvfrñvai und -pa^O-vjvi« (letzteres auch 
bei Herodot) vorkommt. Auch das Partizip рг/Огѵ muss an allen 3 Iliasstellen ebenso gefasst werden, 
denn es drückt nur einen Hergang aus, und an eine, thätige Person zu denken ist nirgends ein 
Anhalt. — Andere werden noch mehr Passivaoriste passiv auffassen wollen, ich habe bei Homer nur 
diese gefunden. Aber wenn sich auch wirklich noch einige ausfindig machen lassen, so lässt sich 
doch nicht bestreiten, dass dieser Sprachgebrauch, wie überhaupt die passivische Ausdrucksweise, in 
den homerischen Gedichten verhältnismässig selten ist. Man lese mit Hinblick darauf nach einem 
Buch Homer einige Seiten Herodoteischer Geschichtserzählung, und man wird den grossen Unter
schied fühlen.

II.
Der mediale Aorist ist in der ältesten Zeit in weit grösserem Umfange in

transitiv gewesen als später. Die hierher gehörenden Verba sind allmählich entweder gänzlich 
äusser Gebrauch gekommen und nur in der Dichtersprache noch eine Zeit lang՝ mehr oder weniger 
verwendet worden, oder, wenn die Verba im Gebrauche blieben, ist der mediale Aorist meistenteils 



durch den passiven ersetzt worden in der Weise, dass schon bei Homer meist der passive neben 
dem medialen Aorist, teilweise sogar überwiegend, vorkommt.

Hier sind zuerst eine Reihe von unthematischen Aoristen zu nennen. Zunächst лото 
und XúvTo in den Formeln лото уооѵата Ф 114. 425. d 70.3. г 297. 406. g 212. / 68. 147. 
ձ 205. <o 345 und Лоѵто 8г -pía II 16. О 435. Il 341. Ausserdem kommt vor Vjto 8’ àywv Զ 1, 
intransitiv zu erklären, wo wir sagen: sich auf lösen, aus einander gehen (später gebraucht man dafür 
diaXob'Zvat wie Herod. I 128. V 77. VII 177. VIII 56); und лѵ;лт,ѵ Ф 80 entweder reflexiv = ich 
kaufte mich frei, oder besser intransitiv = ich kam frei. Daneben hat schon Homer das intrans. 
Auö-ävai E 296. (-) 123. 315. II 805. ľ 298. Ճ 31. 8 794. a 189. 341; ebenso Aesch. Pers. 597. 
Eur. Bacch. 447. Dann führe ich an die verschiedenen zum Infinitiv ¿'pilai gehörenden Formen, 
die uns in der Ilias an 52, in der Odyssee an 19 Stellen begegnen: ausserdem Hymn. 4.177. Hes. 
О. 568. Th. 782. 990. Sc. 30. 40. Theogn. 349. Simon. 41. Find. 01. 6,62. Pytli. 4.134. Aesch. 
Suppl. 407. Sept. 86. 109. Ag. 410. 954. 1369. Soph. ОТ 177. Eur. IA 186. Phoen. 1569 (sämt
liche Tragikerstellen aus lyrischen Teilen), oflÍGflai II. 14, Od. 17 Mal, und zwar das Part. II. 8, 
Od. 6 Mal: dieses ist bei den späteren Dichtern weit überwiegend im Gebrauch. Der Indikativ 
lindet sich: Pind. Pytli. 6.30. Aesch. Pers. 314. 372. Sept. 946. Eum. 45. Soph. ОТ 962. 970. 
Phil. 346. Eur. Ale. 414. Hipp. 839. Das Part, ohĺp-svo; steht: Hymn. 5,482. Hes. Th. 606. 850; 
bei den Lyrikern (namentlich Simonides) an 20, bei den Tragikern an 35 Stellen und in einem 
Orakel bei Herod. VII 220. meist schon zum Adjektiv geworden und gleichbedeutend mit çdh-ró;,. 
welches vorkommt Aesch. Ch. 121. Eum. 100. Fragm. 281,3. Eur. Ale. 100. Herc. F. 1026. Suppl. 78. 
Hipp. 1437, an einigen Stellen aber tritt die verbale Natur des Partizips noch deutlich hervor, z. B. 
Aesch. Ch. 359. Soph. Ai. 141. Eur. Ale. 278. Med. 1414. Daneben findet sich an 4 Stellen der 
Odyssee die Passivform sçíhílsv. Der Passivaorist oiiaoñvai ist erst bei Pindar (Pytli. 3,36) und den 
Tragikern nachweisbar. wTczjcflai „sich füllen" stellt an 12 Stellen des Homer, dann Batr. 167. 
Hes. Th. 688. Sc. 146 und an 3 Stellen des Aristophanes: Ach. 236. Vesp. 984. 1304: bei Herod. 
VIII 96 ist es zweifelhafte Lesart; sonst immer ттлгдЯ'пѵаі: Homer 8 Mal. Hymn, 5,280. Theogn. 8. 
Soph. ОТ 779. 874. Ant. 122. Phil. 520. 759. Eur. Bacch. 281. Нес. 1072. El. 430. Her. 646. 
Cycl. 409. Herod. I 78. HI 16. IV 128. VI 138. VII 119. Vgl. év 8’ ¿¡лгстшЭті Sopli. Ant. 420 
und -/.-/¡poiO^vai Eur. IT 306. Ion 1168. Dagegen passivisch тѵлагФгѵ Lyr. Fragm. 90,5. zHaifai 
„sich nähern“ 11. 4 Mal. Hes. Th. 193. Fragm. 98. Daneben ws^acň /jvai E 282. VI 420. Soph. ОТ 
213. 1100. Trach. 17. Phil. 1327 und іѵлаіітіѵаі Aesch. Prom. 899. Eur. Andr. 25. Нес. 890. Rhes. 
347. 911. 920. Tro. 203, sogar wÀzaiaGÍl-Ãvai Eur. El. 634, während sonst das Aktiv -W¡má’£siv 
intransitiv ist. ai H 27. 39. 231. ¿2 709. 54. r, 204. z 105. á 127. o 441. Շ 274.
<0 260. 5ÓV 8’ Smakowo M 377: später ist dafür der akt. Aor. im Gebrauch, wie schon bei Homer 
ЕѵіфХтут/іѵ о 15, Evp.ß^vip.svai Փ 578 und a0p.ßaXov II 565; vgl. Aesch. Ch. 663. ~аХто 6 Mal 
in der Ilias und Pind. 01. 13,69. An. drei Stellen bei Homer finden wir o.izvo oder šjmzto neben 
dem so häufigen p.i/fl'Zvai und р.іупѵаі, einmal zïtsktizto, sonst immer wayñvai, einmal auch 
—г,/9т;ѵаі. Hier muss auch ¿Xsyp-zv i 335 genannt werden, das nur intransitiv verstanden werden 
kann: ich zählte als fünfter zu ihnen: ganz in dergleichen Bedeutung steht Г 188 ¿Xs/Jlr.v; dagegen 
7.Ś-ZTO 8 451 ist transitiv. Das Part, ару.гѵо:, das Homer dreimal hat. findet sich noch Hymn. 3.110. 
Hes. 0. 407. 424. 542. 601. 617. 627. 632. 786. 808. Th. 639. Sc. 84. 116. Theogn. 275. 695. 
Plat. 6,1. Alem. 87. Ale. 94. Pind. 01. 8,73. Nem. 3,58: bei den Tragikern und Herodot nicht mehr.
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Neben einigen von diesen unthematischen Aoristen findet sich auch der sigmatische in 
gleicher Bedeutung: Formen zu II. 4, Od. 11 Mal, Hymn. 4,167. Hes. Sc. 46. XsEachai
II. 13, Od. 8 Mal. Hes. Th. 278. Ibycus 15. Find. Pyth. 2,36. Ferner ¿XsXtzro A 39. X 558: 
ebenfalls intransitiv гХгМЕар.гуо? В 316, гкгілуIbTjvxi II. 7, Od. 2 Mal; ebenso śMĘacfiai II. 5 Mal 
und Herod. II 95, gXijdWjvat VI 74. Eur. IT 444 (aber Eur. Or. 357 passiv): das verwandte
T 393. 12 510. i 433. Archil. 103. ¿^¡лг.ѵ II. 28, Od. 11 Mal. Hymn. 5.287. Hes. Th. 859. 
Sc. 458. Pind. Ol. 1,20. Aesch. Ag. 719. Eum. 778. 805. 989. Eur. Hel. 1133. 1162. Herc. F. 919. 
Phoen. 1065. Daneben intransitiv GsózcDa՛, Z 505. 11 208. H 227. P 463. X 22. 4՜ 198. s 51. 
Hymn. 4,66. 5,43. Mimn. 14.7 (dagegen transitiv ľ 26. A 415. 549. О 272. 4՜ 142). cub-żbm 
E 293. Hes. Th. 183. Lyr. Fragin. 39,11. Aesch. Prom. 135. Pers. 863. Sept. 916. Soph. Ai. 294. 
ОТ 446. ОС 119. 1724. Eur. Ale. 846. Andr. 859. Нес. 1082. Hel. 1302. IT 1294. Ion'787. 
/0<т9аі II. 16, Od. 9 Mal. Hymn. 4,228. 28,12. Batr. 245. Aesch. Ch. 396. Eum. 260 (vgl. /uvôç 
674). Eur. Her. 76. Einmal dafür ś/sóavo H 63. Homer 7 Mal. Mimn. 5,8. Aeschrio 9.
Sopli. Trach. 704. Phil. 293. Eur. Med. 1005. Herod. III 13. IX 120. An andern Stellen passivisch: 
Eur. El. 486. 514. Hipp. 854. Or. 1398. Einmal findet sich ыѵхто P 25, sonst an 7 Stellen der 
Ilias ¿vósasOan, aber Herod. II 136 ха.тоѵосОуі;- — оѵхаЭ-аь ist der einzige unthematische Medial
aorist intrans. Bedeutung, der ohne Wandlung von Homer an bis in den festen Sprachgebrauch der 
attischen Prosa sich gerettet hat: Homer 8 Mal. Hymn.' 5,132. Theogn. 1380. Simon. 128. Soph. 
El. 211. ОТ 644. ОС 1042. Eur. Ale. 59. 335. Нес. 997. Hel. 645. 646. 1418. Herc. F. 1368. 
Suppl. 256. .Hipp- 517. 718. ІА 1008. 1359. IT 1078. Med. 1025. Or. 1677: Herod. I 168. ֊ 
Ich schliesse hier noch als beachtenswert an den intrans. Gebrauch von msailai X 381: aęścftat 
Sopli. ОТ 1521: izsO-ścilai Soph. ОС 1437. Trach. 197 (vgl. Phil. 816). Eur. Herc. F. 627. -po;- 
bścDzi intrans. Soph. ОС 1332. Eur. Rhes. 655. Herod. HI 83. VI 109. $-t 9 sei) v.i zuerst bei 
Herod. I 1. 96. Ill 145. IV 110. 160. VI 83. 108. VII 191. IX 103: daneben ś—гі)т,хато und 
¿wíO-TÍzavvo 1 26. 102. VI 108. VII 125. VIH 27.

Ich lasse nun die thematischen Aoriste intransitiver Bedeutung folgen: ¿za/śahat steht 
nur bei Homer an 5 Stellen und verschwindet nachher gänzlich. Xtzssfrai bei Homer an 24 Stellen 
(auch p 187), sonst nicht in dieser Bedeutung vorkommend (Eur. Herc. F. 169 und oft bei Herodot 
ist es transitiv), wird später ersetzt durch XsrpDzvxi: Hymn. 3.195. Pind. Ol. 2,43. Istinu. 2,11. 
Aesch. Pers. 339. 565. Ag. 73. Eur. Нес. 1138. Hel. 411. Her. 732. IT 50. Ion 861. Or. 80. 
216. Phoen. 747 und oft bei Herodot: an andern Stellen wird es auch passivisch gebraucht. Sehr 
bestritten ist die Auffassung der Form Xiwsv II 507 als Passivaorist. ziDśeiat II. 33, Od. 19 Mal 
(ausserdem -г-0)оіто z 204). Dieser Aorist hat sich lange erhalten: Hymn. 2,89. 324. 5,299. Hes. 
О. 69. 295. Th. 474. Sim. Amorg. 1,22. Pind. 01. 13,76. Pyth. 1,59. 4,200. Herod. VIII 77 in 
einem Orakel. Bei den Tragikern ist namentlich der Imperativ wiboö behebt: Aesch. Suppl. 511. 
Ag. 910. Soph. ОТ 649. 1064. 1434. ОС 1181. 1441. Ant. 992. Eur. Ale. 1109. Andr. 388. Bacch. 
309. Нес. 402. 842. Hel. 323. 451. Her. 174. Hipp. 892. ІА 725. 739. 1209. 1436. 1461. Cyd. 
309. Or. 1101. cf. Plat. Phaed. p. 117a: andere Formen: Aesch. Sept. 1051. Ag. 193. Eum. 783. 
Soph. El. 429. 938. ОТ 321. 1065. ОС 1334. Trach. 570. Phil. 103. 1226. Eur. El. 981. Her. 1020. 
Here. F. 848. Suppl. 473. 854. Hipp, 950. 1251. ІА 1017. Ion 560. Or. 92. 594. -surbiiyai 
intransitiv begegnet zuerst bei den Tragikern: Aesch. Prom. 670. 1018. Soph. El. 974. 986. ОТ 526. 
ОС 756. 1414. Phil. 485. 1269. 1278. Eur. Andr. 193. 870. Hel. 389. Hipp. 1288. ІА 964.
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IT 93. 574. 714. 968. 970. Med. 802. Aber sicher passivisch ist es: Timocr. 1,6. Aesch. Ag. 569. 
Eum. 583. Soph. El. 409. Eur. Bacch. 325. Bei Herod, steht es intr. II 121, 2 u. 4: аѵатггптОгѵте; 
V 97 ist passivisch. Von àysípto findet sich intr. -/¡ургто H 434. Զ 789, ¿yśpowo nebst Tnfin.
7 Mal, das Part, àypôpÆvo; 14 Mal bei Homer und Hymn. 2,132. 5,289. Hes. Th. 92. áyspO-ñvaa 
II. 5, Od. 5 Mal. ¿ааугірато Ș .248 aber ist bestrittene Lesart. Von ähnlicher Bedeutung ist der 
Aorist áolAiaOñvat О 588 u. T 54 und áXwfrñvan Herod. I 63. 79. V 15. otAÄs/hňvo« erst bei 
Herodot und zwar 21 Mal; oAksy/ívsn erst in den letzten Büchern des Herodot und zwar 5 Mal. 
GolAśęaGllai ist transitiv: Ճ 413. Eur. Phoen. 850. Herod. II 94. šypss&xi II. 5, Od. 8 Mal. 
Aesch. Suppl. 59; ¿yspfi-ñvai aber Eur. Cycl. 627. Herod. I 34. 209. IV 9. ѴП 137. Der inträns. 
A or. т p a-r: ś <7 fi-a t hat sich von Homer (26 Stellen) an durch alle Zeiten im vorzugsweisen Gebrauch 
erhalten. Bei Homer haben wir daneben an zwei gleichlautenden Stellen (а 422. ծ 305) тргфасО-аі 
später findet sich in gleicher Bedeutung трзо&пѵас Hom. Epigr. 14,7. Theogn. 379. Eur. El. 1046, 
тржрв-Тіѵаі Herod. IV 12. IX 56 und трх—üvat Ananius 5,4. Aesch. Pers, 998. Soph. Ai. 743. Eur. 
Med. 246. тра<р0-пѵа.і о 80 hat etwas andere Bedeutung. тартггсО-аі hat Homer 3 Mal, тгтар-гаО-аі
8 Mal; daneben ebenfalls intrans. -TŚpĄacrfi-ai 2 Mal (ausserdem noch Hymn. 1,153), aber тгр<р9--/іѵац 
vapofi-ñvai und тарттлѵаі (einschl. Tpy.7tsioy.sv) zusammen an 20 Stellen; Tspofi-ñvai ausserdem Hymn. 
19,45. 27,11. Theogn. 594. Soph. ОС 1140. Eur. Ion 541. 1376. zscTayayśfffi-oci z 140, aber 
zaTa^fi-ijvaí. Herod. ѴІП 4, wie ¿vayfi^vat Aesch. Ag. 604. Herod. HI 138. IV 103. 152. АН 98. 
VU 168. 184. 194 bis. ѴШ 84. — òXscHlat (bei Homer habe ich 113 Stellen gezählt) ist der 
einzige intransitive thematische Aorist, der sich uneingeschränkt behauptet hat.

Die Reihe der allmählich verschwindenden sigmatischen Aoriste mit intransitiver Bedeu
tung ist noch grösser. Einige sind schon in den vorangehenden Abschnitten angeführt. Ausserdem sind 
zu nennen: /wcracfiai II. 12, Od. 1 Mal. Hymn. 5,91. Hes.Th. 554. Sc. 12. Fragm,35,2. уоХоаасй-аі 
II. 15, Od. 8 Mal. Hymn. 2, 78. 129. 4,288. 5,251. Hes. О. 47. 53. Stesich. 35,3. /cAwikzjvai II. 10, 
Od. 1 Mal. Hom. Epigr. 7,3. Theogn. 155. Simon. Am. 7,17. Pind. 01. 7,30. Nem. 7,25. 10.60. 
Soph. Ant. 1235. Phil. 374. Eur. Ale. 5. Von Verben ähnlicher Bedeutung begegnet zoTŚsmfe
10 Mal bei Homer, einmal štíczónekito v¡ 306; ópyiofi-ñvoc: steht nach schwerlich richtiger 
Vermutung Hymn. 5,345 u. Batr. 239, sonst erst bei Eur. IA 631. 637. Med. 129, bei Herodot 
nicht; сттгруfiñvy.L Pind. Nem. 1,40. Herod. I 32. Яор.ОсааЯаь einmal Eur. Hel. 1343; flup.wí)ñvxt. 
abgesehen von der zweifelhaften Stelle Batr. 239 erst Eur. Or. 765. Phoen. 461 und Herod. III 1. 
32. 34. V 33. AHI 11. 39. 210. 238. IN 111. ¿рр.-^аоО-аі Ѳ 511. Ф 595. Hes. Sc. 127. 
ópy.-r,fižvai Л. 31, Od. 13 Mal. Hymn. 5,130. Batr. 155. Hes. О. 459. 526. Sc. 73. Pind. Nem. 10,69. 
Fragm. 96. Aesch. Pers. 457. 498. Sopli. El. 196. ОС 1401. Eur. Ale. 1040. IT 1270. 1407. 
Ion 595. Cycl. 698. Aled. 189. 906. Tro. 532; bei Herod, an 24 Stellen. Daneben das Aktiv intr. 
schon Д 335. N 64. Ф 265. X 194. p. 221. Batr. 258. pwoaefi-at nur in den alten Epikern: 
A 529. £2 616. ձ 3. ы 69. Hymn. 3,505. 4,261. Hes. Th. 8. zoip-ñoaofl-ai II. 7, Od. 6 Alai. 
Hymn. 4,74. zoip.nfi^vai. II. 4, Od. 13 Alal. Hes. Th. 213. Soph. El. 509. Eur. Andr. 390. Herod. I 31.
11 121,4. IV 7. АПН 76. 134. Dagegen steht immer nur in der Passivform sùvzfizvat II. 6, Od. 
7 Alai. Hymn. 4,255. Hes. Th. 133. 380. 634. 967. 1019. Sc, 6. Herod. VI 69 bis. 107: und 
£uva<j-iH)vaŁ ľ 448. Pind. Pytli. 3,25. 4,254. Fragm. 175. Soph. OT 982. Eur. łon 17. 1484 (aber 
Soph. Trach. 1242 passiv), zÁívasfi-ai einmal p .340, sonst immer zXivfiñvai oder zMftvivai II. 8, 
Od. 9 Alai. Hymn. 1,26. Hes. Th. 711. Archil. 34. Pind. 01. 1,92. Nem. 4,15. Soph. Ant. 1344. 



Trach. 100. 1226. Eur. Herc. F. 956. Hipp. 211. Gyei. 544. Herod. I 211. II 121,4. spsiaaafiai 
II. 6 Mal u. Hes. Sc. 362. épeiaSñvai II. 4 Mal. ггттіріНасйал Ф 242, crr/ipi^freí; an den gleich
lautenden Stellen Tyrt. 10,32 u. 11,22, ^т,р1Еал intr. »>. 434. àáaaahai II. 6 Mal, áaaftñvai II. 3, 
Od. 3 Mal. Hymn. 4,253. 5,246. 258. Hes. О. 283. zopśaaa-ilai II. 6 Mal, A 87 mit /sipa;; 
Od. 4 Mal, Ș 28 mit í)u>zóv; Hymn. 5,175. Hes. О. 33. 368. Fragm. 70.2. zopsahñvai <) 541. z 499. 
Theogn. 1249. 1269. Eur. Hipp. 112. voaçíaaofrai Od. 6 Mal, ѵо<т<рийИіѵаі X 73. Hymn. 3,562. 
5,92. Theogn. 94. 1291. Archil. 96. Aesch. Oh. 485. Einmal steht sasiaavo Ѳ 199 von einer 
Person intrans., von der Erde asidWjvat Eur IT 46 und Herod. VI 98; Soph. Ant. 583 aber ist 
es passiv. Ebenso einmal $/р(р.фато Hymn. 2,261, sonst der Passivaorist: II. 5, Od. 1 Mal. Pind. 
Pyth. 12,21. Aesch. Suppl. 759. p.v-flcracfl-at II. 34, Od. 21 Mal. Hymn. 1,150. 160. 167. 5,283. 
Hes. Th. 503. 651. Callinus 2,2. Tyrt. 12,1. Sappho 32. Simon. 104. Aesch. Suppl. 50. Ch. 613. 
Soph. ОТ 564. Trach. 1124. Eur. Ale. 299. Herod. VII 39. [zv-/¡ah^vat Od. 3 Mal. Pind. Ol. 7,61. 
Nem. 9,10. Aesch. Pers. 324. Sopli. El. 373. Phil. 310. 1400. Eur. El. 745. Cycl. 152. Med. 1246. 
Or. 579; bei Herodot an 22 Stellen, zpívacD-at ist՛ sicher intransitiv = (kämpfend) sich mit jemd. 
auseinandersetzen bei Hes. Th. 882; В 385 und - 269 sind es wohl Präsensformen. Sonst gewöhn
lich Siazpth^at: Г 98. 102. 11 306. I՜ 141. 212. w 532. Herod. VII 219. VIII 18. IX 58; das 
Futur dazu ist Siazptvéîchai а 149. о 180. Vgl. zpíhsv Pind. Pyth. 4,168; àxozpthrivat Archil. 89,3. 
Herod. I 60; zapszpíOnaav Herod. VIII 70. íy.sípachat S 163. a 41, aber ip.śpttn Herod. VII 44. 
Einmal (i 298) steht таѵиа<7ар.гѵо; intrans., sonst dafür immer der Passivaorist ravuaíhíjvai II. 6. 
Od. 1 Mal. Hymn. 7,38. Batr. 221. Hes. Th. 177. Ebenso Tahñvat Hom. 4 Mal. Aesch. Pers. 709. 
Soph. Ant. 124. 1235. Eur. IT 973. Or. 302. Tro. 114. vaacachai „sich ansiedeln“ В 629. о 254. 
Hes. О. 639; dafür der Passivaorist E 119. Eur. IT 175. Med. 166. Plioen. 207. Aber Aesch. 
Eum. 916 und Eur. IT 1260 ist der Medialaorist kausativ, wie der Aktivaorist S 174 und II 86.
zaTotztcachat ist bei Isocr. 19, 23 u. 24 intrans. gebraucht, ebenso ¿votzicap-svoi bei Thue. VI 2, 
sonst dafür oizwhrjva։. nebst Kompositis Pind. Fragm. 96,1. Eur. Here. F. 13. Herod. I 68. П 30.
154 bis. IV 180. -tcToicachat nur Z 233 u. Ф 286, später ohne wesentlichen Unterschied der 
Bedeutung nur -lavwüñvai: о 436. <p 218. Hymn. 3,536. Soph. ОС 1039. Eur. ІА 66. Einmal 
findet sich zop-ícachs intr. Eur. Tro. 166 an einer Chorstelle, während sonst zop-ich-^vai im Gebrauch 
ist: Corinna 6. Eur. Here. F. 242. Plioen. 853. Herod. I 31. V 85. 87. VII 182. Zweimal p.s9- 
opo-icachai intr. Eur. Med. 258. 442 und einmal ópp.íaací>ai Herod. IX 96; óp¡xw8ñvai Theogn. 1274. 
Soph. Phil. 546. Ferner steht о/тіаато г 54, wo nach sonstigem Sprachgebrauch der Passivaorist 
erwartet wird. Ebenso icwcachai r, 212 u. Hes. Sc. 263, aber äviawösws; Herod. VH 103 u. ś^iawilsi-/)
Herod. ѴПІ 13, wie őp.oító&üvat А 187. у 120. Eur. Hel. 140; und slzachñvai Soph. ОС 338. Eur. 
Bacch. 1253. El. 279. Hier ist auch auvsvsízsTai Hes. Sc. 440 zu erwähnen, ein Konjunktiv des 
medialen Aorists von cu^ęśpw in der intrans. Bedeutung „zusammenprallen“. — Besonders sind zu 
nennen ópśĘaailai und opaaaaafiai, von denen man nicht sagen kann, dass sie durch den passiven 
Aorist verdrängt worden sind, òpsçach ai ist zunächst allein herrschend gewesen: II. 10, Od. 2 Mal. 
Hymn. 5,15. Hes. Th. 178. Sc. 456. Solon 5,2. Eur. Herc. F. 16, aber Eur. Or. 303 transitiv, 
ops/hñvat begegnet zuerst Eur. Hel. 1238. Ion 842. Or. 328, daneben aber erhielt sich der mediale 
Aorist auch später in der Prosa, çpáacaafi-ai II. 14, Od. 22 Mal. Hymn. 2, 224. 237. 3, 294. 354. 
4,178.-5,313. Hes. О. 86. 294. Th. 160. 471. 900. Sc. 218. Sol. 13,38. 20,2. 34,1. Theogn. 430. 
706. Archil. 94,1. Aesch. Suppl. 420. Eur. Med. 654 (beides Chorstellen). Herod. I 48. ПТ 57. V 9. 



<ppac>Av¡vai hat daneben nicht recht aufkommen können: г 183. v 485 — փ 260. Pind. Nem. 5,34. 
Eur. Нес. 546 und findet sich nur bei Herodot häufiger: I 84. IV 76. 200. V 92,3. VH 46. 239, 
IX 19. 107. Beides scheint in die attische Prosa überhaupt nicht aufgenommen worden zu sein.

Auch bei vielen Deponentien, bei denen später der passive Aorist allein üblich wurde, 
lässt sich der ursprüngliche mediale Aorist noch nachweisen, teilweise hat er sich sogar lange erhalten. 
¿'¡'xsxafíxi Ռ 12, Od. 8 Mal. Hymn. 3,343. Alcaeus 14. ayacAvjvai erst bei Hes. Fragm. 38,2. 
Sol. 33,3. Pind. Pyth. 4,237. Eur. Herc. F. 845. aiSśaaaAai II. 3, Od. 1 Mal. Hymn. 5,64. 
Plat. 12,2. Aesch. Ch. 97. 884. Eum. 530. Fragm. 141. Soph. Ai. 506. 507. ОТ 654. Eur. ІА 1246. 
aldsch-ñvai II. 3, Od. 1 Mal. Pind. Pyth. 4,173. Aesch. Ag. 904. Ch. 887. Eum. 752. Soph. ОТ 647. 
Eur. Ale. 857. Нес. 286. 806. Her. 813. 1027. Hipp. 772. Herod. VII 141, IX 7,1. âwaÀvíaaffOai. 
Hes. Sc. 409; sonst àlvjAvjvai Od. 8 Mal. Aesch. Suppl. 836. áçay.iXZ^váv.svo; Eur. Hel. 1471 
an einer Chorstelle; sonst áp.iXX/;A'Ävai Eur. Hel. 165. 387. Herc. F. 1255. Suppl. 195. Cycl. 628. 
àpw/jaavA-ai II. 2, Od. 2 Mal und Herod. HI 1. 74; ¿рѵтіА^ѵаі erst Soph. Trach. 480. Eur. Hipp. 
1266. aòXícacAai Herod. IX 15 und in der späteren Prosa öfter, sonst aüXwA^vai Hipponax 63. 
Soph. Phil. 30. Eur. Rhes. 518. Herod. ѴШ 9. SiaXs^aallai steht an 5 Stellen der Lias; vgl. 
Sappho 87. ScaXe^iHjvai erst bei Herod. Ill 51. 52. ХиѵтісаѵАаі II. 6, Od.՛ 2 Mal und Simon. 
Am. 17. SuvacrOvivai Դ՜ 465. г 319. Pind. Ol. 1,56. Herod. II 19. 43. 110. 140. VII 106. SowjAvivai 
Aesch. Prom. 208. Soph. Ai. 1067. ОТ 1212. Eur. Ion 867. ¿pácavAai II. 3, Od. 1 Mal. Hymn. 
3,130. 4,57. Hes. Th. 915. Archil. 30,2. Pind. Ol. 1,25. Pyth. 2,27. spacflvivai nicht bei Homer, 
zuerst Alcm. 33,5. Aesch. Pers. 828. Soph. Ai. 967. Eur. Нес. 775. Hipp. 337. 453. Med. 491.. 
697. 700. Rhes. 839. Herod. I 8 bis. 96. II 131. ІП 31. ѵ^ато i 352, sonst -/¡aSvivai, erst von 
Sophokles an: Soph. El. 1325. Phil. 1314. Eur. Hel. 537. El. 258. Hipp. 1258. IA 359. IT 388. 
Ion 728. Cycl. 420. 446. Med. 1138: bei Herodot an 24 Stellen. г~гр.7,ѵато Z 160, sonst ¡j.xvr¡vxi. 
Soph. Ai. 726. Eur. Bacoh. 999. 1295. Нес. 1278. Hel. 97. Herc. F. 1137. Hipp. 241. IT 932. 
Herod. HI 30. 33. 34. 38. AT 84 viermäl. IX 34. òíaxaOxi Od. 7 Mal, oï<rAvjvai H. 1, Od. 2 Mal, 
OLTjO'HvacL Eur. IA 986. wsip-ÁaaaA-ai II. 8, Od. 16 Mal. Aesch. Pers. 852. Herod. I 84. ІП 152. 
А 81. ATI 106. 135. AȚII 133. — гірг,Avivai H. 9, Od. 5 Mal. Hes. Sc. 359. Theogn. 126. 506. Eur. 
Suppl. 1089. Herod. I 206. II 73. 111. III 152. IV 80. A’ 16. 71. AT 86,3. ATI 9,1. 135. IX 18. 
Daneben findet sich im Präs. u. Fut. das Aktiv zusammen 10 Mal bei Homer wie auch später noch 
oft, aber der Aorist dazu ist mir nur Soph. ОС 1276 begegnet. Zu nennen ist hier auch ¿üF/ipíaavro 
-h 76 neben §7,ріѵАѵіт7|ѵ II 756. — Von den übrigen sogenannten passiven Deponentien ist der 
mediale Aorist im Bereich meiner Nachforschungen nicht nachweisbar, der passive aber, wenn über
haupt, erst von den Tragikern an. аѵтіыАпѵаі Aesch. Suppl. 374. Herod. ІА’ 126. А’ 100. ATI. 
9,1. 10,3. AȚII 100 bis; гѵаѵтіыAvivai Herod. ATI 10,4. à^Asv Avivai Aesch. Prom. 292. Eur. Herc. 
F. 1264. Herod. IT 103. 173. AT 21. ßouÂr, Avivai Soph. El. 1100, ОС 732. Eur. Нес. 1211. 
Hel. 784. Hipp. 476. 1243. ІА 1395. Ion 1359. Tro. 659. Herod. II 121,5. ßpu/zA-ei; Soph. ОТ 
1265; vgl. dagegen Plat. Phaed. p. 117 d. 8s7,Avivât Soph. ОС 1170 und an 24 Stellen des 
Herodot. r, ~ i v т-¿A-r, Herod. HI 15. sòÀaflr, Av¡ti Soph. ОТ 47. żccź hr. Eur. Andr. 917. гѵѵы- 
Av¡vai bei Herodot 32 Mal. [лгХг,Ac5 Soph. Ai. 1184. ¿—олгХг, Avivai Herod. A ІП 109. Stavov,Avivai 
Herod. Il 126. s—ivar, Avivai Herod. HI 122. AT 115.

Ich schliesse die in den Schulgrammätiken sogenannten medialen Passiva an, so weit sie 
nicht bisher aufgeführt sind, d. h. diejenigen intransitiven Passivaoriste von A’erben, die .auch im
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Aktiv vorkommen, bei denen eine Konkurrenz des Medialaoristes nicht nachweisbar ist. Da bei Homer 
die Passivaoriste überhaupt weit überwiegend intransitiv sind, so habe ich die nur bei ihm vorkommen
den nicht eingereiht, und verweise ihretwegen im allgemeinen auf meine Erörterungen in der zweiten 
Hälfte des ersten Teiles. Ich nenne folgende: II. 6, Od. 2 Mal. zíGyovh^vzt Pind. Nem.
9,27. Eur. Hipp. 1291. Or. 802. Herod. I 10. áXiG-8-лѵаі s. S. 9. z—aXXayívzi Aesch. Prom. 
472. 751. Ag. 321. Soph. Ant. 422. Eur. Phoen. 592. Herod. VIII 84; aber Eur. Andr. 592 passiv. 
y.—v.Wv.y Oñvzí Soph. El. 1335. ОС 786. Eur. 16 Mai, Herod, oft. zsp&'/jvzi u. zpp-^vzi II. 3, 
Od. 4 Mal, aber s 393 passiv. Pind. Nem. 7,75. 8,41. Isthm. 1,56. Anacr. 19. Simon. 16.111. Telestes 
14. Aesch. Sept. 196. Ag. 1491. Soph. Ant. 111. Eur. Andr. 848. Bacch. 748. Hel. 606. 1516. 
Hipp. 735. Rhes. 109. аіыргДпѵаі Herod. VI 116. VIII 100. zozwiiypzi ւ 321. Aesch. Ch. 257. 
Herod. IV 151. zú$7¡8֊üvzt Herod. I 58. IV 147. ¿«pzviGhñvzt Eur. IT 764. Herod. Ш 26. 
IV 8. 14. 15. 95. 124. VII 19. 166. Siv-/¡hñvzi Hom." 3 Mai. Hymn. 3,45. Pind. Pyth. 11,38. 

Eur. Rhes. 353. Soyy.w&síç Hymn. 3,146. Hes. Sc. 389. ¿zsi/9-iivzt Herod. VII 10,6. ѴПІ 
68,2.3. sctlzO^vzi habe ich nicht gefunden. sÒvtjO-tívzl s. S. 9. u. eútoy/jhñvzi Herod. I 31. 
0՛ p z и g 9-Ã v z i Soph. Ant. 476. Eur. Suppl. 691. ízvOñvzi Hom. 11 Mai. Pind. 01. 2,13. Fragm. 
99,16. z.iv7)í)'Ãvxi II. 4 Mai. Hymn. 2,163. 28,11. Simon. 37,2. Soph. ОС 1660. Eur. Rhes. 774. 
Herod. II 156. AT 98 bis. IN 52. 54. zXzg&tívzi II. 2, Od. 7 Mal; aber Batr. 241 passiv. 
zo~o>0-ñvai Batr. 189. zuzvi-frvivzi II. 3 Mal. Hom. Epigr. 14,12. xAin 9-^vzt II. 3 Mai. Soph. 
El. 50. Herod. I 84. V 16. Gu^Xsy/ivzi s. S. 9. Хитгл&тіѵяі Aesch. Fragm. 308,5. Soph. ОС 816. 
Eur. Hel. 771. p.s&uGhñyzi Ale. 35. Eur. Cycl. 167. 538. Herod. II 121,4. Dafür Ocopz/O^vz՛. 
Theogn. 470. 508. 884. Pind. Fragm. 50. ^r,pav-9-ñvzt Ф 345. 348. Herod. I 75. ópyicO-ñvzi s. S. 9. 
77Spai’o>9-Ãvat w 437. Soph. Ai. 730. Herod. I 209. II124. V 14. 23. VIII 25. tXsZI>7)vzl Լ 313. 
ծ 33. Aesch. Eum. 256. ¿¡zttXzzeí; Eur. Hipp. 1236. Gup.-Xzzsíç Herod. III 78. VIII 84. sz
ír. zzTawXTíyñvai Г 31. N 394. 11 403. ճ 225. Hymn. 7,50. Eur. Tro. 183. śz-
TÁzyñvz՛. Aesch. Ch. 230. Soph. El. 1045. Trach. 629. Phil. 226. Eur. Med. 8. Rhes. 291. Herod. 
8 Mal. -It.՝'/ D-vívxi Horn. 16 Mal, Hymn. 4,254. Pind. Nem. 10,6. Aesch. Sept. 765. Eur. Hipp. 
240. Or. 56. Rhes. 283; aber Herc. F. 1189 passiv. -tàzvtiííz^zi Pind. Nem. 8,4. Lyr. Fragm. 73. 
Eur. Hel. 598. TzviyÃvzc Batr. 148. zopsuS-^vai Pind. Fragm. 53,8. Lyr. Fragm. 116. Eur. Ale. 
121. Andr. 1033. Hec. 1099. Hel. 51. łon 1240 (fast nur lyr. Stellen). Herod. V 106. VII 196. 
VIII 107. -Toi7,i)'ñvzi / 296. Anacr. 52. Eur. IA 586. Cycl. 185; aber то t7tot,í)sv Eur. Bacch. 
1268 passiv. pzy¿vzt Ѳ 558. H 300. Aesch. Ag. 483. Soph. Ant. 476. Eur. Tro. 1177. Herod. 
8 Mal. paiffS-flvai II 339 (vgl. Զ 355). Aesch. Prom. 191; aber Pind. Fragm. 88,3 passiv, gzttívzl 
T 27. Hes. Sc. 152. Herod. II 41. Ill 66. VI 136. (g) z s 8zg í)ž v zi II. 5 Mal. Aesch. Pers. 497. 
Herod. V 15. 102. VII 91. 219. VIH 57. 8izG~zp7¡vzL Soph. El. 748. Trach. 782. gtzXtívzi 
„sich aufmachen“ Soph. Ai. 328. El. 404. Eur. Andr. 251. Hel. 1527. Herc. F. 109. Med. 668. 
Herod. IV 163. VI 25. ¿togtzXtívzi Soph. ОТ 115. Eur. Hel. 660. 1525. IT 1409. Phoen. 319. 
-pouGTízkTK Soph. ОС 20; aber gtzXeíç Pind. Ol. 13,47 u. ztsgtzXtw Eur. Phoen. 292 passiv. 
GTps<phñvzí (nur im Partizip) Homer 17 Mal und Hymn. 4,156. GTpz<pñvzt Sol. 37,6. Soph. 9, 
Eur. 10, Herod. 7 Mal. gçzX-ãvzl Sol. 33,4. Aesch. Pers. 387. Prom. 473. Fragm. 282. Soph. Ai. 
1136. ОС. 75. Trach. 297. *621. 727. Eur. 20 Mal. Herod. IV 140. V 50. VI 5. ztjogZigíIžvzi 

Herod. T 143. II 17. IV 119. VII 233. ѴПІ 35. Gzwhzivzi О 503. P 228. у 185 z 473. Pind. 
Pyth. 4,161. GtóO-Ävzi Simon. 165 bis. Aesch. Pers. 213. Sept. 961. Soph. El. 60. ОТ 756. 1457.
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ОС 386. 1345. Allt. 331 (vgl. 553). Trach. 611. Phil. 109. Eur. 34, Herod. 10 Mal. тоОІЯѵаи 
s. S. 10. ր«ա։ Aesch. Prom. 535. Soph. Tracii. 463. 833. Eur. Suppl. 1106. Or. 34. 805. 
Herod. I 50. wvtti/Mç Eur. Suppl. 1029. Herod. IT 111. ©hap^voci Piud. Pyth.
3,36. Aesch. Pers. 278. 446. Soph. ОТ 1502. Ant. 1229. Phil. 506. Eur. Suppl. 563. 697. Hipp. 
1008. 1436. Ion 347. Or. 297. Tro. 508 und bei Herodot 30 Mal. <ро₽7)Ят)ѵаі „fliehen“ II. 9, 
Od. 1 Mal. Hymn. 7,48; „sich fürchten“ Telestes 1,4. Aesch. Prom. 128. 1007. Sept. 458. Eur. Andr. 
994. Hipp. 519. Rlies. 47. 80. 661. Herod. I 107. V 111. VI 62. VIII 27; aber Eur. Andr. 962
passiv. <pop7)hsí; Simon. 148,10. Herod. I 173. VII 220. 229.
Eur. IT 596. 1002. Herod. I 141. II 13. V 47. VII 9,3. IX 48. 61

у co p լ n S- ň v a i

III.
Überhaupt erkennen wir bei Homer und den Dichtern, die ihm zeitlich nahe stehen, eine 

grosse Mannigfaltigkeit und Abwechselung im Gebrauche der genera verbi. Das darf 
man aber nicht als persönliche Willkür oder dichterische Freiheit auffassen, es ist das vielmehr ein 
Beweis dafür, dass die Sprache damals noch im Fluss war und den Abschluss ihrer Entwickelung 
noch nicht erreicht hatte. Denn ganz allgemein gilt das Gesetz, dass, wo für eine Bedeutung zwei 
Formen sich linden, entweder ein Bedeutungsunterschied sich ausbildet oder die eine Form nach und 
nach verschwindet, ein Gesetz, dessen Wirken an dem bisher besprochenen Sprachgebrauch deutlich 
ersichtlich ist. Wenn aber ein solches Schwanken auch später bei den Lyrikern und Tragikern nicht 
selten sich zeigt, so erklärt sich daș einfach aus der bewussten Anlehnung dieser Dichter an die 
homerische Sprache und der absichtlichen Anwendung altertümlicher Sprachform; und bei Herodot 
ist es ein Beweis für die Abhängigkeit der ältesten Prosa von der Dichtersprache. Bei dem Nach
weis muss ich mich auf die Aoriste beschränken.

Von ¿LCC7W ist der aktive Aorist der gewöhnliche sowohl bei Homer (95 Stellen) als auch 
später, namentlich bei den Tragikern findet er sich häufig; aber an 2 Stellen der Ilias lesen wir 
den medialen, an 4 den passiven Aorist (vgl. Soph. ОС 1261). vsp.s<77)í>oct begegnet bei Homer 
8 Mal, vsu£crr,cra<7fly.i 3 Mal, vepxGnS^vscí 8 Mal. ¿va-vsoccct II. 9 Mal, ¿p-vuro II. 2, Od. 2 Mal 
und Hymn. 3,110 (unsicher), áp-vóvflz II. 2 Mal. ziZsb hat Homer an 6՝ Stellen, xi/’/jvsa an 15, 

zi/7,pSvov an 2, z^źcaafl-ai an S': das letztere auch Archil. 73. Früher schon sind angeführt ópjzãv 
S. 9, cTTjpi^siv S. 10 und -stpäv S. 11. Der Aorist von yy.í p co lautet gewöhnlich /xpvjvai II. 12, 
Od. 3 Mal. Sappho 118,5. Sim. 164. Find. Isthm. 5,10. Eur. IT 1525. Herod. I 121. VTTT 101. 
хг/аргсЯаі Homer 6 Mal u. Philox. 2,24. /просто £ 270. Nachhomerisch ist ynpúsiv, daneben 
begegnet уг.р-ітагіНі Hes. Th. 28. Eur. El. 1327. Hipp. 1074 und y/ip-jôstox Aesch. Suppl. 443. 
Neben атрктеисгосі und стратеоаавВаі finden wir гатратги&т; Find. Pyth. 1,5. Bei Homer steht 
stets “owZffocffflat, wie auch Iles. 0. 432 u. Sim. Am. 45, später gewöhnlich das Aktiv, aber Archil. 
12,2 hat in gleicher Bedeutung àpçswov-ÜG, während -ovzflz Pind. 01. 6,11 passivisch ist. Neben 
dem gewöhnlichen Aorist ftpazeiv (zu dśpzscfl^z) finden wir SpazTjvo« Pind. Pyth. 2,20. Nem. 7,3. 
Fragm. 100,2 und Ssp/fl'Ävxt Aesch. Prom. 53. 93. 140. 545. Soph. Ai. 425. Trach. 1000. In allen 
Zeiten ist wadcacrfl ai üblich, lies. Th. 533 hat dafür -aöfl-/;, passivisch aber steht dies Herod.1130. 
V 94. VI 66. á-zsí'J/ÄGflori begegnet oft, aber Pind. Pyth. 4,102 steht ¿¡zei-pfh-,, wie Xen. Anab. 
II 5,15 ¿W7¡y.sí<píh). Ebenso steht Eur. Her. 757 ÓwoSs/JIeí; für ówods^áp-svo; ' Von p.śp.ęsaflai 
habe ich den pass. Aorist gefunden Pind. Isthm. 2,20. Eur. Hel. 31. 463. 636. Hipp. 1402. Herod.



I 77 bis. III 13. IV 180. VII 146. Gleichbedeutend mit crrpvat findet sich сгтаО-рѵаі X 243. 
p 463. Iles. Th. 674. Sappho 53. Archil. 66,3. Pind. Gl. 3,32. 9,31. Pyth. 4,84. Nein. 10,66. Isthm. 6,7. 
Aesch. Suppl. 458. Pers. 205. Sept. 33. 300. Ag. 1441. Ch. 20. 859. Soph. Ai. 1171. ОТ 911. 
ОС 1269. Trach. 340. 608. 1192. Eur. an 27 Stellen; ferner Herod. III 130 (vgl. 140). V 72; 
passivisch ist es nur Simon. 137. Aesch. Ag. 997. Soph. ОТ 1463. Eur. Hel. 1652. Herod. II 103. 
III 120. VII 30. 105. Neben dem häufigen ápiwsív lesen wir Soph. Ai. 309 $pst<pf>êí; gleichfalls 
intransitiv; Pind. 01. 2,43 schwankt die Lesart zwischen śpi-гѵті und ¿ритоѵті. Das Partizip von 
¿phñvat steht Aesch. Suppl. 2. Herod. I 165. 170. IN 52 für das in dieser Bedeutung gewöhnliche 
Aktiv: vgl. Herod. VI 99. VIII 60. Bei Herodot findet sich cuvr,vsí^f>7¡ (= owsßn) I 19. II 111. 
IU 10. V 33. VI 86,1 bis neben auv-pveixs I 73. 74. Ш 4. 14. 42. 71. 129. 133. V 12. VI 23. 
117. VII 4. 10,2. 117. 133. VIII 88. 90; ebenso sóS)7,vr,0-/¡aav I 66 für den aktiven Aorist, und 
ттрт.ур.атго-Оіѵтг; II 87 für den medialen. Einzeln nenne ich noch p.evavsyvwcdhi Soph. Ai. 717 — 
¡летіуѵи; ¿peatón Soph. Ant. 496 gleich dem Aktiv; Ant. 1268 lesen wir àraXoS-r,; in gleicher 
Bedeutung wie ibid. 1314 à-sXúcavo — sich frei machen. — Erwähnen will ich hier auch den 
häufigen Wechsel der beiden passiven Aoriste ohne Unterschied der Bedeutung z. В. pzy/iva« und 
p.i/O'pvai, ipawflvai und oavil-^vag тар~/;ѵаі und Tspțdtzvau

Weit umfangreicher ist der Gebrauch des Mediums neben dem Aktiv, ohne dass ein wesent
licher Bedeutungsunterschied festzustellen ist. Gewöhnlich nennt man dies Medium dynamisch oder 
fasst es deponential auf oder deutet eine reflexive Bedeutung hinein. Ich stelle zunächst, soweit sie 
mir aufgefallen sind, diejenigen Fälle zusammen, bei denen eine reflexive Deutung völlig ausgeschlossen 
erscheint. s-tzXtóh-cö hat an 4 Stellen der Odyssee den aktiven Aorist, den medialen aber an 3 
und Զ 525. á-iTstXai hat die Ilias 8 Mal. die Odyssee den medialen Aorist 2 Mal, Herodot 
¿vTsíXaijS-ai an 44 Stellen. çtXÍGai steht II. 8, Od. 4 Mal, <píXaehat II. 4 Mal. Hymn. 5, 117. 487. 
25,5. Bei zspáccxvo у 393 muss die Beziehung aufs Subjekt als zulässig erklärt werden, wenn 
auch drei Verse früher von derselben Handlung das Aktiv steht, aber r, 179 = v 50 und ծ 423 
steht das Medium vom Herold, der doch für andere mischt, о 506 heisst wapafisíp.-/¡v andern 
(Speise) vorsetzen, während sonst dafür das Aktiv gebraucht wird. Oft begegnet áyxyécílat yuvotfza, 
aber das Medium steht auch von solchen, die für andere freien: о 238 (vgl. 8 10) und © 214, von 
den Brautführern (28. Oft gebraucht sind ferner àçsXéAbai und s ( sXé erb a i schob bei Homer, 
ohne dass eine Beziehung aufs Subjekt zu entdecken ist; später ist ¿©гХгтАох ganz zum Deponens 
geworden. Hierher gehören ferner ásixíutracbai II 559. X 404, Soph. Ai. 111. ОТ 1153. тір.тдасОаі 
an 4 Stellen des Homer. pń(acdto П. 9 Mal. Eur. Herach 835. eűpso т 403. SiszocpcZiavTO у 457 
und zaTazocp-ncr/iGÖs / 440. ¿w/pavo II. 4, Od. 2 Mal. ßaXscüzi Batr. 5. Von àrrzçwzco findet 
sich bei Homer neben dem 4 Mal vorkommenden akt. Aor. der mediale 3 Mal; neben ácm (10 Mal) 
einmal acaffü-ai; neben Xo/^crat (2 Mal) ХоурсхаЯаі (4 Mal); neben dem gewöhnlichen voguai einmal 
ѵопегато К 501, und vmcâp.svo? Theogn. 1298, vgl. -pouvonnáp-zv Eur. Hipp. 398 u. 685, wo später 
TTpovonhňvat üblich wird: neben tÍXitsv I 375 der mediale Aorist II. 3, Od. 3 Mal u. Hom. Epigr. 
8,4; neben den Formen vom aktiven Aorist çíWjvai findet sich «pWpisvo? bei Homer 8 Mal u. Hes. 0. 
554. 570: neben Xazetv (II. 3 Mal) XeXáxovrp Hymn. ЗД45. Auch zwischen ¿pscsa (2 Mal) und 
¿pápacO-at (6 Mal) kann ich einen Bedeutungsunterschied nicht erkennen. Zu erwähnen ist hier ferner 
das aktivische und lijov (21 Mal) neben dem gewöhnlichen izécfte; ferner г-тті Batr. 211. Hes. 0. 98. 
Aesch. Prom. 115. Soph. Ant. 113. 1307 neben š-тгто od. štctocto, u. neben den weit überwiegenden akt.



Tormén von iévai die medialen Aoristformen йи-го und síaápxvo; II. 11, Od. 2 Mal (das Futur 
eimij-xi II. 4, Od. 2 Mal). Zu xó to oder xosco gehört xucajzévvj Hymn. 34,4. Iles. Th. 125. 405 und 
d-ozuGa-zsvfl Z 26. T 225. X 254. Hymn. 32,15. Hes. Th. 308. 411. Fragm. 2,1. 31,1. 42,1. Von 
TÍXTW kommt bei Homer der aktive Aorist 82 Mal vor, der mediale 24 Mal. ebenso noch Hymn. 
1,116. 2,146. 4,23.42. 5,136. Epigr. 1.5. Hes, Th. 308. 478. Fragm. 10,1. 39,1. 42,5. 45,1. Pind. 
Pyth. 4,52. Fragm. 11. Aesch. Ch. 414. Soph. Trach. 834. Eur. Hel. 214. Herc. F. 1023. 1183. 
Or. 196. Tro. 265. Phoen. 649. Neben dem weit überwiegenden ßijvai finden sich տքԱօտրօ und 
ßwo II. 25, Od. 15 Mal. Hymn. 1,49.141. 3,99. 233. lies. Sc. 33. 338. Sõvat bei'Homer 111 
Mal, daneben ¿csто und Soaso (einschl. Suaojxsvou a 24) II. 20, Od. 22 Mal. Batr. 251. 303. 
Hes. Sc. 108. Ьосаѵто 'l 739. Soaaíavo ճ 376. ¿vSúaaiTO Plat. Epigr. 12,5. áxSóaaaâai Herod. 
V 106. Schliesslich nenne ich den Aorist iSśabat: II. 53, Od. 55 Mal. Hymn. u. Hes. 16 Mal. 
Simon. 113. Pind. Pyth. 1,26. Isthni. 3,68. Aesch. 19, Soph. 7, Eur. 21 Mal; dabei ist l8od nicht 
eingerechnet; bei Herodot habe ich 33 Stellen gezählt. Neben dem vielgebrauchten 9aöp.a i^śaOat 
beachte fiao-za råsfr Hymn. 4,205 u. Hes. Sc. 318. ■ ֊ Aus der nachhomerischen Zeit habe ich mir 
noch folgende Fälle angemerkt, in denen der mediale Aorist für den aktiven gesetzt ist: XtSáEaahai 
Pind. 01. 8,59. Simon. 145. STÛ.sçajzsva Aesch. Suppl. 47. аоууѵоіто ibid. 203 (Vers 202 steht 
оѵууѵог/)). wspsßâAovTo Aesch. Vg. 1106. ¿or,¡zíow von or,¡zí'£<o ibid. 607. 1121. 1132. zcioÎgxto 
Aesch. Eum. 359. 417. swpaçajzzv Sopli. ОТ 287 und ¿çswpacíaTo (= ¿езіруа.оато, vgl. гЕзтоаНато) 
Ai. 45. wpoTpśiaoOat Soph. ОТ 358. Herod. I 31. Stejzoipsćato Eur. I lec. 717 (vgl. 1077). oixríaacdhxi 
Eur. Ilec. 720. Hel. 1053. Herod. II 121,3. śćsaogŹjzt,՝? Sopli. Ai. 531 = ich entfernte: an anderen 
Stellen steht es. = befreien: Phocyl. 15,2. Aesch. Prom. 237. Soph. ОТ 1003. Eur. Andr. 818 
(vgl. ú-sXúaao A 401); es ist in dieser Bedeutung gleichsam zum Deponens geworden, wie Aúaaaíhn 
freikaufen, ferner StojzóaaaOai Soph. Ai. 1233 und ¿osito er trug auf Aesch. Prom. 4. Soph. El. 
1111. Trach. 286. Phil. 619. Eur. Suppl. 1200. Ebenso steht immer nur íSpóaaaSai vom Errichten 
eines Tempels oder einer Bildsäule: Anacr. 104. Simon. 140. Eur. IT 1453. 1481 und bei Herodot 
an 19 Stellen; aber auch sonst ohne Beziehung aufs Subjekt, z. B. Eur. Ilel. 46. 273. Phoen. 1008. 
Der Gebrauch von 9՝ ś g 9-at mit seinen Kompositis verdient֊ eine Einzelbearbeitung.
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I. Allgemeine feljrnerfnffnng bes 6ւյւուաքաուօ.
1. ítberfirfjt ititb «ütjtbcn^níjl ber einzelnen ^djegegenftönbc.

Summa her mädjentiidjen ttnterridjtëftunben I 254

I. Па. Hb. Ill а. nib. IV. V. Л Լ Summa.

3ieiigiou8lefire . . . 2 շ շ շ

շ

շ շ շ 3 17

®eut)dj....................... 3 շ շ շ շ շ 3 18

fiatéin.......................... j 8 8 8 9 9 9 9 9 69

©riedjifdj. . . . . . 6 í 7 ? 7 — — — . 34

g-rangöfüd)............... շ շ շ շ շ Г) 4 — 19

.^ebräijd)................... 2 շ — — — — 4

25Ö5efd)id)te unb Ö5eo- 
grapste............... 3 3 3 3 3 4 . 3 3

ŽRedjnen unb 3Kat§e= 
matit................... 4 4 4 3 3 4 4 4 30

Siatui'ßefdjreibimg .

W)f«....................... 2

֊ շ շ շ շ շ 10

շ շ — — — — - 6

Sdjreiben................... — — — — — — շ շ 4

Beidjnen................... 2 շ շ շ 8

öiefang....................... 2 ■շ------------ 4

Sumen....................... 62 2 2
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3. Verteilung ber «titube։։ unter bie fieíjrer.

S e í) r e r. Vrbín. I. На. Il b. III а. Illb. IV. v. VI. Stnnbciis

ЛП01.

1. Sireftor 
'prof. I>r. Cuterí. 1. fiat. £>or. 2

Ö5cfcbid)tc 3
®cfd)id)te 3 (ÿefdjidjtc 3 05cjd)id)tc n.

®éogr. 3
Setein 2 16

2. Proreftor
I>r. Ulcift. Па. fiatéin G fiatcin s

.’pomer 2
borner 2 £Uib 2 20

3. ®f>erlef)rér
»r. ^afyn.

'JWatlj. 4
W* 2

9Jiatí). 4
^Oüfit 2

Siati). 4 
տքխյքէէ 2

Siatí). 4 22

4. Oberlehrer 
ftöntg. Ill а. ЭШідіоп 2

Ջ eu tf d) 3
Ccbräifd) 2

9ieíigion 2
.’pcbräifcí) 2

9tcíigion 2 
fiatéin 7

religion 2
22

Г>. orbentí. Sefirer
»r. Mrofjc, ®i6í.

lib. Wricdjifd) G fiatéin s
XcutfcO 2

(ÿricdj. 7 23

6. orbentí. Sefirer 
$iinbt. IV. Piran,5. 2

e
S-ranj. 2 1 ó-гаіц. 2 

ngíifrf) 2■ fafult. für Ш а —
ô-raiiô. 2 

I.
З-гаіц. 2 fiatéin 9

5-гаіц. 5 24 + 2

7. orbentí. Sefirer 
i>r. u. 'Boltcuftein. Ill b. (triedi i f di 5 

îcntfd) 2
Giriedjifdj 5 fiatéin 9 ©efdjidjtc 2 23

8. orbentí. Seíjrer
Ջէէէոծ. V. 9łciigion 2 Dcittfrfj շ (Sriedj. 7

Tcntfrf) 2
Dicíigion 2 
íScntfd) 2

Dicíigioit 2 
graitjöf. 4 
®efcíjtd)tc i

24

9. orbentí. Seíjrer 
Mitiarb.

ЭДаtí), з
9łatiirb.2

iWatíj. 3
9laturb.2

laturii. 2
Cieogr. 2

9iedjiien 4
Oíatnrb. 2 
(tfeogr. 2

9latnrb. 2
24

10. loifjenfcí). ípiíRÍ.
Որ. 3rf)tonrt?. VI. ($cfd)id)te n.

(ÿeogr. 3
fiatéin 7 
lentid) 2

fiatcin 9
Sentfdj 3
Öcfdj. 1

25

Зеіфпсп 2 3cid)itcn 2
Sdjrcib. 2

9ieltgion 3 
9íed)itcn 4 
ßeidnien 2 
StfjreilL 2 
Qieogr. 2

11. tecíjnifcí). Seíjrer 
'irüftcinaiii։.

^eiajnen jur p-ivuuuugv i țz;
ïlirncn..............................4
(ÿemifdjtcr Gljor................ 1

Singen 28

Singen 2

3. Überfidjt uber bic bHrdjgciwntntetten фсн|еи.
trinta. Orbin. : ®cr Sirettor. 1. Jldigiaitslcljtt: 2 ®tb. ’Collenberg« ípiífâíntdj. 

fRömerbrief. fiïrdjengefdjidjte. SSieberíjoíiingcn. Ónig. — 2. Drutfrfj : 3 Stb. §opf iiiib ißauifief, Sefeb. 
für I. — ©oetíjefdje Sprit; gpljigenie, gaitft. @d)ilíer§ ©ebanfentprif; Sraitt von TUcjfina, íöalíenftein. 
Sie ülbíjanbíung: „Über ben Srunb unjcrc« ^Bergungen« an tragifdjen ©egenftänben." SitteratiirgefdjidjR 
lidjcö über ©octlje unb Sdjiílcr. greie Verträge. Ä'öitig. — 3. f átáll : 8 Stb. ©rammatif von ©Ileiibt- 
Seljffert. ílufgabeit voit Siipfíe, 2. Seit. — Cicero de offic. I, ülbjdptitte auS II n. III: de oratore L 
Tacit. Annal. I u. П. Slíeift. Horat. carm. III. IV. 1,1—15. ©inige ©pifteín. (2 @tb.) Glied. ■— 
4. (bricrtjiírti : G ®tb. ^odj§ ©rammatif. — Síiutljbibeé au« II u. III. fiaton, tipologic nub ißijaebüit 
Stop. 1—12, 64—67. Comer« 3íiaS vont 11. Sud) bi« junt Sdjüijj mit ülnSmafjl. Sopljoflcô, 2lia«. 
©rammat. SSicberpolungen. Sdjriftl. n. ntiiiibl. Übungen, ©rope. — 5. |rniitâlï(rij: 2 ®tb. Sdjiib 
grammatif von ißlötj. — Montesquieu, Considérations ; Racine, Iphigénie, ©inige Sieber Voit Béranger, 
©ramntatijdje ÜSieberfjolungen. Șunbt. — 6. fjcbrüifdj: 2 ®tb. Collenberg, Sdjidbudj. Bibi. hebe. — 
l.Reg. 3.16—22. 2.Reg. 1—8. Äöitig. — 7. tôáiijiíljtc tinb (¡bcugritpljit: 3 ®tb. Ccrbft,Cilfšbudj I—III. —

з
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aúêgew. 3

Pleitere _3eit Voit 1555 biå 1870. G it e cf. — 8. llUtljciiintili: 4 Stb. Sieber u. V. Si’djmamt, Slementar= 
matfjemat. I ֊ III. — 'Xnweiibiiitg von aritíjnictifdjen unb geometrifdjen 'Jîcifjeit. ginfeëjiitëi unb renten* 
redjnimg. Äombinationåleljrc. Sinomijdjer Scțjrfafe. Srweiterung ber trigonometrie unb (planimetrie, 
9litWenbuitg bcrfclbeii ßiir Söfung von 9litfgaben. ÎSieberl)otungen uitb fdjriftlidje Slrbeiteit auê alíen ®c= 
bieten. 3aljn. —֊ 9. JJIjylilt; 2 Stb. trappe, Sdjulpljyfif. — Dlatljematifdje ®cograpljic. Cptif. 3al)ii. 

fje Bettiire in Па: fulfill: Liv. I, II mit 9(uëWat)(. Cic. pro Murena; 
gen 'Jlcbeit. Sall. bell. lug., 2. .Spälftc. Verg. Aen. II. IV. 9(bfdjit. auå

ѴП, IX. — ©rifdjifdj: Ver ob o t auå VI, VII uitb VIII. Stjfiaê 13. 31. æenopl). Silent. auê I it. Ill, 
privatim .Shcllenifa. föomcrë £bl)ffec, intgef. 8 Vitdjer auê ber 2. Ipälfte. FriUBiifiíítj : Toepffér, 
Nouvelles genevoises. Ségur, Histoire de Napoléon. — 3n IIb: fulfill : Livius XXII. Cicero, Cato 
Maior u. in Catilinaml. Ovid, Fasti mit ?luêivaf)l uitb einige ©légien ber Tristia. Vergil, Aeneis II. — 
(Gricrtjiľrij : æenopljott, ?(nab. attå III, V, VII. .Spcííeitifa auå III, IV, V. Jpomerë £>bl)ffee 5 93üd)er auå 
ber 1. §üíftc. — írniilöfifltj : Michaud, 1І£® croisade.

tie 9(ufgabeit für bie beutfdjeit 9(uffätie in I: la. ÏSobiirdj wirb Olcoptolemoå im „fßfjiloftet" 
beå Sopl)of(eê bewogen, յո feiner Słatur ¿urüd-pifeljren.? b. (¡Bobiird) íjat ber tidjtcr fein Sbljll ,,©er= 
mann unb torotljea" auf bie §öt)c beë Ijeroifdjen Spoë jit ergeben genutzt? — 2. (¡Sie Volljieljt fid) 
bie Teilung beå tieft in Soetljeè „3pl)igeiiie" ? — 3. '¿Borin befteljt baê 9ícdjt beê (Jîitterê ®ötj? 
morin fein Unredjt? — 4. tnë ílbitiiricntciitíjema. — 5. Յո wcldjcm Seelen,piftanbe wirb unê <yauft 
in bent elften ül-ufguge ber ®oetfjefdjeii tidjtiing Vorgefüljrt? — 6. 'JBeldje 'Vebcittnng für ©oetíjeê 
Sntwidíung ljat fein ?liifcnt()alt in Straßburg geíjabt? — 7. SBie fpridjt fid) Sdjilíer, bér tidjtcr, 
über bie Stunft beå tidjterå auå? -— 8. SBeldjc llrfadjeit führten bie llmwanblung ber römifdjen 9lc= 
pitbíif in cine '¿Kíeinljcrrfdjaft (jerbei? — 9a. Յո Weídjeit IBejieípingeit erfetjeint Sdjillcrå „ՉՅրոււէ voit 
SReffiita" alå eine Oîadjbilbimg beå Sopljofíeifdjeit „dőltig tbipnå"? b. ter erfcljütternbc llmfdjWiiiig 
ber tinge in Sdjillerë „Vraut von ăJfcffiita". — 10. taê Slbiturientcntțjema. — Յո Па: la. SSeldje 
©efinnnngcit fpridjt SBaltljcr voit ber Vogclweibc in feilten vatciíänbifdjen ©cbidjteit auå? b. ter Sicgcå= 
(auf ber Suitgfrait von örleanë (nad; Sdjillcrå trama). — 2. (¡Bem fiitb wir ©cljorfam fdjhlbig? — 
За. Sin (Sefitdj beå Butljerfeftfpiclå. b. Sine Vertcibiguitgérebe für ben angcflagten Dliltiabcå, gehalten 
voit einem feiner greunbe. (tperob. VI, 136.) — 4. (¡Borin liegt bie ăSirfiingâtraft von Bntljerö ՏրոԽ 
fdjrcibcn an beit djriftlidjen Sibel beutjdjer (Ration? — 5. SBeldje Vcweggrünbc treiben Sdjillcrå teil 
•ptr Srmorbung ©cfjlerë? — 6. Siritiaå nub ttjerameneê, eine vcrgleidjenbc Setradjtnng itadj Vcnopljoit. 
֊֊ 7. SSie crflärt fiel) itnfere teilnaljinc für bie ipelbiit in Sdjillcrå „'Diaria Stuart"? — 8. (¡Bcídjcá 

fiitb bie llrjadjeit von Siegfriebë Srmorbung? (Ä’laffenaitffaß.) — 9. tic (JBatjrljeit bei (¡Borte Male 
parta male dilabuntur ift ju bcivcifen unb burd) Scifpiele ju erläutern. — 10. turdj weldjc .ßitge 
crljält bic Jpanbliiiig beå ®ubritnlicbeå cine (jeitcrere garbling alé bie beå (Ribcliingeitlicbeå? — Յո lib: 
la. (¡Bie crflärt fid) baå Üliiftrctcn tljibautå gegen feine todjter 3o(jaitiia? b. Dlit wcldjem 91edjt (jeifjt 
её von tell: Sê giebt nicfjt -pvci, wie ber ift, int ©ebirge? — 2. tie (¡Baljrtjeit beê Saßeë „tie gute 
Sadjc ftärft ben fdjivadjeit 9(rm" foli burd) öeifpiele auê ber ©efcljidjte nadjgcwiefeit werben. — 
3. Slaffenarbcit: Söeëljalb glaubt tellljeim feine Verlobung mit 'DHiuta von (öarnljclm nidjt aufrecht 
erhalten 511 bürfcit? — 4. SBie waren bic ßnftänbe beê (ßerferrcidjë nad) ber ílnabafiê? — 5. Äíaffem 
arbeit': (¡Bie cntftcljt in ©octljeê fpermann uitb torotljea bie Sntjwciung jwifdjen (Bater uitb Soljii? — 
6. SBic werben in Soctljeè germanu unb torotljea bic 'Vertriebenen gcfdjilbcrt, unb inwiefern jeidjneit 
fid) ber 9îid)tcr unb torotl)ca unter ifjitcn atië? — 7. (¡Saruin Ijat îllfibiabeê feiner 'Vaterftabt nid)t 

1
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nad) bcm Verhältnis feiner gäíjigfcitcn genügt? — 8 а. SBoburdj rechtfertigen bic Ungarn in ÄörnerS 
3rint) bie habe Meinung, welche ifjrc B'c¡l1be fon ihnen Ijegen? b. Ourdj weld)c SRittel flicht Soliman 
ben Згіпі) juin Verrat յո verleiten? — 9. Älaffenarbeit: SJSie Wiberlegt Sicero bic ?(uf(ageu gegen 
baž Sreifenaíter? — 10. Sinon erjäfjít nadj feiner Vücffehr in bie fýeimat feinen Söhnen bie @r* 
oberung ïrojaS. — 11. Wîetrifdje líberfeljung ans bcm 8. Viiclje ber Obpffcc.

OcSgl. ber íatcinifd)en ‘žluffätje in ].: 1. Marium recte a Cicerone terrorem hostium sub- 
sidiumque patriae appellatum esse. — 2. lurene Pompeius Magnus appellatuš sit. — 3. Domesticam 
landem non inferiorem esse virtute bellica exemplis e rerum memoria petitis comprobetur. — 4. Romani 
quid debuerint Scipionibus. — 5. De ingenio ас moribus T. Pomponii Attici; inprimis quaeratur, 
num vitae eius degendae ratio in omni genere probanda videatur. — ,6. Homines secundum déos 
plurimum hominibus et prodesse et obesse. — 7. Quibus maxime in rebus Scaevola a Crasso de 
omni vi ас ratione dicendi dissentiat. — 8. Qua ratione Cicero in causa L. Murenae gravitatem 
dignitatemque M. Catonis accusatoris refringere studeat. ՛ — 9. Studium iuris civilis quantam habeat 
et utilitatem et iucundidatem, Cicerone duce exponatur. — 10. Quae res. in chútate Romana studium 
eloquentiae adiuverint. — 3« Па: 1. De Numa Pompilio, rege Romanorum. — 2. Quibus rebus 
Tarquinii regnum recuperare studuerint. — 3. Quibus laudibus Cicero in causa L. Murenae virtutem 
bellicam extulerit. — 4. Quibus argumentis Cicero probaverit magni interesse L. Murenam consulem 
designatum Kalendis Ianuariis consulatum inire.

9(ufgabcn für bie fdjriftlidjeit ^Reifeprüfungen. 9Rid). 1888: DfUtfrij: ГІа9пу.ата - 
¡zaíl-Zy-aTa, eine im Seben unb in ber ®ejd)idjtc wol)ibcjciigte SSahrhcit. — íntciiiiíd): Atheniensium 
res publica quibus potissimum rebus tantam gloriam assecuta esse videatur. — (бѵісфіігі) : Thukÿd. I. 
24 u. 25. — fjfbriiifdj : 1. Reg. 5, 15—20. IHntljeinntili : 1. ЗетапЬ tauft ein §auS für eine be*
ftimmte Summe. ®iefe Summe jaljft er baburdj ab, bafj er 20 Sapre Ipubiird) am Schluffe jebeS 
3al)rcs eine ?lbfdjíagžjaí)íimg von 2200 J(> iciftet. 2öie hod) ber ißreiè, menu 51/, °/o 3’n1en 
gerechnet werben? — 2. (Sin Oreied ju jeidjneii, wenn eine Seite c, ein aniícgenbcr SSinfeï a unb ber 
SSinfel (ta tc), weichen bic ju ber Seite gehörige SRittelíiiiie mit ber von bcm Sdjcitel beS üSintcfô 
auSgeljenben 3Rittelíinie einfdjíiefjt, gegeben ift. — 3. (Sin Oreied anfjuíöfcii, wenn ber Umfang 2 s, 
bie ©ifferenj jWcicr Seiten а — b, unb ber von biefen eingefdjíoffcne ÜSinfcí y gegeben ift. 2s = 702; 
y —75° 45'; a — b = 91. — 4. (Sine Äuget mit bcm VabiuS r wirb burd) cine Sbene in 2 Segmente 
geteilt. Sn bem einen Segment ift ein geraber Äegel auf ber Sbcne als ®runbfläd)e errichtet. 3Senn 
mm ber SRantel biefeS ÄegelS gleid) ber frummen Oberflädje beS anberit Segments ift, wie grof) ift 
bann bie §ö()c beS ÄegelS? — Oft. 1889: Jlciitfdj: SRit welchem Vedjt fjnt PiviuS ben 2. punifdjen 
Ärieg ben benftvürbigften aller jemals geführten Äriegc genannt? ֊֊ Ínfciiiifdj: Quae res in civitate 
Romana eloquentiae studium adiuverint. — (briedjifdj : Lycurg. in Leocr. § 102—106. — fjcbrdtidj : 
I. Reg. 9, 2—7. — IJlntljnuntik : 1. x ֊|֊ y ֊|֊ xy = 7; x2 -|~ У2 — x — у = 6. — 2. (Sin 
Oreied ju berechnen, wenn ber Umfang 2 s, bic Oiffereuj jweier §öl)cn hi, —• ha unb bie Oifferenj jweicr 
SBinfel a — ß = 3 gegeben ift. 2s = 416: hi, — ha = 6,4: v. — ß = S = 59° 29' 23". — 
3. Bur Äonftruftion eines OreiedS ift cine SSintclhalbierenbe wc, bie Oifferenj ber an ber jugcíjorigen 
Seite liegenben SSinfel a — ß unb bie Oiffcrenj ber auf berfelben Scite ftehenben ípöfjc unb beS VabiuS 
beS cingefchricbencn ÄreifeS hc — p gegeben. — 4. Um eine Äugel mit bem SîabiuS r ift ein Äegeí be* 
fcljriebcn. SSie weit ift bie Spitjc beS ÄegelS Vom SRittelpuntt ber Äugel entfernt, wenn bie ©cfaint* 
Oberfläche beS ÄegelS jur Oberfläche ber Äugel wie m : n fid) verhält, m : n = 8 : 3. —

3*
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ՋՅօւո Tuutunterridjt ivarén iin Sommer befreit 7 Sdjüíer, alfo 3,6 % ; am æJinterturnen 
nahmen teii 50 Sdjüícr aitê III b—I, am fréta. ßeidjenunterrichte im Sommer 28, im SBinter 6; am 
hebräifdjen Unten՜, im Sommer in I 4, in II 10, im ÜBintcr in I 5, in II 8; am englifdjen Unten՜, 
im Sommer aué I—Illa 24, im SBinter 17. — Ter gem. (Star beftanb im S. aué 59, im SB. aué 
54 Sdjüiern.
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20. ®c¿cmbcr: fRebifionébefdjeib fiber

II. IJeijiijjiiiigen bfr voigfiditfn íkljörbrii.
d)iin.=Sr(. oom 12. SJÍiirj fetjt bie Sriniteruttgéfeicr an Se. SRajeftät ben .S^odjfeíigen kaifcr unb 

Síönig 2Bi(()e(m I. auf ben 22. SOÍiirj feft; beégi. bőm 19. Suni, betr. Srinnerungéfeier an Se. SRajcftüt 
ben tpochfeligcn kaifer unb köttig $riebridj Ш. ; beégi, bőm 23. Suli betr. bic jäijríici)c geier bér ®cburtS= 
unb Sterbetage ber Jpodjfeíigeii kaifer SBilijcím I. unb ^ricbrid) III.

2Ritt.=Srl. bom 15. SRtaj betr. Überfettbuitg beê ÜíebifioitSbcfdjeibS über ben Titntbctricb am 
(Spmnafium. Sßerf. beé Țsrob.-Sci).4îo'ii. nom 3. Slprii betr. bie SSercibigiing ber Seíjrcr unb Untcr= 
beamten bcô SpmnafiumS aíS unmittelbare Staatsbeamte; beégi, vom 17. SIpr. bie SInftellung bcö tecta 
uifdjen Seíjreré SBüftcmann alé fRenbanten ber (Sljmnafiaifaffe; beégi, ßiifcrtigiing beê erften Staté bcé 
königi. OpmnafiumS für 1888/93; beégi, nom 18. Slprií, übermittelt 3)¿itt.=Srl. bom 28. ÎOiiirj betr. 
bic Übernahme beê ftabtifdjeii ©ijmiiafiiimS auf ben Staat ncbft æerfügutigen betr. bie Slufhebiing bcé 
bisherigen kuratóriumé, bic Übergabe ber Sitten unb SSermögenébeftänbc an ben ©ireítor. — TcSgl. 
oom 25. Suni: Überfenbung ber Ticnftanweifitng beê Sdjidbieneré. — Teëgi. bom 27. Suni betr. bic 
Síuflafftuig ber OIcbäubc unb ©rmibftücíc bcé SljmitafiitinS nebft ®oílmadjt für ben Tircftor. — Dcégí. 
bőm 10. Suli betr. bic QSercibigutig bér unmittelbaren Staatébiencr auf kaifer SBilljelm П- — TeSgl. 
bom 30. Suli betr. QJerfidjcrung ber Slibliotíjefcn unb Sammlungen. — TeSgl. nom 14. Síuguft: llber= 
fenbung bér 9 Siftenftíide -pitit ^Regierungsantritt Sr. taíajcftät bcé kaiferé unb königé SBiiíjelm II. - 
Teégl. nom 24. Oftobcr: ®cnel)migung bér neu entworfenen Sdjitlorbnung.— ®cégí. vom 29. ÜRobcmbcr 
beit ScftionSpíaii für bie Sata1֊՝ 1889/91 betr.: Sê fittb nur bejííglidje Sibüitbcrungeit beé biéijer geítenbcit 
Sehrpíaneé jur ©eneíjmigung einjurcidjen. — TeSgl. bom 12. Tejentbcr betr. ®citcf)migung beé eiu= 
gereichten Statuts beé Stipenbienfonbé. — Teégí. bom 17. Tejember betr. bic gerieitorbnung für 1889:
1. Dftcrferien Sdjulfdjíuf?
2. ißfingftferien
3. Sommerferien
4. tperbftferien
5. 9Bei()nad)tSfcrieii

Teégl. bom

Somtabenb, 6. Sípril 3Ritt., Sdjulanfang: TonncrStag, 25. Slpril friil); 
^rcitag, 7. Suni Dtadjmitt., 
fDîittwod), 3. Suli iOîittag,
Somtabenb, 28. Scptbr. ÜRitt.,
Sonitabenb, 21. Tejbr. SUÍitt.,

Tonnerétag, 13. Suni friil); 
Tonnerétag, 1. Siitguft friil); 
Tonnerétag, 10. Cftober friil); 
SRontag, 6. Sanitar friil).

28. SRobcntber bis 1. Tejember 
burd) íperrn ®ei). taatDr. 9Bel)rnianu abgeíjaitcne fRcbifioit bcé KljmitafiinnS. — Teégl. bont 17. Sannar: 
Tic fRcinljaitung ber ßintmcr bont Staube burd) Stiften unb Slitéwafdjcit betr., bont 1. februar: Ter 
Tircftor ivirb juni ftelibertretenbeit königl. kommiffariuS bei ber beborfteijettben ^Reifeprüfung ernannt 
unb nom 13. gebrnar: Tic borgefchlageitcit Sibättberitngen beS biéijerigcn Sel)rpíanê für 1889/91 lverbett 
genehmigt. — Teégi. bont 22. februar, bic Sefeitiginig ber baulichen lIRäitgei itt ber Tircttorwoijnung 
unb int ®t)mnafiinn betr., ferner bont 22. februar: ©ctrifft bett Sri. b. §errn SRinifteré über bic gegen= 
feitige Sinerfennintg ber fRetfejeugniffe in bett bentfdjen Staaten. — Sine größere sXnjal)l tacrfiigititgeit, 
wcldjc bett laiifcnbcit llnterridjt unb innere Sd)i։laitgcicgcnl)eiten fowie baS ®l)iniiafia[gcbäubc, bie Tircftor* 
Wohnung, ®l)imtafiaiiaffc unb bergt, betrafen, werben i)icr nicht befonberS aufgeführt.
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III. Cljronil։ brr Sdjiik.
Taž Saßr 1888 mit feinen baž gefamte Vaterïanb tief bewegenben unb erfeßütternben Steig* 

niffen unb Scßlägen füßrte boeß für baž ßieftge ©ßmnafium eine cntfdjeibcubc Veränberung (jerbei, fo 
baß bet Anfang bež SdjuIjaßreS 1888/89 einen neuen ?lbfcßnitt in ber ®cfcßid)te ber ?(i։fta(t bejeießnet. 
Ülm Scßluffe. bež leisten Saljrežberidjtež tonnte bereitž bic ßöcßft crfrcutidjc Tßatfadfe angebeutet werben, 
baf; baž ßiefige ftäbtifeße ©pmnafium auf bon StaatSßauSßalt übernommen worben fei unb Vom 1. ?(pril 
in baž patronat unb bic Verwaltung bež Staates iibergeßen werbe. Ter bic Übernaßme bež ®pm= 
nafiumž ju Tramburg betr. Srlaß bež §crrn Tiiuiftcrž ber gciftlicßeu*, UnterricßtS* unb 3Rebijiiiaí* 
■Jlngelegenßcitcn Vom 28. fOiärj ait baž ólönigl. ^rovinjial=Sd)ubífollegium orbnet jitgíeidj bic Über* 
naßme ber ?lnftalt nebft alíen ®ebäuben unb ®rimbftiiden, bie Jlufíôfung bež Kuratoriums unb bie 
?(iifßebung bež bisherigen Statuts, bie Verpflicßtung ber Seßrer unb bež Sdjulbicnerž aíž unmitteí* 
baret Staatsbeamten, bie Siutragung fämtlidjer ®ruubfti’u՝te auf ben Diámén bež König!. ®ßmnafiumS 
im ®riinbbud)e unb bie Vcfcitigung fämtlidjer etwa nod) vorßanbencr bauíidjcr՜ Tíängcí, bejW. bie §er= 
ftelíung ber vertragsmäßig von ber Stabt ju íeiftenben baulichen Arbeiten, bic Dlbfüßrung bež-fpenfionž= 
fonbž au bie VegicrungS^aitptfaffe ju Sôžlin unb anberež au.

®teid)jeitig wirb ber Stat bež ®pmnafiumS auf bie Saßre 1888/93 jugcfertigt unb ben jeßigen 
Seßrern bic Scßulgclbbcfrciung für ißre Sößne gewäßrt.

Ten Sr. DRajcftät bcm regiercnbeii Ííihíig ^rtebrid) von allen unmittelbaren Staatsbeamten 
ju fdjwörenbcn Tienftcib leiftete am 6. ?lpril ber .Tireftor in ©egenwart ber Seßrer bež ®ßmnafiumS 
ab, fobaitn naßm er bcnfclbcn Sib ben Seßrern unb aud) bem Scßitlbiener ab gemäß ber Sínorbnung 
bež K'önigí. ȚU’ov.=Sd)iiUKolI. vom 3./5. Dtpril.

Tic fonftigen DluSfüßrnngSverorbnimgen würben von ber DRitte bež SRonatž Díprií ab erraffen 
unb burd) bei։ Tireftor infolge ßößeren Auftrags refp; Vevollmäcßtigung, fobalb eS irgenb möglicß war, 
VoUjogen. Tie Verwaltung bet ©ßmnafialfaffe würbe bem teeßmfeßen Seßrer SBüftemann unter 
Überfenbung bež Statž unb ber TicnftanWcifung übertragen burd) Verfüg. V. 17. Dlpril.

Ter Übergang, ber unter ben Vorliegenben llmftäubcn unb fnappen ßeitverßältuiffen an unb 
für fid) maiicßerlei Sdjwierigfeiten veranlaffcn mußte, ba am Anfänge bež SRonatS 9Iprií unmöglicß bic 
nötigen Vorbereitungen getroffen fein tonnten, würbe in reeßt empfinblidjcr unb brüdenber SSeife erfeßwert.

Ter teilweife Umbau im ®ßmnafitun, wie er vertragsmäßig feftgefeßt ift, verurfaeßte woßl 
größere unb längere Arbeiten, als voraiiSgefeßen war, unb bie Seßrer ßatten viel Unbequemlicßfeiten unb 
Srjcßwcrniffe beim Unterricßte unb bei ber Vcauffidjtiguitg ber Sdjülcr auf fid) ju neßmen in ben 
äRonatcn Dluguft, September, teilweife Dttober, inSbefonbere ber Tireftor wäßrenb ber ganjen Sommer* 
ferien, Wo er feine SBoßnung iiodj im ©ßmnafium ßattc, bis er am 28. Suli bie feßige, gleichfalls burd) 
Umbau ßergeftellte, aber uodj maneßer fRacßarbeiten unb Vefferungen bebürftige SlmtSwoßnung bejießen 
tonnte. Tic Seßrjiinmer, baS SlmtSjimmer mußten mcßrfadj umgelegt, baž Konferenjjimmer unb bie 
Dlula, in bet anberc ®erätfcßaftcii Vorläufig untergebraeßt Würben, gefperrt Werben; bie Venußung ber 
Sammlungen war erfeßwert. Tie Rimmer ber SSeftfeite fonnteii am 6. September in Venußung ge? 
nominen werben. StwaS fpäter Würbe ber einfachere Umbau auf ber Sftfcite in Dingriff genommen, unb 
bic betr. Rimmer ßätten woßl SRitte Tejcmber ober naeß beit USeißnacßtSfcrien für ben Untcrricßt in 
©ebraueß genommen werben tonnen, wenn nießt eine SInjaßl größerer unb fleincrer ÜRadjbefferungen unb 
^crftellitngen an ben Tyenftcrn, Ticlcn, Subfellien, wie fie naeß § 3 bež Vertrages gefordert werben 
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mujjten, verjögert worben wären. ©ie Ungunft ber ^atjreëjeit geftattete and) in ben fünftigen lUioitaten 
nur eine unvollftänbige unb teilweife §erfte'üuiig, jo bafj abgewartet werben muß, ob mit Einfang beg 
nenen Sd)idjai)reg bie Slbnatjme beg ©cbäiibcg unb bic Verlegung fämtlidjer Schwimmer in bag ®pm= 
nafialgebäubc möglich jein wirb. 9tiid) ber 3eid)enfaai ßat auâ Vcrjdjiebcnen ©rímben nod) nidjt in 
©ebraud) genommen werben tőimen, ba in biejern, wie and) in aitbern Simmern biefeg §aufeS, bie neu 
angebrachten ©edenbewürfe an verfchiebcncn Stetten abgcftürjt waren unb and) bag ßeidjengimmer Wegen 
ber bi§t)er jelenben ©oppelfcnfter nidjt aitèreidjenb erwärmt werben tonnte.

SSätjrenb beg Seftanbeg ber ftäbt. ütnjtatt von Stfidjaeíiê 1867 big 1. ílprií 1888, 20% 3al)i’r 
Würben in ben ©pmnaftalflaffen aufgenommen juj. 1202 Sdjülcr, atfo jährlich ca. 62 Sdjüler, beftanben 
bie ^Reifeprüfung von SRidj. 1872 ab, „bem 1. ißrüfiinggtermin", 224 Oberprimaner, aljo 18,6,% 
biirdjfdjnitflidj, in jeber ber 32 Prüfungen 7, erhielten von Oftern 1870 ab bag einjährige 3e«Ü««՝՝ 
492 Sdjülcr. — 3al)reëberid)te, jur £älftc mit wiffcnfchaftlidjen Beigaben, finb am. Schluffe jebeg 
Sdjitljaljreg auggegeben worben; aug benfetben ergiebt fid) bie big 1880 ftctg fteigenbe (bis auf 318 
in ben ©tjmnaftalflaffen), von ba ab ftetig fallenbc (big auf 179, beit 1. ^br. 1888) 3af)t ber Sdjülcr.

Յա Schuljahre 1888/89 Warben 56 Sdjüler aufgenommen. — ©ag Schuljahr würbe am 
12. Slpril mit ber Einführung ber neu aufgenommenen Sdjüler unb in ber fonft üblichen ©Seife eröffnet.

gtadjbcm am 19. Slprit bic Serff. beg Sföitigl. ^rov.=Sd)iiDSollcgiitmg betr, bic Übernahme 
beg ©Ijmnafiumg auf bett Staat nebft bent bej. ©rlafj beg §errn SRinifterg vont 28. 9Rärj eingegangen 
Waren, würben bic bcfiiiitiv angcftellteit Scíjrer unb Seainteii beg ©Ijmnafiumg alg unmittelbare Staatg= 
beamte unter Șințveig auf bett früher getrifteten ©ienfteib burd) bett ©ireftor burd) ^anbfdjtag Vcr= 
pflichtet. — 9lm 21. ©Ipril bei ber gÿodjcnjdjlufjanbadjt machte ber ©ireftor ben verfammelten Schülern 
in befonberer íítijpradjc äRitteilung von ber nunmehr audj tljatjäcljlid) vollzogenen Umwanblung unb 
proflaniirte bag bigljer ftäbt. ©Ijmtiafiitin alg Äönigl. ©tjmnafium unb Staatganftalt. ©lit betreiben 
©age fanb and) bic Slbfdjiebgfiiping beg Äiiratvriumg ftatt. Sei beiben ©elegcitfjeitcit füljíte fid) ber 
©ireftor gebrttngen, bem aufrichtigen ©ante gegen bie SíKitgíiebcr beg fiuratoriitmg, infoiiberljeit gegen 
bag geiftlidje DRitglicb bégjeiben, ֆրրրո Supcrintenbcnt llRöljr, ber niuiiitcrbrodjön unb alg æRitgïieb ber 
fßrüjungg=Â՝omntijfion and) bent inneren Sebeit ber ítuftalt nape geftanbeii ttitb íjiugcbcnbe ©eilnaíjme 
gewibmet hatte, im Эіатсіі ber 9lnftalt Șlugbrud յո geben.

©er vom 15,—18. Юі'аі nad) Stargarb berufenen Serfammliing ber ©ireftoren ber höhere« 
Schulen ^ommerng Woljntc ber ©ireftor bei.

9lm SWitttvod), ben 6. Sinti, fuhren bic meifteu Sdjüler ber brei oberen staffelt, 83 an ber 
3al)l, unter Rührung ber Herren jßror. Dr. fííeift, Oberi. Dr. Saljn unb Dr. ©roße mittägg, itadjbein 
bie brei crftcit Síimben gehalten worben Waren, mit ber Saljn nad) Stettin, աս am ЗІЬепЬс bag Sutl)er = 
feftjpiel յո bcjitcpen. Slin 7. traten fie, nadjbcm vorher Verjdjiebeitc fünfte ber Stabt Stettin in ©íitgcit= 
fdjein genommen worben waren, eilte JSanbcrung burd) bic ipödenborfer Serge unb iSälber an unb 
fuhren nadjmittagg von W©amm hierher juriief. 9lbcnbg nad) 9 llljr erjdjicncn jämtlidje ©eilneijmer 
vor beut ©Ijmnafiunt nitb warben nad) Ülujprarije beg §crrn fßroreftorg unb beg ©ireftorg mit einem 
jitgeitbjrijdjcn, Von Siebe unb Sorge burcijbrniigciieit Jpodj auf ftaijcr fyricbridj, beit pelbenmütigen 
©utber auf bem ©hrane, cntlaffcn. ©er Slugflug war nach allen Seiten genußreich unb gelungen ge= 
Wefeit. — 9(m 7. würben unter Rührung ber Orbinarien Von ben übrigen filaffen ^Säuberungen teilg 
nad) bem Sdjweinljaufener Stabtforft, teilg nad) bcm ©eigener See unternommen. ©tudj biefe bradjtcn 
am ©Ibenbc unter ©cjattg unb 3«r«f beut ©ireftor iljren 9lbenbgritfj bar.



2lm 15. Sunt mittags 1 Uíjr 20 Slin. traf bie erfdfütternbe Sünbe non bent 9lbfd)eiben bcS 
SönigS unb SaiferS griebridj, beS vielgeliebten §ernt itnb greunbcS beS SaterlanbeS unb beS 
SeidjeS, bem bewunberten Sieger im Sriege, bem (jeíbenmíítigen ©ulber in langer unheilbarer Sranfíjeit, 
ein. ©er ©ireftor verfammelte jofort սա 2 Uí)r Seljrer unb Sdjüler in ber 3lula unb fprad) über bic 
glorreitfje Vergangen íjéit beS Vielgepriefenen Sronprinjen, über bte erhabenen unb glänjenben Aufgaben 
beS jweiten bcutfdjcit SaiferS unb über ben tieftraurigen ßufammenbrnch ber begíücEenben Hoffnungen, 
weícfje fid) an ben Samen beS aiïjufrül) tjinmeggerafften Herrn unb ipüterâ beS SaterlanbeS gefnüpft 
hatten. — 91m 18. Suni, nachbeni bei ber 9Sorgenanbad)t Herr Dr. Sd)ivartj gleidjfallS ber allgemeinen 
Trauer einen bewegten ?(uSbrucf gegeben, erinnerte ber ©ireftor an bie an biefem Sormittagc ftatt 
finbenbe feierliche Seife|ung beš ¿podjfeligen SaiferS unb fudjte bte ©eniiitcr ber Sugenb in bie redjte 
Stimmung յո féljen unb barin ju erhalten. SeßufS Teilnahme ber Serrer unb Sdjüler ait ber auf 
10 Uíjr angejețjtcn Trauerfeierlichfeit in ber Sirdje Würbe ber Unterricht von 10֊-12 Uljr auSgefetjt 
unb um 2 Uljr wieber aufgenommen. 9(in 30. Suni würbe von 10 llljr ab bie 9(Iier()üchften Orts 
aiigcorbiiete ©ebädjtniSfeier für ben .*pocíjfe(tgcn Sünig unb Saifer gric^bridj in ber für biefeii tief* 
fdjmerjlidien TraueraftiiS angemeffcii gefdjmücften Sluta abgehalten in ähnlicher îSeife wie bei ber ®e= 
bächtniSfeicr am 22. Slärj. Stuf ein vom Herrn ©berí. Sünig gefprodjeiieS ©ebet folgte bie eingehenbe 
©ebädjtniSrebe beS Sierra SvorcftorS Dr. Steift; in einem Schlußworte leníte ber ©ireftor bic Stimmung 
ber Trauer über auf bie innigen iSüitfdjc unb Hoffnungen, bie wir՜ für ben dőltig ititb Sïoifct 
ütSilljclin 8 8., nuferen nunmehrigen ?(licrgnäbigftcn Herrn, jit hegen voHbcrcdjtigt unb verpflichtet fiiib. 
Bwifdjen beit einjelnen Sorträgen waren entfpredjenbe ©cfäitge eingelegt.

Vim 1. September würbe mit ber SSoc£).enfchlußanbädjt eine Sorfeier beS SebantageS ver= 
Viliiben, ©er ©ireftor bcfdjloß feine t?lnfpracijc mit einem .Hoch auf Saifer ÎSilljcliii 11.. beit Erben 
unb treuen Scfd)über ber burd) bic Siege unb 3Sei§hcit beS ©roßvaterS unb beS SaterS errungenen 
vaterlänbifdfen ©liter. ©abei würben bie burd) beS §>emt SllinifterS Sjțcellenj überfeiibeten „Seuit 
?(ltcuftüde" au cinen фгішапег unb einen ©ber=Seíunbaiier, fowie an einige anbere Schüler Silber 
nuferer Saifer verteilt.

Sn ber am 24. September unter Sorfiß beS Herrn ©ei). SegieruugSrateS Dr. ÎS el) rm ann 
abgel)altenen S cif cp r üf ung erhielten 5 Oberprimaner baS 3eiigniS ber Seife; 2 anberen, benen, juvor 
ber bringenbe 9îat erteilt worben war, bic Prüfung nicht ju verfuchen, mußte baS 3cugniS verfugt werben.

?(m 18. Oftobcr würbe bie illlèrljödjft angeorbnete g-cier bes ©cbiirtStageS beS H°djfeligen 
SaiferS yfriebrid)- abgehaltcn. 3(n ben Sortrag beS Herrn Dr. ©roße über bie SDi'itlvirfiiiig bcS Н°Фг 
feligen an ber ©rünbiing unb y-cftiguiig beS bentfdjcn Seid)» fdjloffcii fid) einzelne ©cfíamatioiicn unb 
©cfäiigc beS ©1)լՈ4-՝ ап-

Sont 28. November bis 1. ©ejember eiiifdjl. unterjog HOT ®eß. SegiernugSrat Dr. SSehrmann 
baS Sünig!, ©pinnafiiiin einer feíjr ciiigcíjcubeii, ben gefaulten Unterrichtsbetrieb in allen wiffenfdjaftlidjcn 
unb tedjuifdjen Heljrfädierit, bie Sibliotljcf unb bie fonftigen Sammlungen nebft Satalogen unb SnVen= 
tarieit, baS ©pninafialgcbäube unb bie einjelnen Säume unb Sebengebäube, Hof, Turnplalj, ©arten, 
bejw. bie vom SRagiftrat herjuftcUeiiben, für eine ílbnaljmc jur ßeit nocí) uidjt fertigen Umbauten unb 
Einrichtungen, and) bie ©ijmnafialfaffe iinifaffeiibeit Sevifion. Sn einer längeren Sdjluß=Sonferenj 
fprad) ber Süiiigl. SommiffariuS feine SJahrncbmuiigeii, Urteile unb ÎScifimgeit in ։uo()iwoliciibcr, ancr- 
fennenber unb be(c()rcnbcr 9Seife bein Sel)rer=Soltegium aus. Sn bent über biefe Sevifion an ben 
©ireftor crlaffencn SevifionSbefcheibe, Serf. bcS Süiiigl. Sl’oo.=S(^ii(=Solt. vom 20. ©ejember, wirb unter 
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§inweifung auf baS ftonfereng^rotofoll bom 1. Segcmber auSgefprochen, bafj fief) baS nunmehr in bas 
patronat beS Staates übergegangene ©pninafiiim, abgefepen twit ben nod) íticljt gang Vollenbeten Räunw 
lidjfeiteit, in befriebigcnbcm ^itflaiibe befinbet unb boit bem Sireftor mit Sliifmcrffamfcit unb Sîraft ge= 
leitet wirb, unb baß ber öifer unb fffleiß, Womit alíe Seprer ipv Simt Verwalteten, in eingellten Sepr= 
fädjerit bolle Sliterleitniing vcrbiciit. Sin bic ©rwäpiiung Ijerborgctretener SJiäitgcl würben Vcícpriutgeit 
unb Steifungen gefnüpft: auf fnappe unb rafdje 93cf)anblung- beS SeprftoffS, auf fefte ©inprägung ber 
§auptfad)eii burci) ©inübung beSVefprodjciteti, auf bie eigene ©eifteSarbeit ber Schüler im Sluffiuben, 
im Verfielen unb im SluSbrud, auf bie SBieberpolungeít unb bie mögtiepft gleichmäßige görberung aller 
Sdjülcr, and) ber fd)Wäd)crcn, auf bic redjtc Slnweifttng gur ißräparation u. a. ift gleichmäßig ititb ftrenge 
511 halten. Sie gute Verwaltung ber Sammlungen unb bie gute Orbnung beS SlrdjiVS war gleichfalls 
anerfannt.

Sim 6. Segember ftarb ber Dber=Sefunbaner Vaui fíopp, 18V2 Sapre alt, Sopa beS Seminar- 
leprerö Sperrt! Stopp pier. Äitrg vorper bon einer längeren ®ur in einer Verliner SUittil gurüdgefehrt, 
würbe er boit einer UnterleibSfranfpcit ergriffen unb bapingerafft. Ser frühe Eingang bicfeS wegen 
feines eifrigen Strebens unb befdjeibenett freiiitblidfeit SSefctiS bon ben Scprcrn unb Sugenbgenoffcit alb 
gemein geachteten SJHtfdjülerS unb baS Scpidfal ber part geprüften (Sltcrit erregte bie fcpmcrglicpfte 
Teilnahme. Seprer unb Schüler fdjmütftcn ben Sarg unb gaben bem früh Verflärten baS ®eleitc gur 
letjten lKul)eftätte. Vei einer Sraitcrfeicr im ®pmnafium wibmctc Sperr Vroreitor Dr. Steift int Slnfcpiuß 
an baS VfblmWort: „Sperr, lepre uns bebenfen, baß wir fterbeu müffen" ic. bem Verdorbenen fdpnerglicp 
bewegte unb erpebenbe Störte.

Vor SBeipnacpten war bie burd) eine Sammlung ber Sdjüler aller Älaffen geftiftete Vüfte 
Sr. SJc'ajcftät beS Königs unb StaifcrS SSilpelmS IL, aus beut Sltelier ber ®ebrüber 9)iid)e(iS in Vcriin, 
in ber Slnia gu Späiipten ber Vilber ber beiben Spodjfcligen Slaifcr angebracht worben.

SaS ©eburtSfeft Sr. SJiajeftät beS SlönigS unb SlaiferS SSilpelmS IL, baS erfte nach 
bem Sliitritte ber Regierung, Würbe am 26. Sanitar 11—y2l llpr in einer Vorfeier burd) einen SlftiiS 
begangen. §err Oberlehrer Dr. yaljii bepanbeite in feiner geftrebe bie „VatcrlanbSliebe". Ser Vi'imauer 
О. Steift ftellte in einem Vortrage baS VSadjStuin ber §opengollcriniiad)t bis gur ©egenwart bar; 
barau fdfloffen fid) Seflamationcit nőtt mehreren Schülern. 3ulcpt faßte ber Sireftor bie Stimmungen 
unb ©mpfinbiingen, weldje ber erpebenbe gefttag gcrabe and) in beit Șcrgen ber Siigenb crwccfeit muß, 
iit einem breimaligen Spod) auf Sr. SRajeftät, iit weldjeS bic ©lieber ber Slnftalt ititb bic beit SlftiiS 
mit iprer ©egenwart becprenbcit ©äffe mit lautem ^ubel eiiiftimmten, gufammen. Sie Vier eingelegten 
©efängc Würben unter ßeituug beS Sperrt։ SBüftcmanu Wirffam vorgetragen. Sim 27. Sanitar von 
6—8 llpr waren, wie bie übrigen öffentlichen ©cbättbe unb bie weiften 5tBrivatf)ä։ifcr ber Stabt, and) 
baS ©pniitafiitm unb baS SircftorpaiiS illuminiert. —

Sim 9. 9J?ärg Würbe bic ©riniterungSfeicr an ben fpodjfeligen Slaifcr Stilpclm I. in ber lépteit 
VormittagSftunbe im Streife ber Schule begangen. §err College Spunbt gab in einem längeren Vorträge 
eine Sarftellung ber lépteit SebcnStage beS unVergeßlidjcn ŽaiferS in feiner RegieritiigStpätigfeit wie 
auf bem Slranfen- unb Sterbelager. Siitigc Seflamationcit fdjloffen fid) an, ©efättge leiteten bie freier 
ein unb befdjloffen biefelbe. — fsn ähnlicher Steife würbe bic Jeter am 22. SJtärg abgehalten. Sperr 
Dr. v. Voltenftern feierte in feiner Rebe beit Spodjfcligen als Vorbilb ber Srette im ©tauben ititb 
Sieben, im Senicu, Stollen ititb Jpanbeln.

Sie gweitc Reifeprüfung fanb am 25. SJiärg unter Vorfip beS SircftorS ftatt.



IV. Stíitiftiííijŕ Mitteilungen.
1. grcqitcn^tnlicllc für bnê Sdjitlխքյր ISNS/8».

0.1. 11. I. C. II. 11. II. C. III U.III. IV. V. VI. Summa.

1. SSeftanb am 1. gebruar 1888 .... 12 14 21 25 29 22 26 17 13 179

2. Slbgang bi?՝ junt ©djiuft be?՝ (Sdjtii 
jabreS 1887/88 .......................................... 9 __ շ __ շ __ __ __ 20

За. ßugang burd) æerfepung ju Offent . 8 í 11 25 20 24 15 13 ֊ 123

3b. ßugang burd) Slufnaijme jit Dffern . 3 3 շ 1 3 շ ր) 3 13 35

4. grequenj ant Slnfang beS Sdjuijatjre?՝ 
1888/89 ......................................................... 14 К) 25 33 26 27 22 18 13 194

6. Bugang im ©ommerțialbjabr................ — — — — — . — — — 1 1

6. Abgang im Simtnierljalbjabr............... 6 3 շ 1 — — — — 14

Та. Bugaitg burd) ®erfețșung ju SJlid).. . 4 6 4 — — — — ֊ — 14

Tb. 3u9on0 ^urd) Slufnaijme 51t ïïîid).. . 1 1 շ — շ շ 3 1 շ 14

8. grequenj am Slitfang be?՝ 3Sinterl)a(b=
................................................................. 13 1(5 23 27 27 29 25 19 16 195

9. Bugang im SBinterfiaibjabr................... 1 շ 1 — — — — — շ 6

10. Slbgang im S8interl)albjai)r................... — — 1 1 — 1 1 4

11. grequenj am 1. gebruar 1889 . . . 14 18 23 26 27 29 25 18 17 197

12. Surdjidjnitfêalter ant 1. gebruar 1889 19,7 19,2 17,9 16,2 15,8 13,8 13,4 12,1 10,6 ՚

2. iHcltjțioiie: ։։։։b .^cimňt«։t։crl)íilhttffe ber Sdjülcr.

1 ©vang. .ftatljol. ®ifí- Suben Siní). Mirêiv. SluSÍ.

1. Sim Slnfang beS SomnterțialbjaljreS . . 176 1 — 17 81 113 —
2. Sím Sínfang be?՝ SSinteríjaíbjabre?՝ . . 178 — — 17 79 116 —
3. Silit 1. gebruar 1889.................................. 180 — — 17 j 76 121 —

Tnö âeugniâ für ben einjährigen SRilitärbienft haben erhalten Dftcrn 1888: 18, SFficha^ 
cïiê 1888: 7; havon finb ju einem praftifcijen ©cruje übergegangen Oftern 1888: 7, Юііфасііё 1888: 
3 (Schüler.

4
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3. 9ï c t f c I» r it f it tt я c tt.
?ím 24. September erhielten 5, mn 25. SJZärj 10 Sdfiiíer baê 9ïeifejeugni».

*) grüper auf einem (Realgpmitaftum für reif ertlärt.

Jß
91 a in e n

ber

für reif Srflärten.

©ebiirtStag 

nnb gapr.
©eburtäort.

fions

feffion.

Staub unb HSoljnort 

beS (BaterS.

Oluf 
bent 

piefig, 
©ijm.

Յո
I.

©eroäplter

(Beruf.

1 V. ©idjorfi, (BoíeSlauS 13. Dit. 1865 (Brují
fir. fionifc

fatp. ©utsbefiper in (Brují 1723- ՅԱՅ- ïïîebijin.

2 (Brunt, granj ■25.9í OU. 1869 Srainburg CV. Oienbant in Sramburg 972 3- 2 3- (ßoftfad).
3 ». fjagen, ,ftarí«Ctto 18.9Í0V. 1867 (Brucen 

bei ^o(¿in
ev. (KitlergutSbefiper in (Brucen 

bei (ßoljiit
3 3- 2*7 3- gorftfadj.

4 ©entier, Șugo 10. Зап. 1869 Sd) toppe 
in æeftpr.

jiib. Kaufmann in Sdjloppe 7շ֊3- '֊ 3- (Baufadj.

5 3efertdj, (Bruno 8. guni 1867 (Berlin CV. .Kaufmann ՜Է in (Berlin 7շ 3- շ 3- (Utilitär.

6 §olj, æernparb 7. Sej. 1865 9(it4toîtnițj
fir. Tramburg

CV. Oientier in Sramburg r. 06 3. •41/ Ղ“ /2 Գ.4 • Speologic.

(Blüntte, OSill)cint 25.9Jiärjl870 ©allies CV. gleifcpermeiffer in ©allies •՜՛ 3- շ 3- Speol. u. (pljil.
8 (Bade, Surt 22.gebr. 1869 ©oabjutpen

fir. Ohimbinncn
CV. ft'reiSbauinfpeftor in Sram 

burg
4 3- շ 3- Speologie.

9 .(tufante, ©rnft ■21.3111i 1869 ©orliu CV. ©eridjtSfefretärin (KuinmeíSs 
burg

2% 3- շ 3- Steuerfad).

10 ©roti), ©manuel 2. gehr. 1869 granjburg CV. Seminars OJlufifíeprer ¡n
Sramburg

107,3. շ 3- Speologie.

11 Saiiiroiu, Olrtur 11.Sept. 1868 Sramburg CV. Kaufmann in Sramburg lP/շՅ- շ 3- Steuerfad).
1'2 ©iittidj, grip 16.®äl'jl871 ©allies eu. Kaufmann f in ©allies 77շ 3- շ 3'. (Utilitär.
13 ©eriner, Oïicparb 5. Sept. 1870 Sdjloppe 

in æeftpr.
jiib. Kaufmann in Sdjloppe 1 3- շ 3- 3«ra.

1 1 •fiaarf, (Տաքէ 17. guni 1868 (Xiûuê^age-п
bei ЖЗапдегіп

eu. Seprer a. S. in ©lauSpagen e 3- շ 3- Speologie.

15 Suí;r, 3oí)it *) 13.9ioU.1864 Sanjig CV. æagijtratSfefretâr in Sanjig ‘/շ 3- 2% 3. 9Jlebijtn.

(Bon ber miinbíicfjen fßrüfiuig mürben befreit: (7) SBíüinfe, (8) Sade, (9)fiitfaufe, (13) ®ermer.

V. Sammlungen nnb fcIjľinittcL
1. Sie í cljrfľbibliotljck eríjieít foígenben ßumadpS а- burd) ílu fa u f: 9íeuter, íluguftiiiijdjc 

Stubien. — Crelíi, ílomnicntar junt Sefaiaå u. Sereiiiiaö. — Յա. iWiilíer, fpaubbud) ber fluff. Sliter« 
tuiuSmiff. 9.—13. ¡pitibb. — 9JJeicr=Scíjöinanii, Ser att. ^rocejj, bcarb. u. Üipfiué 2 Q3be. —- ÜDieifter« 
(janö, (Sranunatif ber att. 3nfdjrifteii. ֊ 93lafț, iluëfpradje ЬеЗ (Sriedjifdjen. — fiiejjïing, Horatius III. 
— 9leiibriide bcutfdjer ilittcraturiuerfe bes 16. u. 17. Saljrl)., 9łr. 74—78. — Seutfdje Sitteratur« 
beitfmafe bes 18. u. 19. 3aljrl)., 9cr. 29 u. 31. — Sdjriicr, ©oetfjeå -fynuft, 2 ®be. — f}rid«9Jieier, . л
Seljrprobeii, tpeft 15—18. — SSeljrinann, (Sriedjcntiim unb (¿[jriftciitum. — SSillntaiin, Sibaftif II. 1. — 
Sauber, Sc;rifon ber fßäbagogif. - SBiiiibt, Stljif. — 9ïanfe, SSeítgefdjicíjte IX. — Ջսքօէէ, (Sricdjifdje 
(Sefäjidjte IL — (Siefebredjt, (Sefdjidjte ber beutfdjcn Xïaiferjeit V, 2. — Șerbft, ßnepflopäbie ber neueren 
(Sefd)id)te Sief. 36—40. — Süden, illlgemeine ©cfdjidjtc ?(bt. 146—157. — Ipermann, Seljrbud) ber 
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9Beítgejd)icptc 1. u. 2. Seil. — Sepnianii, Sdjaruporft 2 93be. — Safiroto, ÜScjcljidjtc bež beutfcpèn 
©inpeitžtraumež. — Siffaiter, fpräpiftorifcpe Senfmäíer. — Wîerfbucp, Altertümer aufjugraben unb aiif= 
jubelvapren. — ferner bie gortfețșungen bež Seutralblattež nebft ftatift. SIHttei hingen, ber .ßeitfcprift für 
baž ©piniiafiahvefen, bež ®pimiafiumž, bež 3aprežberid)tž über bie ^ortfcíjritte ber flaff. Aítertumžmiff. 
non fBurfian=9Küller unb ber ^eitfdjrift für ntatpcm. u. naturmiff. llnterridjt bon §offmann. — b. Surdj 
®efd)enle: 35om Iperrn SJíintfter für geiftí. n. f. ». Angelcgcnpeitcn: Sie Spifteln nnb bie Satiren bež 
.Sporaj, beutfd) non íprcip. n. 9íorbenfíl)djt; Avé-Lallemant, Saž Seben bež Dr. Sungiuž n. ^Säuberungen 
burd) bie fßfianjemnett ber Sropen. — 35oit bem Sfönigí. ^roDinjiaDScpitlfolleginm in Stettin: 
35crpaiibhiugcii ber 10. fßonimerfcpen Sircftorcuberfammlnug. — Ջօււ ber ® efelífcpaft für poinmerfdje 
®efd)id)te: ÍBaítifdje Stubien 1888 §eft 1—3 u. fDlonatžblätter 1888 speft 1—7. — ՋՏօո ben Sperren 
fßrorettor Dr. Klcift uub Dr. ®r.ofee: Seutfcpe Sitteraturjeitung 8. 3aprg. — ՋՅօո Iperrn Dr. Sapu: 
¿Icifdjcrž Scutfdje 9ïcbiic 12. Saprg. — 35ou Sperm Dr. ®rope: Seutfcpež Sitteraturblatt 10. Saprg. — 
æon Spcrrn Dr. 9Í. 33 r uni in Stettin: Commentationes philologae Gryphiswaldenses. — Qton Sperrt! fßaftor 
Ж ar q u arb t in Sabež: 3e¿fcp»ip, Petri apostoli de Christi ad inferos descensu sententia; Scplottmann, 
Ser beutfdje ®e։uiffenžfampf gegen ben ®atifanižmuž; Scpriften für baž beutfdje 35od, peraužg. b. ЗЗегеіп 
für Dicformationžgcjdjidjtc, Spcft 1 u. 2. — 2. Sic Srtjiilcibibliolljcl։: а. Surd) Anlauf: Sopm, Kirdjcn» 
gefd)id)tc. — Sapce, Štíte Senfmäíer im Sicptc neuer gorfcpuiigcu. — Seemannž Kulturbilbcr auž bem 
fíaffifdjen Aftertume 93b. 1—4. — Horatii Satirae bou ÍBreitpaiipt. — Scpiding, Saofoomfßarapprafen.
Sauer, Seutfcpež Sefcbud) für fßrima. — Ýliibrefen, Spradjgebraucp unb Spradjridjtigfcit. — Serf., Q3oífž= 
etpmologie. — Spcinpc, Sie beutfcpeu p-amilienuamcn. — u. b. ®oíp, Saž 33olí in SBaffen. ֊ - Spirt, ®co= 
grappijd)e93iíbertafeínni,3. — .Stamp, Ser Diibchiiigc 9îot in metr, líber). 2. Aufl. — ՋՏ. forban, ЭсіЬсІшіде.
— Sp. n. Stlcift, Sie ípernialinžfcplacpt, orí. u. ßiirn. — Scptermeper, Aužwapí beutfdjer ®ebid)te. — 
Srümpchnann, Sutper .unb feine 3cit. — S. SSicpert, Spcinrid) non flauen 3. Auf!. — 2Sed, Unfere Soten, 
fßatnotijdje ©ebicpte. -— pj. Sapn, Attila. — 38. Spapn, ®efd). ber poet. Sitteratur bcr Scutfcpeii 11. Aufl.
— Alberž, Sebcnžbilber auž bcr bciitfcpcu ®ötter= unb Spdbciifagc. — Samb, Spafejpearc=@r^äpiungeu, 
bcutfd) non Stod. — Stüpii, Sic ЗЗгііЬег; 33aterlanbžliebe. ®rjj. — (Sarftäbt, Surd) Sturm juin Spafen. 
@r¿p — Speimž, Seefpuf. — SPeberjanùæSeber, Ser ©iiifiebíer nou St. íüíidjael. — Spoina, Sin 9îitt 
inž ©eíobte Saab. — Säger, SSeítgcfdjičpte 93b. 1 —3. — Stolt, ®riecp. unb röm. ®efd)idjtc in 93io- 
grappicen, 2 Q3bc. — Stoll, 38aiibcriiugen burd) Altgriecpeníanb, 2 Seite. — Stoll, JBiíber auž bem 
altgricdjifdjen unb aítröniifdjen Seben, 2 93be. — 93eprenbt, SfSptpeaž non äRaffiíia. — díofemäfeler, 
p-lora im 3Sinterflciôc. — TOarfpaH, Sie Sicffec unb ipr Seben. — ^infcp, Samoafaprten. — b. Surd) 
®efd)cnf: Srclíi, SpiftorifdjciBilbcr; bom Uittcrfefuubaner Aíb. 9Jícpcr. — 3. ícljriiiitkl für flipjük: Sd)iefe 
Sbene uub ein Apparat gum 93cioeife bež SßaraliclogrammS bcr Slríifte, bcibež nacp ^Bertram. — 4. Sežgí. 
für Unturbrfíljľcibiing: 9 Safcln. Sammlung iiatur»iffenfd)aftlid)et (Síemeutarbiidjer auž bem Qleríag hon 
Sriíbner in Strafeburg. — Sin Scnionftrationžmifrojfop. — Spär'teftala nad) SDÍofe. — Vespertilio murinus.
— 5. gür Зі'Іфпсп: 36 SSanbtafehi bež 93ereinž jur görberung bež ^eicpemiutcrridjtž nebft Unterricptž= 
mctpobc. — 6. p-iir Iiirntn: Sine ciferne 9ícd'ftangc, eine Seiter, ein ©erfopf nebft ÜSurfftangen, cin 
¿•rcifpringeí, ein ^aar Klettertaue. — 7. Jür (bcfnng: Otom Seminar-.9)înfif(eprcr Sperrn 9î. ©rDtp 
ein Don bemfelbcn tomponiertež „ftaifer=98iípclnuSieb."

Sen geeprten ®eberii mirb im ЭІаіпсп bet 'Knftalt per^licper Said aužgefprocpen.
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VI. Stiftungen iinb llntrrftiitinngeit non Sdjiilmi.
Tie ipülfte ber ginfen beS ©tipenbienfonbê nttfS Sntjr 1888/89 (§ 3 bes Statuts b. 23. ©ft. 

1887) würbe einem Primaner iibcrwiefen. Shtffer burd) Befreiung ber Söfjne ber nm 1. îlțtril 1888 
angeftclíten Seíjrer Würbe teils in gangen, teils in íjnlben ©teilen ©djuígeíbbefreiuitg für anbere ©djüler 
im ©efamtbetragc Don 1792,50 91Í. bewilligt.

VII. Mitteilungen nn bie Sdjiiler uiib bereu Eltern.
TaS Sdjuijalw Wirb Sottnabenb ben 6. 9(pril- gefdjloffcn werben; abgeljenbe ©djiiler Werben 

fdjon nm 30. SOtnrg cntlaffen. Ter Untcrridjt im neuen Sdjiiljabr beginnt TonnerStag ben 25. ?(pril, 
8 llljr. gitr 9(iifnni)inc iinb Prüfung neuer ©tfjüler Wirb ber Tireftor SRittWod) um 24. ?lpri( bou 
10 llljr æormittngS ab im ©Ijmunfiuin, Grbgefdjof) linfS, bereit feilt. Tie geehrten Sltern werben er= 
fudjt, iljre Söljne unter Vorlegung ber nötigen gettgniffe beut Tireftor bnfclbft gugufitljren. Tic ?(itf= 
nnfjmegcbitljr — 6 99Í. — ift foglcid) bei ber ?(nmclbitng nn bett nnwefenben fJîcnbnnten gn galjlett. 
gu fdjriftlidjcn unb perföníicfjeit SSerțjnnbiungen mit ben Sítcrn ift ber Tireftor and) botíjer bereit.

prantíntrg, beit 26. ÍOÍörg 1889.

®er ^öniglidje (Bijinnafialbireftoi;
Dr. G. Queck, prof.


