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Zum Gebrauch von a de о bei Plautus.

Langen hat in seinem Buche Beiträge zur Kritik und Erklärung des Plautus S. 139 f. 
ausführlich und gründlich über die Partikel adeo bei Plautus gehandelt. Doch glaube ich, dass 
diese Arbeit in einem Punkte der Berichtigung bedarf. Auf Seite 145 sagt Langen: ,Völlig ab
geschwächt in seiner Bedeutung erscheint adeo, wenn es zur blossen Hervorhebung eines anderen 
Wortes dient; doch ist dieser Gebrauch bei Plautus noch sehr beschränkt und hat erst später an 
Ausdehnung gewonnen. Nicht selten findet er sich beim Pronomen personale und demonstrativum.1 
Ferner heisst es auf S. 146: ,Ausserdem dient adeo noch zur Hervorhebung von nund und weiter
hin auf derselben Seite: .Endlich ist adeo einmal überliefert als Verstärkung der Comparativ- 
partikel proinde.1 Ich glaube, dass adeo in allen diesen Fällen nicht zur Verstärkung und Hervor
hebung des Pronomens oder Adverbs dient, sondern seine ursprüngliche Bedeutung teils bewahrt, 
teils wenigstens noch erkennen lässt. Um dies zu begründen, haben wir die Entwickelung der 
Bedeutung von adeo im Zusammenhang zu betrachten.

Adeo hat zwei Bedeutungen. Es heisst erstens bis zu dem Punkte. Diese Bedeutung geht 
Adeo heisst zweitensuns hier nichts an. Genaueres über sie findet man bei Langen S. 139 f.

dazu, noch dazu. Zwar bekämpft Braune Observationes grammaticae et criticae p. 23 f. die 
Annahme einer zweiten Bedeutung und will nur eine Grundbedeutung bis zu dem Punkte gelten 
lassen. Doch wird dies durch die wunderbar gezwungenen Erklärungen, zu denen es führt, wider
legt. Von der zweiten Bedeutung dazu sind drei Klassen von Beispielen, drei Stufen der An
wendung zu unterscheiden. Adeo steht, wo zwei gleichartige oder in einer gewissen Beziehung 
zusammengehörige Begriffe, Satzteile oder Sätze, verbunden werden, um das Hinzutreten des zweiten 
zu dem ersten besonders hervorzuheben. Adeo steht ferner, wenn zu einem fertigen Satze nach
träglich eine Bestimmung hinzugefugt wird, und dient dazu, diese nachträgliche Bestimmung als 
eine neue, bemerkenswerte, den Gedanken steigernde hervorzuheben. Drittens endlich kann diese 
nachträgliche Bestimmung zu einem besonderen Satze ausgearbeitet werden, und adeo steht dann 
in Sätzen, welche dem vorhergehenden eine nähere Bestimmung, ein neues, bemerkenswertes Moment 
hinzufügen, über diese drei Arten der Anwendung haben wir der Reihe nach im einzelnen zu 
handeln.

Adeo steht, wo zwei gleichartige oder in einer gewissen Beziehung zusammengehörige Begriffe, 
Satzteile oder Sätze, verbunden werden. Adeo selbst dient dabei nicht zur Verbindung der beiden 
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Begriffe, sondern nur um das Hinzutreten des zweiten zu dem ersten noch besonders hervorzu
heben. Verbunden werden die beiden Begriffe durch irgend eine koordinierende Konjunktion, 
que atque ñeque aut vel ve in sive nive; zuweilen, z. B. Merc. 50, stehen sie unverbunden neben
einander. Zu übersetzen ist adeo mit dazu, ausserdem, auch, sogar, manchmal, wenn der zweite 
Begriff den ersten einschliesst (Rud. 103 Cas. 1002), auch mit überhaupt. Einige Beispiele mögen 
genügen: Merc. 26 inepția stultitiaque adeo et temeritas. Rud. 1166 f. qui te di omnes perdant, qui 
me hodie oculis vidisti tuis, meque adeo scelestum, qui non circumspexi centiens. Merc. 859 ñeque 
mihi ulla obsistet amnis nec mons ñeque adeo mare. Men. 296 ego te non novi ñeque novisse adeo volo. 
Poen. 641 f. boni nil de nostro tibi пес ferimus пес damus ñeque pollicemur ñeque adeo volumus datum. 
Amph. 677 f. quam omnium Thebis vir unam esse optumam diiudicat, quamque adeo cives Thebani vero 
rumiferant probam. Merc. 993 si herele scivissem sive adeo ioculo dixisset mihi. Truc. 215 f. verum 
apud hune mea era sua consilia summa eloquitur libere, magisque adeo ei consiliarius hic amicust quam 
auxiliarius. Ausserdem gehören folgende Stellen hierher: Amph. 72. 169. Asin. 763. Aul. 646. 
Bacch. 1209. Capt. 348. 519. 824. Cas. 77. 1002, wo Langen S. 147 an eine Interpolation dachte ; 
jedoch ist das überlieferte ne ut earn unanstössig, wie Bücheier im Bonner Index 1878/79 S. 24 
nachweist, und adeo dient nicht etwa bloss zur Hervorhebung von unquam, sondern bezeichnet den 
ganzen Satz si ego unquam adeo posthac tale admisero als eine Steigerung des vorhergehenden 
si unquam — amasso. Cist. 127. Men. 21. 597. 827, wo zwar die Herstellung des Textes unsicher 
ist, jedoch das überlieferte tibi aut adeo isti richtig zu sein scheint. Merc. 50. 394. 1018. Pers. 
330. Poen. 269. 860. Pseud. 398. Rud. 103. 1420. Stich. 11. Trin. 181. 200 (nach der Rezension 
des Ambrosianus mit Fleckeisens Korrektur). Truc. 833.

Oft sind die beiden Sätze nicht so gleichmässig gebildet, wie an den angeführten Stellen, 
aber sie enthalten doch parallele Gedanken. Mil. 163 f. disperistis, ni usque ad mortem male 
mulcassitis: atque adeo, ut ne legi fraudem faciant aleariae, accuratote, ut sine talis domi agitent 
convivium-, beide Sätze enthalten einen Befehl an die Sklaven, jeden Fremden, der zum Impluvium 
hereinsehe, gründlich durchzubläuen. Pseud. 290 f. egon patri subrupere possim quiequam, tarn 
cauto senil atque adeo, si facere possim, pietas prohibet: zwei Gründe führt der Sohn an, die ihn 
verhindern, den Vater zu betrügen, die Vorsicht des Alten und die kindliche Ehrfurcht. Men. 
121—124: der erste Satz enthält ein Verbot, der zweite kündigt eine Strafe an. Stich. 700 f: 
beide Sätze beziehen sich auf die Tischordnung. Stich. 211 f: der zweite Satz hat die Form 
eines Ausrufs angenommen. Cas. 367 : der zweite Satz wird nicht vollendet, der Sprechende 
unterbricht sich selbst. Trin. 917 f. nil agis, ñeque adeo edepol flocci facio, quando egomet memini mihi՛. 
der Sinn ist: du richtest nichts aus, der Name fällt mir nicht ein, und mir liegt auch nichts daran, 
also eine ähnliche Steigerung, wie Men. 296 ego te non novi ñeque novisse adeo volo. Ähnlich ist 
auch Truc. 765, wo nec mi adeost tantillum pensi richtig hergestellt zu sein scheint, wenn auch das 
Vorhergehende sehr unsicher ist. Most. 629 adeo etiam faenus creditam argent! audio : der erste 
dem faenus entsprechende Begriff ist das Kapital von 40 Minen, von welchem im Vorhergehenden 
die Rede ist. Es ist dies übrigens die einzige Stelle, an der adeo (das adeo, welches dazu 
heisst,) zu Anfang eines Satzes und Verses steht; sonst steht es unbetont entweder hinter einer 
Konjunktion, wie ñeque atque sive, oder an zweiter, auch dritter Stelle des Satzes und nirgends zu 
Anfang eines Verses, ein Umstand, der auch die Lesart des Nonius und die darauf gegründete 
Konjektur Ussings zu Aul. 775 widerlegt. Rud. 730 f. ita ego te hinc ornatum amittam, tu ipsus te 
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ut non noveris; vos adeo, ubi ego innuero vobis, ni ei caput exocidassitis, quasi murteta iuncis, item 
ego virgis circumvinciam; der erste Satz enthält eine Drohung gegen den Labrax, aber auch die 
Drohung des zweiten Satzes ist nur ihrer Form nach gegen die Sklaven, ihrem Inhalt nach gleich
falls gegen den Labrax gerichtet: auch ihr oder und ihr werdet ihm, sobald ich euch zunicke, die 
Augen aus dem Kopf schlagen, sonst werde ich euch u. s. w. Truc. 847 f. ceterum uxorem quam 
primwm potest abduce e.r aedibus; ego adeo iam Ulic remittam nuntium affim meo-, beide Sätze beziehen 
sich auf die Ausführung der verabredeten Heirat: hole die Braut so bald wie möglich ab, auch ich 
oder und ich werde jenem meinem Verwandten die Absage schicken. Adeo in abeo zu ändern, wie 
Fleckeisen gethan, erscheint unnötig; mit iam remittam, wenn es nur durch das Spiel des Darstellers 
angemessen unterstützt wird, ist der Abgang des Sprechenden genügend bezeichnet. Endlich ist 
hierher Aul. 738 f. zu rechnen:

Fateor me peccavisse et me culpam commeritum seio; 
Id adeo te oratum advenio, սէ animo aequo ignoscas mihi.

Langen zählt S. 145 diese Stelle, wie die beiden vorigen, unter denen auf, wo adeo nach 
Verlust seiner ursprünglichen Bedeutung nur zur Hervorhebung eines Pronomens dienen soll. 
Aber es ist hier ebenso wenig, wie an den beiden vorigen Stellen, ein Grund vorhanden, eine 
andere Bedeutung als die gewöhnliche dazu, auch anzunehmen. Es liegen zwei dem Inhalt nach 
zusammengehörige Sätze vor: ich gestehe meine Schuld, und ich bitte auch um Verzeihung; der zweite 
■wird seiner Bedeutsamkeit entsprechend mit adeo eingeleitet. Es fehlt übrigens ein die beiden 
Sätze verbindendes Wort; denn adeo dient nicht zur Verbindung, und das voranstehende id stellt 
auch keine solche her, weil es nicht auf das Vorangehende, sondern auf das folgende ut ignoscas 
hinweist. Ich finde, dass eine Verbindung nicht entbehrt werden kann, und glaube, dass idque 
zu schreiben ist:

Fateor me peccavisse et me culpam commeritum scio;
Idque adeo te oratum advenio, ut animo aequo ignoscas mihi.

Man vergleiche Ter. Phorm. 905 f.
Adhuc curmi mum hoc quidem, ut mi esset fides,
Idque adeo venio nuntiatum, Demiplio, 
Paratum me esse,

wo adeo gleichfalls seine gewöhnliche Bedeutung bewahrt : ich habe bisher immer mein Wort gehalten 
und auch jetzt bin ich bereit.

Zu den überlieferten Beispielen dieser Art ist eine Stelle des Amphitruo hinzuzufügen. 
Sosia, von dem falschen Sosia-Mercur nicht in das Haus eingelassen, ist zu seinem Herrn zurück
gekehrt und hat diesem erzählt, er sei doppelt, dort vor der Hausthür und hier bei ihm. 
Amphitruo will das natürlich nicht glauben. Darauf sagt Sosia Vers 594 f:

Sum prefecto et hic et illic; hoc cruivis mirări licet, 
Beque tibi istuc mirum magis videtur quam mihi.

Dem zweiten Verse fehlt ein Versfuss. Spengel hat mirum verdoppelt:
Ñeque tibi istuc mirum mirum magis videtur quam mihi.

Müller hat factum eingeschoben :
Ñeque tibi istuc factum mirum magis videtur quam mihi.
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Indessen sind mirum und factum beide an sieb schon ziemlich unwahrscheinlich und fehlen 
ausserdem in dem folgenden Verse, wo sie nicht fehlen dürften, denn Sosia wiederholt seine 
Rede wörtlich:

Quo modo“? — Nihilo, inquam, mirumst magis tibi istuc quam mihi.
Besser ist jedenfalls das von Fleck eisen eingesetzte Amphitruo-.

Ñeque tibi, Amphitruo, istuc mirum magis videtur quam mihi.
Doch ist ein solcher emphatischer Vokativ eben erst fünf Verse vorher dagewesen:

Amphitruo, misérrima istaec miseria est servo bono.
Darum hat es vielleicht grössere Wahrscheinlichkeit zu schreiben :

Sum prof ecto et hic et Ulic; hoc cuivis mirări licet, 
Ñeque adeo tibi istuc mirum magis videtur quam mihi.

In einer zweiten Reihe von Stellen steht adeo, wenn zu einem fertigen Satze nachträglich 
eine Bestimmung hinzugefügt wird, und dient dazu, diese als etwas Neues, Bemerkenswertes, den 
Gedanken Steigerndes hervorzuheben, deutsch noch dazu, sogar, und zwar. Eine koordinierende 
Partikel, atque oder ñeque, kann hinzutreten. So heisst es Amph. 1133 f. quae futura et quae 
facta eloquar, multo adeo melius quam Uli. Amph. 981 f. haec curata sint fac sis, proinde adeo ut 
veile med intellegis-, adeo dient nicht zur Verstärkung von proinde, wie Langen S. 146 meint, es 
hat seine gewöhnliche Bedeutung des Hinzufügens : mach, dass dies besorgt wird, noch dazu so, d. h. 
und zwar so, wie du weisst, dass ich es wünsche. Stich. 664 ibi voster cenat cum uxore adeo et 
Antipho; dort speist euer Herr, und zwar mit seiner Frau, und Antipho. Epid. 175 f. cuius quotiens 
sepulcrum vides, sacruficas ilico Orco hostiis, ñeque adeo iniuria: und zwar nicht mit Unrecht. Cure. 
333 respondit mihi paucis verbis, atque adeo fideliter. Cas. 801 esurio hercle, atque adeo hau salubriter, 
wo allerdings die palatinische Rezension eine andere Lesart gehabt hat. Truc. 357 vah, vapulo 
hercle ego nunc atque adeo male. Zu diesen sieben Stellen kommt vielleicht als achte der fünfte 
Vers des Prologs der Aulularia hinzu. Der Lar spricht:

hanc domum
Iam multos annos est quom possideo et colo 
Patri avoque iam huius qui nunc hic habet.

So ist überliefert mit Hiatus hinter patri. Dazu kommt als zweiter Anstoss, dass der Satz
mit colo fertig und- abgeschlossen ist und die Worte patri avoque iam huius qui nunc hic habet
in der Luft zu schweben scheinen. Dies war jedenfalls für Guyetus der Grund, den Vers für
unecht zu erklären, dies hat offenbar auch Götz empfunden, wenn er anmerkt: suspicor vel ante
vel post hunc versum quaedam excidisse. Und dieser Anstoss bleibt, mag man mit Lachmann 
zu Lucr. p. 195 annehmen, dass der Hiatus zulässig und die Überlieferung richtig ist, oder mit 
Aldus schreiben

Patrique avoque iam huius qui nunc hie habet.
Auch Müllers gewaltsame Änderung

Patri avoque huius Euclionis, qui nunc hic habet, 
beseitigt diesen Anstoss nicht. Beseitigt würde er durch den Vorschlag des Pylades

Patri avoque amicus huius qui nunc hic habet;
denn amicus würde sich passend an das Subjekt von colo anschliessen; nur passt es nicht zur 
Sache, denn irgend wie freundlich gesinnt ist dem Vater des Euclio der Lar durchaus nicht, er 
ist vielmehr garnicht gut auf ihn zu sprechen, weil er von ihm nicht genügend verehrt wird,
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vgl. Vers 15—20. Am besten ist noch das von Palmerus vorgeschlagene
Patre vivo avoque iam huius qui nunc hic habet.

Doch, glaube ich, können wir der Überlieferung näher kommen, wenn wir adeo vor avo 
einschieben :

hanc domum
Iam multos annos est quom possideo et colo, 
Patri adeo avoque iam huius qui nunc hie habet.

So ist der Hiatus beseitigt und die Worte patri etc. sind durch adeo in Beziehung zu dem 
Vorhergehenden gesetzt und bilden zu diesem eine angemessene Ergänzung und Steigerung: 
schon seit vielen Jahren bewohne und beschirme ich dies Haus, sogar schon dem Vater und dem Gross
vater dessen, der jetzt hier wohnt.

Die Beispiele dieser Art sind, wie man sieht, nicht besonders zahlreich. Desto wichtiger 
sind sie aber, weil sie den Übergang und die Erklärung zur dritten Klasse bilden. Diese entsteht 
nämlich, wenn die nachgestellte, durch adeo dem Vorhergehenden hinzugefügte Bestimmung zu 
einem besonderen Satze ausgebildet wird. Adeo steht dann in Sätzen, welche den vorhergehenden 
in irgend einer Beziehung ergänzen, ihm ein neues, bemerkenswertes Moment hinzufügen. Es 
umfasst diese Klasse im wesentlichen diejenigen Stellen, an denen adeo nach Langen S. 145 ,völlig 
abgeschwächt in seiner Bedeutung erscheint und zur blossen Hervorhebung eines Pronomen personale 
oder demonstrativum dient: ego adeo, gerade ich, ich eben, ich aber.' Es ist freilich richtig, dass 
adeo, zwar nicht immer, doch in den meisten Fällen seinen Platz hinter einem solchen Pronomen 
hat; jedoch bewahrt es seine ursprüngliche Kraft des Hinzufügens und dient nicht zur Hervor
hebung des Pronomens, sondern des ganzen Satzes, insofern er etwas Neues, zu dem vorher Gesagten 
Hinzutretendes enthält; es ist auch nicht mit gerade, eben zu übersetzen, sondern teils mit und 
zwar, teils mit auch, sogar-, manchmal sind beide Übersetzungen anwendbar; in einigen Fällen 
besonderer Art ist es mit einem einfachen emphatischen und wiederzugeben.

Dass dem so ist, dass insbesondere der zweite Satz aus einer nachträglich hinzugefügten 
Bestimmung des ersten herausgewachsen ist, geht aus solchen *Stellen hervor, wo der erste Satz 
im zweiten zum Teil in sinnverwandter Wendung wiederholt wird. Stich. 174 f. Gelasimo nomen 
mi indidit parvo pater, quia iam a pausillo puero ridiculus fui; propter pauperiem hoc adeo nomen 
repperi; dem nomen mi indidit pater entspricht im zweiten Teil nomew repperi ; das Neue, was durch 
adeo hervorgehoben wird, ist propter pauperiem, nicht etwa hoc-, der Vater hat mich Gelasimus 
genannt, und. zwar habe ich wegen der Armut diesen Namen erhalten. Rud. 33. f. Ulic habitat Daemones 
in agro atque villa proxuma propter mare, senex qui hue Athenis exul venit hau malus; ñeque is adeo 
propter malitiam patria caret-, das hue Athenis exul venit wird im folgenden Satze durch patria caret 
wiederholt, das neu Hinzutretende ist propter malitiam ; das Pronomen is ist unbetont : und zwar 
ist er nicht etwa wegen seiner Schlechtigkeit aus dem Vaterlande geflohen. Mil. 1295 hoc adeo fieri 
credo consuetud,i ne; mit fieri wird das Vorhergehende kurz zusammengefasst und wiederholt, das 
Neue ist consuetud,ine. Langen S. 145 bemerkt zu diesem Verse ,weshalb hier hoc hervorgehoben 
werden soll, ist nicht zu begreifen1 und ist geneigt, ihn mit Ribbeck Rhein. Mus. 12. 610 für 
unecht zu halten. Aber hoc soll garnicht hervorgehoben werden; adeo weisst darauf hin, dass 
dem Gesagten etwas Neues hinzugefügt wird, nämlich consuetudine, und wenn der Vers nur sonst 
in den Zusammenhang passt, wegen adeo ist er nicht zu entfernen. Ähnlich sind auch Mil. 1088 
und Men. 718. Mil. 1087 f. Quin abis? — Abeo. — Atque adeo, audin? dicito docte et cordate; 
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die Worte atque adeo dicito docte et cordate setzen ein voraufgehendes einfaches dicito voraus, 
welches bei dem ja gleichfalls eine Aufforderung enthaltenden quin abis? zu denken ist. Men. 718 
itaque adeo iure coepta appellarist canes', hier ist iure das Neue: noch dazu, sogar mit Recht՛, das 
übrige ist schon Vers 714 f. gesagt: non tu seis, mulier, Hecubam quapropter canem Graii esse prae- 
dicabanl? Endlich ist hierher zu zählen Merc. 328 f. quin mihi quoque etiamst ad portum negotium; 
nunc adeo ibo illuc; denn mihi est ad portum negotium und ibo illuc kommen in der Sache auf das
selbe hinaus; das Neue ist nunc: auch ich habe noch ein Geschäft im Hafen abzumachen, und zwar 
w er de ich das jetzt thun.

Meistens findet jedoch eine solche Wiederholung nicht statt. Amph. 253 f. liaec Ulic est 
pugnata pugna usque a mani ad vesperum ; hoc adeo hoc commemini magis, quia illő die impransus fui : 
nicht hoc soll durch adeo hervorgehoben werden, dazu wäre kein Grund vorhanden, sondern das 
commemini mit dem übrigen : und zwar erinnere ich mich daran um so genauer, weil ich u. s. w. 
Bacch. 967 f. dein pugnam conserui seni; eum ego adeo uno mendacio devici: nicht ego soll hervor
gehoben werden, dazu liegt kein Grund vor, sondern das Neue, das devici, welches das Nähere 
über den Ausgang des Kampfes enthält: darauf habe ich den Kampf mit Alten aufgenommen, und 
zwar habe ich ihn mit einer einzigen Lüge völlig geschlagen. Cure. 679 f. argentariis male eredi qui 
aiunt, nugas präedicant: nam et bene male eredi dico; id adeo ego hodie expertus sum. Epid. 52 f. 
(.¿not minis (earn emit)? — Tot: quadraginta minis; id adeo argentum ab danista apud Thébas sumpsit 
faenore. Most. 476 f. scelus, inquam, factumst iam diu antiquom et vêtus caputale: id adeo nos nunc 
factum invenimus. Poen. 781 f. ad te trecentos Philippeos modo detulit: idque adeo in istoc aurum 
inest marsuppio. Men. 11 f. atque adeo hoc argumentum graecissat, tarnen non atticissat, verum sicili- 
cissitat: das wichtige Neue ist sicilicissitat; graecissat und non atticissat sind von untergeordneter 
Bedeutung: und zwar ist dies Argument wohl ein griechisches, jedoch nicht ein attisches, sondern ein 
sizilisches. Die Worte könnten sich bei der überlieferten Reihenfolge der Verse an ego nusquam 
dicam nisi ubi factum dicitur anschliessen, besser und leichter aber bei der von Ritschi geforderten 
Versfolge an nunc argumentum accipite atque animum advortite; quampotero in verba conf eram paucissima.

Dieser Art ist auch Merc. 1024, wo einige Kritiker adeo mit Unrecht entfernt haben: 
Haec adeo ut ex hac nocte primum lex teneat senes.

Der Vers ist unvollständig und bedarf einer Emendation. In dem Vorhergehenden ist davon 
die Rede, dass ein Gesetz über den Lebenswandel der Alten erlassen werden solle, Vers 
1015 f. dicamus senibus legem censeo, priusquam abeamus, qua se lege teneant contentique sint. Danach 
folgt Vers 1017—1023 der Inhalt des Gesetzes. Dann wird mit haec adeo ut ex hac nocte primum 
lex teneat senes nachträglich bestimmt, von welchem Zeitpunkt an das Gesetz in Kraft treten soll. 
Diese Hinzufügung einer nachträglichen Bestimmung entspricht so sehr dem dargelegten Gebrauch 
von adeo, dass von vornherein jede Änderung, welche adeo entfernt, bedenklich ist. Darum ist 
der Vorschlag von Bücheier Rhein. Mus. 15. 430

Haec admoneo ut ex hac nocte primum lex teneat senes 
zu verwerfen, obwohl ihm Langen S. 145 zustimmt. Den richtigen Weg hat Ritschi eingeschlagen, 
welcher mit Erhaltung von adeo schreibt

Haec adeo edico ex hac nocte primum ut lex teneat senes.
Ihm ist Ussing gefolgt, welcher mit

Haec adeo volo ex hac nocte primum lex teneat senes 
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der Überlieferung näher zu kommen sucht. Ich glaube indessen, dass damit das Ziel noch nicht 
erreicht ist. Eutychus spricht im Namen der abtretenden Schauspieler, er spricht darum im 
Plural, Vers 1015 dicamus, 1016 abeamus, 1017 scibimus, 1019 agemus und arbitrabimur. Wir erwar
ten demnach nicht volo, sondern volumus. Ein solches volumus konnte am leichtesten hinter 
primum ausfallen und fügt sich an dieser Stelle nicht nur bequem in den Vers, sondern macht es 
auch möglich, das überlieferte ut zu halten:

Haec adeo ut ex hac nocte primum volumus lex teneat senes.
In diese Beispielreihe gehört ferner Epid. 215 f:

captabant; id adeo qui manme animum advorterim,
Pleraeque eae sub vestimentis secum habebant retia.

So schreiben die Herausgeber, die nur in der Interpunktion von einander abweichen. Götz setzt hinter 
animum advorterim in der grossen Ausgabe ein Komma, in der kleinen ein Kolon, die neueste Ausgabe 
von Leo zeigt ein Fragezeichen. Ich gestehe, dass es mir nicht gelungen ist, mit dieser oder 
jener Interpunktion die Worte zu enträtseln. Der Ambrosianus hat animadvorterint. Ich vermute:

Eos captabant; id adeo quae maxume animum advorterant,
Pleraeque eae sub vestimentis secum habebant retia.

Der Sinn wäre : diese suchten sie zu fangen; und zwar hatten diejenigen, welche am meisten darauf bedacht 
waren, Netze bei sich.

Endlich ist hier zu besprechen Pseud. 183 f. eine Stelle, welche Ritschi so schreibt:
quid mihi, nisi malum, costra operast, improbae, vini modo cupidae? 
eo vos vostrosque adeo pantices madefacitis, quom ego sim hic siccus.

Die Handschriften haben, abgesehen von dem übrigen, vos vostros panticesque adeo ; das von 
Ritschi in den Text gesetzte vos vostrosque adeo pantices ist von Nonius überliefert. Usener im 
Greifswalder Index 1866 und Lorenz in seiner Ausgabe des Pseudolus entfernen adeo. Usener 
S. 17 erklärt es für ein Glossern von eo. Auch Langen S. 147 bemerkt ,adeo ist jedenfalls uner
klärlich4. Die Verbindung vos vostrosque adeo pantices wäre zunächst formell durchaus dem Ge
brauche von adeo, wie er zu Anfang dieser Seiten dargelegt ist, entsprechend. Ähnlich ist bei 
Terenz die Unterscheidung von te und facta tua; Phorm. 931 f. etiamnunc credis te ignorarier aut 
tua facta adeo? Doch während dies einen guten Sinn giebt (glaubst du, dass man dich d. h. deinen 
Charakter oder auch deine Handlungen nicht kennt?) ist an unserer Plautusstelle die Unterscheidung 
von vos und vostros pantices (damit begiesst ihr euch und sogar eure Bäuche) abgeschmackt und un
erträglich. Que ist zu streichen, vos als Subjekt zu fassen, für adeo eine andere Beziehung zu 
suchen. Diese fehlt nicht; es weist auf das vorhergehende vini modo cupidae, sei es mit, sei es 
ohne das in den Handschriften stehende estis, hin. Zu diesem sind die Worte eo vos vostros pan
tices madefacitis eine weitere Ausführung und Steigerung und werden als solche durch adeo be
zeichnet. Hiernach kann an der Echtheit von adeo kaum noch ein Zweifel sein. Fraglich wäre 
nur, wie im übrigen die Verse herzustellen sind. Man könnte meinen, dass dem madefacitis ent
sprechend im Vorhergehenden ein cupidae estis erforderlich wäre. Notwendig wäre das nicht; 
denn auch an einen einzelnen Satzteil wird zuweilen durch adeo ein ergänzender Satz angeschlossen: 
Aul. 289 f. Cuius ducit filiam ? — Vicini huius Euclionis senis e proxumo ; ei adeo obsoni hinc iussit 
dimidium dari. Rud. 1197 f. earn de genere summo adulescenti dabo ingenuo, Atheniensi et cognato 
meo ; eum adeo arcessi hue ad me quam primum volo. Cas. 566 f. contrivi diem, dum asto advocatus 
cuidam cognato meo; quem hercle ego litem adeo perdidisse gaudeo. Wie an diesen Stellen an den

2
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An

aegritudine consenui.

machen die Annahme trochäischen Versmasses bedenklich und 
freilich ist 
steht und 
verzichten :

So schreibt Ritschi
Theorie adeo nur zur Hervorhebung gewisser Pronomina und Adverbia, nicht anderer Wörter dient 
հար оклг ллл л. а...... ֊ JJ__ .7.1 ii - _ .

. prae maerore adeo miser atque 
Hier ist auch zu erwähnen Most. 280:
verum illud esse maxuma adeo pars vostrorum intellegit.
nach Gellius. Langen֊ S. 147 nimmt daran Anstoss, weil nach seiner

hier aber maxuma durch adeo hervorgehoben zu werden scheint. Adeo hat überall da seinen 
Platz, wo zu dem Gesagten etwas Neues, Steigerndes hinzutritt. Dieses neu Hinzutretende ist 
an unserer Stelle nicht maxuma (etwa sogar der grösste Teil von euch im Gegensatz zu einem andern 
Teil), auch nicht vostrorum (etwa sogar ihr im Gegensätze zu andern), sondern das ganze maxuma 
pars vostrorum intellegit, wobei das intellegit der wichtigste Begriff ist: dass dies wahr ist, sieht 
ausserdem der grösste leil von euch ein. Und so erklärt Lorenz die Stelle in seiner ersten Aus
gabe der Mostellaria. In der zweiten hat er die erklärende Anmerkung gestrichen und Langens 
Änderung in den Text gesetzt. Langen schiebt nämlich zwischen maxuma und adeo mit Rücksicht 
auf eine Rasur, die sich zwischen diesen Wörtern im Codex Vetus befindet, ein id ein und hält 

Genetiv sems Euchoms, den Dativ adulescenti, den Nebensatz dum asto, so könnte an unsrer Stelle 
an den Vokativ m modo cupidae eine ergänzende Ausführung sich anschliessen. Ob estis zu 
halten ist oder nicht, hangt mit der Frage nach dem Metrum zusammen. Ritschi hat trochäische 
Ok onare angenommen. Allein das Fehlen der Diärese im zweiten Verse, die sich nicht gut her
stellen lasst da wir adeo halten müssen, die Stellung von adeo hinter раяйо» in den Handschriften, 
die Notwendigkeit im ersten Verse nicht nur estis, sondern auch domi und hodie zu streichen, 

-------------  —l weisen auf Anapäste hin; hodie 
auch so nicht zu halten, und auf das ansprechende madefactatis, welches bei Nonius 
im Ambrosianus gestanden zu haben scheint, müssen wir zu Gunsten der Katalexe

quid mihi domi nisi malum vostra operast, 
improbae; vini modo cupidae estis, 
eo vos vostros pantices adeo 
madefacitis, quom ego sim hie siccus.

den angeführten Stellen, überhaupt an den Stellen der dritten Klasse entspricht adeo 
einem deutschen und zwar-, manchmal kann man es ausserdem, wie schon oben bemerkt, mit auch, 
sogar wiedergeben. Asin. 403 atque hercle ipsum adeo contuor. Epid. 166 f. plerique homines, quos 
quom ml refert pudet, ubi pudendumst ibi eos deserit pudor, quom usus est ut pudeat; is adeo tu es-, 
und zwar bist du ein solcher oder ein solcher bist du auch. Trin. 199 f. nihü est proferto stultius 
ñeque stolidius . . . quam urbani adsidui cives, quos scurras vocant; atque egomet me adeo cum illis 
una ibidem traho. Aul. 289 f. Cuius ducit filiam? - Vicini huius Euclionis senis e proxumo; ei adeo 
obsoni hinc lussit dimidium dări : und zwar ist es dieser oder dieser ist es auch, dem er u. s. w. Rud. 
1197 f. earn de genere summo adulescenti dabo ingenuo, Atheniensi et cognato meo; eum ego adeo ar- 
cessi hue ad me quam primum volo, wo ego in den Handschriften vor eum steht und entweder mit 
Bothe hinter eum umzustellen (vgl. Bacch. 968 eum ego adeo uno mendacio devici) oder mit 
Braune Observ, gramm, et crit. p. 38 zu tilgen ist: den will ich auch sobald wie möglich herbei
gerufen haben. Cas. 566 f. contrivi diem, dum asto advocatus cuidam cognato meo, quem hercle ego litem 
adeo perdidisse gaudeo: und ich freue mich sogar u. s. w. Pseud. 214 f. te ipsam culleo ego cras 
faciam ut deportere i^pergulam; ibi tibi adeo lectus dabitur, ubi tu etc. Stich. 213 f. quot potiones 
mulsi, quot item prandia, quae inter continuom perdidi triennium;
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das in den Handschriften stehende est (statt esse bei Gellius), muss es jedoch des Verses wegen 
umstellen :

verum est illud, mawuma id adeo pars vostrorum intellegit.
An der Auffassung der Stelle, an der Bedeutung von adeo wird dadurch nichts geändert. 
Es wird nur dies erreicht, dass adeo einen früheren Platz im Satze und einen Platz hinter einem 
Pronomen erhält. Dies führt uns zu einer Besprechung der Stellung von adeo. Adeo steht meistens, 
wie schon oben bemerkt, an zweiter Stelle hinter einer Konjunktion, wie que atque ñeque sive, oder hinter 
einem Pronomen personale oder demonstrativum, wie ego adeo, id adeo, nicht selten auch hinter 
nune (siehe weiter unten). Doch findet sich eine nicht unerhebliche Anzahl von Ausnahmen. 
Adeo ist an erster Stelle überliefert Aul. 441 und Most. 629; die Stelle der Aulularia ist durch 
sichere Korrektur von Langen S. 146 beseitigt; die Stelle der Mostellaria adeo etiam faenus cre- 
ditum argenti audio widerstrebt einer Änderung; das von Braune S. 40 geforderte ab eo ist nichts
sagend und unwahrscheinlich, wenn es auch in einigen Handschriften steht. Adeo steht an zweiter 
Stelle hinter anderen als den oben genannten Wörtern Amph. 982 proinde adeo, 1134 multo adeo, 
Merc. 50 negitare adeo, Poen. 269 quas adeo, wo das von Braune S. 31 vorgeschlagene quasque adeo 
ansprechend, aber nicht notwendig ist, Stichus 212 quot adeo. Adeo steht an dritter Stelle hinter 
einem Pronomen Bacch. 968 eum ego adeo, Pseud. 215 ibi tibi adeo, Rud. 1199 ект ego adeo, wo 
indessen auch eum adeo gelesen werden könnte, Truc. 765 пес mi adeost nach Konjektur ; an dritter 
Stelle nach einem anderen Worte Asin. 763 nee cerata adeo tabula, Men. 296 ñeque novisse adeo 
volo, Amph. 169 aut dicto adeo nach Konjektur, Cas. 77 vel Graecus adeo, Merc. 1018 sive liercle 
adeo, Merc. 234 ea simia adeo, Stich. 215 prae maerore adeo, 664 cum uxore adeo. Adeo steht an 
vierter Stelle nach einem Pronomen Asin. 403 atque hercle ipsum adeo contuor, Trin. 203 atque 
egomet me adeo; an vierter Stelle nach einem andern Worte Cas. 1002 si ego unquam adeo, Poen. 
860 nec meum erum adeo. Adeo steht an fünfter Stelle Cas. 568 quem hercle ego litem adeo 
perdidisse gaudeo, Pseud. 184 eo vos vostros pantices adeo. Hiernach ist an der Stellung von adeo 
in der bei Gellius überlieferten Lesart kein Anstoss zu nehmen. Will man aber das in den Hand
schriften stehende est halten, so ist die natürliche, auch der Überlieferung näher kommende und 
den glatteren Vers ergebende Wortstellung

verum illud est; id maxuma adeo pars vostrorum intellegit.
Es bléibt eine Anzahl von Stellen, an denen adeo eine neue, überraschende, zu dem Vor

hergehenden in einem gewissen Gegensatz stehende Handlung einleitet und einem deutschen aber 
zu entsprechen scheint, z. B. Bacch. 828 f. tum libertatém Chrysalo largibere; ego adeo nunquam acei֊ 
piam. Doch ist auch hier der zweite Satz ursprünglich als eine steigernde Ergänzung des ersten 
gedacht; man könnte ihn au der angeführten Stelle sogar in eine nachträglich hinzugefügte adver
biale Bestimmung zurückverwandeln: dann wirst du dem Chrysalus die Freiheit anbieten, und zwar 
vergeblich. Adeo lässt also auch hier seine ursprüngliche Kraft des Hinzufügens erkennen. Es be
zeichnet nicht sowohl den Gegensatz, als das Hinzutreten eines neuen, überraschenden Moments. 
Am nächsten kommen wir im Deutschen dieser Bedeutung von adeo mit einem emphatischen und-, 
dann wirst du dem Chrysalus die Freiheit anbieten, und ich werde sie niemals annehmen. Mil. 1192 f. 
Ule iubebit me ire cum illa ad portum; ego adeo, ut tu scias, pr or sum Athenas protinam abibo tecum. 
Amph. 467 f. narr obit servom hinc sese a foribus Sosiam amovisse; ille adeo ilium mentir i sibi eredet. 
Amph. 951 f. Blepharonem arcessat, qui nobiscum prandeat; is adeo impransus lepide ludijicabitur. 
Merc. 232 f. (capram) visus sum in custodelam simiae concredere; ea simia adeo post baud multo ad 

2*
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me venit, male mihi precatur et facit convicium. Langen S. 147 bemerkt zu dieser Stelle, adeo müsse 
zu ea gezogen werden; was das heissen soll, ist unverständlich; wenn adeo zur Verstärkung von 
ea dienen sollte, so müsste es auch hinter ea stehen. Darum ist diese Stelle besonders geeignet, 
die Theorie von der Verstärkung der Pronomina durch adeo zu widerlegen. Adeo leitet hier wie 
sonst, etwas Neues, Überraschendes ein; dieses Neue, Überraschende ist nicht ea simia, sondern 
der ganze Satz, insbesondere die Verba venit, male precatur, facit convicium. Dem Gedankengange 
nach gehört hierher auch Aul. 622 f. mulsi congialem plenam faciam tibi fdeliam-, id adeo tibi fa
nam, verum. ego mihi bibam. Adeo kann nicht zur Hervorhebung des ganz unbetonten id dienen, 
es leitet, wie sonst, etwas neu Hinzutretendes ein. Dieses Neue ist hier aber nicht das zunächst 
stehende tibi faciam, sondern das folgende mihi bibam, vor welchem zur Steigerung der Über
raschung das tibi faciam wiederholt ist: ich werde dir einen vollen Dreiliterkrug Methes machen, und 
zwar werde ich ihn — dir wohl machen, aber — für mich selbst austrinken.

Ferner ist hierher zu setzen Rud. 1387 f.
dcindum hue argentumst probum : 

id ego continuo huic dabo adeo, me ut hic emittat manu.
Dass adeo hier zu dem Zwecke heissen sollte, wie man früher wohl erklärte, ist nicht an
zunehmen; es wäre das einzige Beispiel dieser Art; vergleiche darüber Langen S. 141 f. Schöll 
ändert es in hodie, auch Langen will es entfernen. Indes würde sich niemand an adeo stossen, 
wenn es nur seinen Platz unter den ersten Worten des Satzes hätte, wo es sonst zu stehen pflegt 
Das Neue, was durch adeo hervorgehoben wird, ist huic dabo im Gegensätze zu hue dandumst-, n- 
muss mir das Geld geben, und ich oder ich aber werde es sofort diesem geben, damit er u. s. w. 
Darum hat vielleicht Brix Recht, welcher Jahrb. für Phil. 131. 206 umstellen will:

id adeo ego dabo huic continuo, me ut hic emittat manu.
Doch halte ich es nach den oben angeführten Beispielen abweichender Stellung nicht für aus
geschlossen, dass die überlieferte Wortstellung richtig ist.

Endlich gehören hierher zwei Stellen mit nunc adeo. Cas. 534 nunc adeo nequáquam arcessam : 
das Neue, Überraschende ist nequáquam : und jetzt werde ich sie gerade nicht holen. Trin. 855 f. 
nunc adeo si quid ego addidero amplius, eo conductor melius de me nugas conciliaverit : das Neue ist 
das amplius quid addidero im Gegensätze zu dem vorhergehenden doemr et praemonstravit prius, 
quo modo quidque agerem.

Langen und Lorenz scheiden diese Stellen nicht von den übrigen, an denen nunc adeo 
vorliegt. Nicht selten findet sich nämlich nunc adeo, wie Lorenz zu Pseud. 143 es ausdrückt, vor 
einem energisch ausgesprochenen Befehl oder Entschluss ; er übersetzt es nicht glücklich mit nun 
aber, nun nachgerade. Nunc adeo schliesst eine voraufgehende Scheltrede oder zankhafte Erörterung 
mit einem Befehl, auch einer an diesen Befehl geknüpften Drohung. Adeo bewahrt seine Bedeutung 
des Hinzufügens und Steigerns: mit nunc adeo sagt der Sprechende: zu dem, was ich gesagt habe, 
füge ich jetzt zum Schlüsse folgendes hinzu. Zu übersetzen ist es mit einem emphatischen 
und jetzt. Truc. 267 f. nunc adeo nisi abis actutum aut dicis quid quaeras cito, iam hercle ego hic te, 
mulier, quasi sus catulos pedibus proteram-, und jetzt, wenn du nicht sofort gehst oder schnell sagst, 
was du suchst, werde ich dich u. s. w. Asin. 532. Men. 119. Mil. 159. Pseud. 143. 185. 855. Rud. 
728. Auf Grund dieser Beispiele hat Langen S. 146 an der schon einmal bei Besprechung der 
Stellung von adeo erwähnten Stelle Aul. 441 mit Recht nunc adeo gefordert; die Handschriften 
haben adeo zu Anfang des Satzes und Verses ohne nunc. Drei Stellen mit nunc adeo sind andrer
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Art und bereits oben erledigt, Cas. 534 und Trin. 855, wo adeo einen überraschenden Gegensatz 
einleitete, und Merc. 329, wo nunc selbst der neu hinzutretende Begriff war.

Es bleibt noch zu erwähnen, dass Stich. 77 adeo im Ambrosianus, nicht in den anderen 
Handschriften, überliefert ist. Die Stelle setzt der Erklärung und Verbesserung grosse Schwierig
keiten entgegen. Langen hat sie S. 147 f. ausführlich behandelt; die von ihm gegebene Rekon
struktion des Textes ist mindestens zweifelhaft, doch ist ihm beizustimmen, wenn er adeo, 
so wie die Stelle im Ambrosianus oder bei Ritschi gelesen wird, für unmöglich erklärt.

Konrad Sydow.
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2 SReligion 21

23
7 Satein
4 0Լ ®. 17 + 9

3 æeutfrt)
8 Satein
2 »turí.

22
з іШatíjem.
2 «RaturE.

4 3RatEjent.
2 SRatnrE. 2 «RaturE. 2 ȘRaturE. 23

2 ^Religion 3 ^Religion
2 ©eograplj.

39tel.4®tfdj.
8Sat. 2®eog. 24

з SRatljem.
2 SRaturE.

4 aRüt^em.
2 SRaturE.

4 iRedjnen
2 (Schreiben

4 Эісфпеп
2 StaturE. 23 + 9

2 Singen 2 «Singen 6
2 Зеіфпеп 2 Scidjnen 2 ßeidjnen 2 Зеіфпеп 2 getanen 2 Beidjnen 1.0. I. ՅՈ. П. £>. П. ՅՈ. Ш. 20

4 Э?ефпеп
2 (Schreiben 22 28

ձ Medjncn
2 Sereiben
2 Singen 20 28

2 Schreiben
2 Singen 18 + 6 28

30. 30. 28. 28. 27. 27. 27. 27. 22. 20. 18.

з
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3. libcrfiifjt übet bie flbfolbiertcn fJJenfett.
« í, г-ФІе Ье/ Cebrftoffež auf bie einzelnen klaffen ift genau nach ben SBorfdjriften ber neuen
LeÍHpIane unb ßebraufgaben erfolgt, bie Verteilung ber ßebrftunben unb©rbinariate wabrenb bež 2Sinter6aIbjabre§ 
tft auž ber Doraufgebenben Uberficbt unter «Rr. 2 ju eríennen. -wmiergawiapres

©«Hefen Würbe:

w . . T ™rn5í’fľ*’rim*' £aícini^ im Sommer: Cicero pro Murena; Tacitus, Annal. Ш; Horatius, Od II 
Epist. I №žroablj; ֊ 3m Ж tn ter: Cicero, Tuséul. V, Horatius, Od. Ш u. Epist. II (SlužwabI). Vrioatleft auž 
S™TCr: Homer’ IUaS ХШ֊ХѴШ to« We prioatim); Demosthenes pro corona 
(Sluśmabi); Thukydides IV (Služmabl). - 3m hinter: Homer, Dias XIX-XXIV, Sophokles, Antigone; Plato, 
^.°TaSTO- tm Sommer: Molière,le Tartuffe; prioatim: Halévy, l’invasion. Služgeroäblte ®ebid)te.
Colámba81”*61'՜ °ierbU ieZ’ Սո cheval de Phidias; prio.: Sarcey, le siège de Paris, refp.: Prosper Mérimée,

x. m tt" frťeÍnÍ^ ™ ®ommcr: Tacitus, Germania; Cicero, Epist.; Livius XXIV; Hora-
T?vin? TY '' Sílr? Ť՜ ՜ 3m ®tnter: Cicero’ TuscuL V; Horatius, Od. II u. Satir. II fäíužwabl);
o ľnth n ° vT’™’Ap0L; Homer’Ilias ХІП-ХѴШ. ֊ 3mhinter: Demosthenes,
Olynth., Sophokles, Aias, Homer XIX—XXIV. — fTrangöfird) im Sommer: Corneille, Horace; Feuillet, Roman 
dun jeune homme pauvre. — 3m æinter: Lanfrey, Campagne de 1806-1807; Sarcey, Le siège de Paris.
 -i л3” ®i,e*țeiwni’a> cMeinifdj imSommer: Cicero de imperio Cn. Pompei; pro Archia; Livius XXII- 

Vergü, Aeneis VII u. VIII (SlužroaW). ֊ 3m hinter: Sallustius, Jugurtha; Livius ХХШ; Vergil, Aeneis 
էէ?- ХД„У՜ ®ne<№ tm Sommer: Xenophon, Memorabilien I u. II (Služioabl); Homer, Od 
ѴП-ХІІ. (ăluswabl) - 3m Жшіег: Herodot VIII u. IX; Homer, Od. XIII-XXIV (Služwabl). ֊ ^rangöRfcfi im 
Sommer: Augier, Le gendre de M. Poirier. - 3m æinter: Monod, Allemands et Français; Erckmann-Cha- 
trian, Histoire d un conscrit de 1813. Služgewäblte (idcbtcțjte.
_. . ,. Wttterf eittttbrt. Xaf oint fcȘ im S o m m’e r : Cicero in Catilinam T—TTT ; Vergil I—Ц. — Գոլ Ж i n t e r •
Livius lib. XXI; Vergil IV—V. — фгіефіГф irn Sommer: Xenophon, Anabasis IV u. Odysse I-V. — 3m 
Ж tn ter. Xenophon, Hellenica I u. II (Slitśroaijij; Homer, Odysse V—VI.

an- 3tn ®nílfiľchen würbe gelefen: 3n ber I. fílaffe tm Sommer: Irving, Tales of the Alhambra- — 
3m äBtnter: W. Scott, The lady of the lake. — 3n ber II. Älaffe im Sommer: Burnett, Little Lord Faunt
leroy. 3m Жіпіег: Gardiner, Historical Biographies.

îijentatc ber beutfi^en 'Ilitffiigc.
= rt’cr,ťri։tta ь ?m ®Dmmer: Klugheit unb ©ummgeit, aSeiâȘeit unb ©borbeit. — Vrutuž unb ber (Seift 

Cafará. — aJIenfďjenarbett, Tierarbeit, iUtafcbmenarbeit. — Gfjarafteriftif bež 3II=§afi. — 3m Ж inter: ©er 
®tb bež Cannibal, moralifd; unb äftíietifď) betrautet. — Sueben unb ginben in йаиІЬаф§ SBanbgemälben. - Äreujfafcrer 
oor .jerufalem. — Жіе finb bie ©eiftereridjeinungen in ©bafefpeares ©ragöbien aufjufaffen unb ju rechtfertigen?

Cberprima 2, 3m Sommer: ©er erfte 2Ift bež ©affo aíž ©ppofition unb als älnfang ber $anblung - 
©te Jyranmž in ber SBeltgefc^idȘte. - «Dîtt welchem «Неф! bezeichnet baž grogé Tubíifum ©oetljeê SLaffo alž langroeiligež 
«Г-r“հ՜ 3m hinter: Жіе urteilt ßeffing in feiner ©ramaturgie über Sgafefpeare? — Жагшп gebt Hamlet unter? - 
Vetfpieie allegortfdjer ©idjtung bei £oraj, ©оефе unb Schiller. (Älaffenarbeit.) — Жег ift ber $elb in Sopboflež Sintigone?

r- x Unterprima. 3m Sommer: Жaž bat ber «Dialer ju beobachten, wenn er .öanblungen barftellen mitt? 
(©riauterung an einigen Silbern bež Stettiner äRufeuntž). - ©er gefcgicbtlicbe .Șintergrunb ju gffatož Slpologie. — 3ft 
®oetbe tn Hermann unb ©orotbea ben Sortierungen ßeffinge über baž Schilbern ооп Oegenftänben nadjgefommen?՝- 
3m äBinter: Deșiderantem quod satis est ñeque tumultuosum sollicitât mare пес saevus Arcturi cadentis im
petus aut orientis Haedi. — ©ureb welche zufälligen ©reigniffe wirb bie fiatafiropbe in ber Vraut non SRejfina herbei։ 
geführt? — «Philipp non Vîajebonien beurteilt nach ©emoftbenež unb ben ©reigniffen. — ©er «Raub ber Vroferpina in 
ber überlieferten Sage verglichen mit <&фШег§ ©arftellung in ber Жаде ber (Serež.
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ffberfetnnört 1. Qm Sommer: Cer ©eift bér fpanbíung in SdiiííerS Vallabe „®er Kampf mit ben 
Сгафеп". — UßlanbS íöallabe „®ie Vätergruft" оегдііфеп mit platené Vallabe „®er pilgrim nor St, Quft". — CaS 
Volt in ©oetßeS Egmont. — Cer ԱաքՓԽց ber Caiiblung in ՏՓԱՓրՏ ditaria Stuart. — Ձոր æinter: ©ифеп unb 
ginben in ©фіііегй ®ebid)t „Setjufudjt" unb im 121. Vfalm. — ЗВеІфе SBinïe giebt ©фіПег im Prolog junt „SBaHen« 
ftein" für baS VerftänbniS ber weiteren Оіфйіпд? — Stuf теіфет ©rímbe beruht bas Vertrauen æallenfteins ju Cetario 
фіссоіопіті ? — Cie Kataftropße in SdiUerS „SBaUenftein" unb bie Kataftropßé in „Ntaria Stuart".

tCbcrfcfutibrt 2. Qm Somme r: ®>ie beiben Ѵафе (gabel non E. größlid)). — ЗВоЬигф wirb itt Diaria Stuart 
ber Streit ber beiben Königinnen veranlaßt? ЗВоЬигф gewinnt er (оіфе tpeftigteit? — Saß wir Dienfdjeit nur finb, 
ber ©ebante beuge baž fŕaitpt bir, Ьоф baß ÍDíenfdjert wir finb, rid) te Ьіф freubig empor. — Qm SBinter: Qn теіфег 
Verbinbung fteßen bie ©еЬіфіе „ißegafuS im Зофе" unb „bie Teilung ber Erbe"? Жеіфе æejieljung ßat ißr Qnßalt 
auf bas Beben beS ®id)ter§? — Сет Dïimen flicht bie Nachwelt íeine Krímje. — Vuttler, ißatlcnfteinS böfer Camón.

ttnterf et им»«. OftercoetuS. gm Sommer: ßanbmann unb Seemann. — Cßibaut паф bem Prolog jur 
Qungfratt oon Orleans. — Же oerfößnt bie Qungfrau non Orleans ben fberjog non Vurgunb? — QoßannaS ©efangen։ 
(фай unb Vefreiung. — Qm Sßinter: Dteer unb Sßüfte. — ©rlebniffe beS DtajorS non CeUßebn nor Veginn bež StüdS.
— 3wei 2Beißnad)tSgefdid)ten. — Cer ՏՓօսցԽէյ non „Jpermann unb Согофеа". — Cer Neugierige unb ber æifjbegierige.
— ©eftalten aus bem .Speere griebridjs b. ®r. in „JJiinna non Varttßelm".

llntcrfctuiiöa. І№іфае1і8сое1и§. Qm Sommer: Qn теіфег dßeife offenbart Согофеа ißre fpaupP 
tugenb, bie Cienftfertigfeit? —Qoßanna unb Qfabeau. — Slfrita unb Sübamerita. — Naimunb unb Qoßanna. — Cie Vater։ 
lanbSliebe ber Qungfrau non Orleans. (Klaffenarbeit.) — Qm 2B in ter: Же füßnt Nubenj in Sd)iUerS „Жфеіт Cell" 
fein Vergeßen ? ©emitter unb Krieg. — Cellßeim, bas 3JtufterbiIb eines guten Solbåten. — Же oerßalten fid) bie net։ 
(фіеЬепеп perionén in ben erften ©efangen non Hermann unb Согофеа gegenüber bem Unglück ber Vertriebenen? — 
SBarum befeßt Hermann in ©oetßeS „Hermann unb Согофеа" піфі bie ooűe Sufi'iebenßeit feines Vaters?

5. 2Iufgabeit fiit bie ¿Reifeprüfung
ЗИіфаеІіЗ 18 93.

Qm Ccuíídicn : 3Nit теіфет Эі'ефі betrachtet baS große фиЫійіт ©oetßeS Caffo als ein langweiliges Stüd?
Qm giriedji fdj en : Platon, Gorgias, 62.
Qm gtrangöfifeßen: Sluš Madame de Staël.
Qm ¿»eßräifdjen: I. Samuelis 17, 32—37.
Qn ber 'gUafßemcitiß : 1. ©tue Йіфідиеііе L mit ber Веифйгаф non я Normalterjen befinbe fid) in einer Entfernung 

a non einem Sdjirme; auf ber entgegengefeßten Seite beS ՏՓւրոսՏ befinbe ft<h auf ber Verlängerung beS ßoteS non L 
in ber Entfernung За пот Sdjirme ein ІеифІепЬег Vunft M mit ber ВеифЙгаф non 1 УС Normalterjen. Жеіфе Stellen 
P werben non ber Sidjtquelle L unb M діеіф ftart erleudjtet? Же groß ift ber Qnßalt unb bie ОЬегфафе beS non ber 
©efamtßeit ber паф P geßenben ÍWftraljlen itmfdjtoffeneii ílíaumeS? — 2. golgenbe ©Іеіфипдеп ftnb ju löfen 3x2 —8xy 
+ 4y2 = O unb x2 + y2 + 13 (x-y) = 0. — 3. ©in Creied ju jeidpien auS ber ©runbfeite, ißrern ©egenwinïel unb bem 
Verhältnis յwifфen ber Summe ber ՏՓ«ւէ61քոէ6ո unb ber ©фгаегііпіе jur ©runbfeite (a, « unb b + c: t). — 4. ©in 
Creied ju Ьегефпеп aus ber Cifferenj jweier Seiten, ber Cifferenj ber ©egenwinïel unb ber Cifferenj ber ЗП>|фпійе ber 
äßinfelßalbierenben auf ber britten Seite (b—c = 27 cm,/S—у == 20° 24'29" unb u—v = 16,շ cm.).

Cfícrn 189 6.
Qm Oentfeßen: Же finb bie ®еі(1егег(феіпипдеп in ShafefpeareS Cragäbien aufjufaffen unb ju rechtfertigen?
Qm ©riedßifcßen: Platon, Hipparch, S. 228В—229A.
Qm ^rnnjöftfcßen auS Montesquieu Lettres Persanes.
Qm .fjebrätfeßen: I. Könige X, 1—8.
Qn ber aXatßentatif : Qn теіфег Sinie bewegt fid) ber Эфтсгрипй eines CreiedS, wenn hei unoeränberter 

©runblinie bie Spiße fo fortrüdt, baß ber SBintel in ber Spiße biefelbe ©röße behält? — 2. Ein Creied ju Ьегефпеп auS 
bem Umfange, bem diabius beS итЬе(фгіеЬепеп KreifeS unb bem Жпіеі an ber Spiße. Veifpiel: 2s = 196cm, « = 46° 
23'50", r = 51,786 cm. — 3. Sin eine Kugel wirb non einem fßuntte aus, beffen dlbftanb oon ber Kugel діеіф ißrern 
©mtfjmeffer ift, bie berüßrenbe Кидеіфафе gelegt. Же oerßält (іф biefer Kugelmantel jur größeren ber beiben oom Ve։ 
rüßrungStreife begrenjten Kugeltappen? — 4. Же groß finb bie Seiten eines гефітіпііідеп CreiedS, wenn ber Umfang 
biefelbe SNaßjaßl ßat wie ber gläcßeninßalt ? Veifpiel: и 30 cm, F==30qcm.



20

6. Xe^nifdjer unb fiifultatíDer ttnterri^t.
a) í u r n e ո.

3m Sommer teitö fRiegem, teils Haff enturnen.
©ie Haffen Іа—ШЬ turnten teitö in Haffen, teitö in Stiegen auf bem ©urnpiatj in ber ©eutfd)e։t ©trage. — 

3 ©tb. «DîontagS, «DiitttDodjS, freitags SRadjmittag. I—Ilb Dr. «Rübí, Ша-ШЬ Dr. §elbing. liad) bem ©unten 
faïultatioeS ©piel unter Sluffidjt ber 3 ©urnlebrer. ©ie ©фіііег ber Haffen IV—VI turnten flaffenroeife in ber ©um։ 
baKe refp. auf bem anftofjenben 5ßlag je 3 ©tb. «Reimer.

©urnmärfdje mürben ïtaffenroeife unternommen.

roödjentlidj in ber ©urnbaKe ber ®ugenl)agenfci)ulen. Slbteilung I—Ш 9tül)l, IV—V .öelbing, VI—VIII fReimer.

Haffe.......................... . . Ia Ib lia Ilb Ilb 
©. 9Л.

niallla ІІІЬШЬ IV IV 
£>. 9Л.

V 
£).

V 
ЭЛ.

VI VI 
O. ЯЛ.

©a.
Շ. ЭЛ. ©. ЭЛ. ,

'.Abteilung..................... I II III Tv V

Sahl ber ©фіііег . . . .42 27 39 24 24 22 32 26 45 21 18 13 22 25 31 411
3al)l ber ©urnenben . . . 29 22 34 20 22 20 25 20 35 18 17 12 18 24 26 382
3abl ber ©ibpenfierten . . 13 5 5 4 2 2 7 6 10 3 1 1 4 1 5 69

3m Sßinter turnt aibteilung j unb VIII je 2 ©tunben, bie anbern 7 «Abteilungen turnen je 3 ©tunben

®ine älnjabl Sßorfcitüter turnte mit VI.

Haffe............................... . Ia Ib lia Ilb Ilb Illa Illa ШЬ ШЬ IV IV V V VI VI ©а.
Զ. 3R. ©. «DI. £>. ЯЛ. £). ЭЛ. О. ЭЛ. £>. ЯЛ.

"Abteilung.......................... I II Ш IV V VI VU ѴІП
3al>l ber ©djüler . . . . 4Ó 26 49 28 24 28 33 34 21 19 20 15 25 27 24 413
3al)l ber ©urnenben . . . 29 22 33 22 17 22 24 27 18 17 14 12 21 20 22 320
3abl ber ©iöpenfierteu . . 11 4 16 6 7 6 9 7 3 2 6 3 4 7 2 93

b) 3 ni Æ5 e f a n g.

3lu§ ben ©dmlent ber Haffen I—V mar ein ® efangcijor gebilbet, ber in 2 ©tunben roodjentiicț) unter ßeitung 
be§ äRufifbireftorb ißrofeffor Dr. ßorenj übte, ©ie ЗсфІ ber teilnebmenben ©djüler betrug

ап? Ia Ib Ila Ilb Illa ШЬ ГѴ V 1 ©a.
im ©ommerbalbjabr 6 9 4 3 8 20 15 14 95
im æBinterbalbjabr 12 7 6 7 11 17 16 21 84

c) 3 tu falu liatine n 3 e t ф ։t e n.
beftanben 2 2lbteilungen, oon benen bie erfte oorjugSmeife bie ©djitler ber primen, bie jroeite biejenigen ber 

©efunben umfaßte.
beteiligten fid) au§ _ 

im ©ommerbalbjabr 
im äSinterbalbfabr

Ia Ib Ila Ilb ©a.
2 3 5 1 11
3 6 4 — 13

d) fjebrätfcber Unterricht
3ln bem Ijebräifdten Unterridjt, гоеіфег in 3 ^Abteilungen mit je 2 ©tunben roödjentlidj oon bent gSrofeffor 

Dr. ЗопаЬ unb Obert. Dr. Sornem ann erteilt mürbe, beteiligten fid)
attö Ia Ib Ila ©a.

im ©ommerbalbjabr 2 3 4 9
im SBinterbalbjaljr 2 3 4 9

©aoott gehörten jur erften ^Abteilung im ©ommer 2, im löinter 2 ©djüter.
„ „ „ »weiten „ „ „ 2, „ „ 2
„ „ „ britten „ „ „ 5, „ „ 4 „ 
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e) <£ n g l i f ф e r Unterricht.

^ür ben englifdjen Unterricht beftanben 3 Abteilungen. ®ie erfte würbe ron bent $rof. Dr. ©dj wep p e, bie 
¿weite unb britte non bem ©beri. VogeS in je 2 ©timben wöchentlich unterrichtet.

®S beteiligten fid) aus Іа Ib Па lib Ша | Sa.
im Sommerbalbjabr 7 2 11 12 6 38
im Sßinterhalbjahr 3 6 9 5 ֊ 1 23

®ie erfte Abteilung umfaßte im Sommer 12, im SBinter 8, bie ¿weite 9 be¿w. 5, bie britte 17 be¿w. 10 Sdjüler.
Von ber ©eilnabme am Religionsunterricht ift fein eoangelifcber ©фіііег befreit gewefen.
©en jübifdjert Schülern ber oberen Staffen ift falultatw oon bem ’Rabbiner Dr. SBogelftein ¿ufammen 

mit ©фйіегп anberer piefiger ©pmnafien unb Slealgpmnafien in einer Stunbe wöchentlich SleligionSunterricht erteilt worben.

II. Verfügungen der vorgefeijten V^öröen.
$önt0lid)e§ prunin’,tc։l=Sd)u(ïoIIegium 31. Sejember 1894. 

gmenorbnung für baś 3aljr 1896.
1. ©fterferien:
2. spfing ft ferien:
3. Sommerferien:
4. И er b ft ferien:
5. 2B e i h u a d) t â f e r i e n :

Sdjulfdjlug: Sonnabenb, 28. ÎRarj, mittags. 
„ Freitag, 22. ïRai, mittags.
„ Sonnabenb, 4. 3uU, mittags.
„ ăJtittwoch, 30. Sept., mittags.
„ ®ienStag, 22. ©ejbr., mittags.

Schulanfang: ©ienStag, 14. SIpril, früh.
„ ©onnerStag, 28. fOlai, früh-
„ ©ienStag, 4. Sluguft, früh.
„ ©onnerStag, 15. ©ft., früh-
„ ÜRittwoch, 6. Januar, früh-

III. gßrontâ.
©aS Schuljahr begann ©ienStag, ben 23. April.
©ie ©ntlaffungSprüfungen fanben ftatt am 11. September 1895 unb am 25. februar b. 3., biefe 

unter bem Vorfiij beS Söniglidjen Vrooin¿ial։S<hulratS Dr. ՋՅ օ u t e r w e f, jene unter ber ßeitung bes Unter¿eichneten, 
ber légtéren wohnte als Vertreter beS SJlagiftratS bei ber Stabtfdjulrat Dr. S r o ft a. ®S erhielten bas 3«ugniS ber Steife 
¿u RlichaeliS 18 Schüler, ¿u ©ftern 16 Schüler. ®ie ißerfonalien berfelben finb in ber unter ІѴа gegebenen Überficht 
¿ufammengefteUt.

©ie orbentlichen Schulfeiern fanben in ber gewohnten Söeife ftatt, bie geftrebe am SaiferSgeburtStag hielt 
ber Vroieffor Dr. ® c£ e r t, bei ber geier beS 25 jährigen VeftehenS beS ©eutfdien SleidjeS fprach ber $rofeffor 
Dr. V l ü m ď e. grogé gefttage für unfere Sdjule waren auch bie Saifertage im September 1895. Unfere Schüler 
nahmen teil an ber Spalierbilbung beim ®in¿ug beS .ftaiferS unb ber Saiferin; am ©age ber grogén Varabe beS II. Armee։ 
forps fiel ber Unterricht aus, ebenfo am legten ©age beS grogén SJlanöoerS, als fid) ber .Kampf ¿wifchen ben pier Armee։ 
ïorpS in ber unmittelbaren Dèälge Stettins abfpielte.

Vertretung ein¿elner fiegrer ift öfter erforberlićĘ) gewefen, bod) war biefelbe meift oon tur¿er ©auer unb 
ohne erhebliche Störung für ben Unterricht. Auf längere Seit mugte wegen Ä'ranf tjeit nur ber ißrofeffor Dr. S <h w e p p e 
nom 15. SJlai bis ¿um Veginn ber grogén gerien, unb in ber ¿weiten Hälfte beS September ber фrofeffor Dr. SI ü h I per։ 
treten werben, ber im Auftrage beS Herrn URinifterS als Veridjterftatter über baS italienifhe VunbeS։©urnfeft nach Stom 
entfenbet war, auch ber Unter¿eichnete mugte in ben beiben erften ©agen nach ben Vfingftferien unb wagrenb ber ©auer 
ber ®ireftoren։Sonferen¿, bie nom 12. bis 17. Յա« in Stettin abgebalten würbe, bem Unterricht fern bleiben.

3n baS ßebrerlollegium trat ¿u ©ftern 1895 an Stelle beS HülfSlehxer ©djulțs (i>gl. Programm beS 
uerg. 3al)reS S. 20) ber bisher als Vertreter beSfelben befdjäftigte .Çcülfëleftrer Dr. ßartmann ein, währenb ber über 
¿äfjlige Hilfslehrer fto r t ii m an bas ftiefige SdjillerrfRealgpmnafium unb ber SßrobanbuS © r o g ¿u gleicher Beit an bie 
hagere Snabenfcgule in ©ollnow überging; als augerorbentlidjer HülfSleljrer war im Sommer ¿ur Vertretung beS SßrofefforS 
Dr. S <h w e p p e ber S.։A.։S. 31 ö í) r i dj unb auch im SBinter bis in ben gebruar b. 3- an unferer Anftalt tftätig.

©em gSrofeffor Dr. Vlümde würbe unter bem 21. ÍDlai 1895 ber Slang ber Släte IV. Stoffe oerlieben.
Spa¿iergange ber Schiller unter ßeitung ber ßegrer haben in gewohnter Sßeife, namentlich für bie unteren 

unb mittleren Stoffen ftattgefunben, fie batten bie nähere Umgebung unferer Stabt ¿um 3ieL Von einer grögeren ©um« 
fahrt ber oberen Stoffen mugte Abftanb genommen werben.

Vei ber ®ntlafքսոց ber Abiturienten ¿u ©ftern b.3- fprach ber Oberprimaner VaulStroemer über baS 
Saulbadjfche ©emälbe: Sreu¿fagrer nor gerufalem.
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IV. gtfatiffifcße Mitteilungen.
A. /yrcgucuj^abcllc für Խս՝ Sdit։ljal)r 1895/96.

A. ©omtiafúim.
Іа Ib Па lib 

О.
lib 
а».

Illa 
©.

Illa
ЭИ.

ІІІЬЛІІЬ
©. І9П.

IV 
©.

IV
ЯП.

V
Զ.

1 v
¡3«.

VI 
£).

VI
ЯП.

Sit.

1. SJeftanb am 1. februar 1895 . . . 37 38 30 27 35 35 20 29 32 26 16 20 17 17 28 407
35

2а. Slbgang b. j. ®фіиу b. Sdjuljaíjrež 1894/5 16 2 3 8 1 3 — 2 1 2
2Ь. Bwng......................................................... — 4 _ _ _ _
За. Bugang burd)„S5erfet;uug ju ©fiem . . 20 5 15 22 — 16 __ 19 __ 18 _ 13 _ 11 4

139
45
40

412

Вид. burdj Uberg. t. b. SBedjfeUSoetuž — — — — 8 10 1 13 1 5 _ 3 4
3b. Зидапд burd) Slufnabme ju Óftern . . — 4 2 2 — 6 3 3 2 2 __ 2 11 3
4. grequenj am Slnf. b. SdiuljaljreS 1895/6 42 25 39 24 42 22 33 23 45 21 20 13 19 25 315. Šwng im Sommertemefter . . . — 2 — — — _ 1 4 _ __ _ 1 1
6. Slbgang im Sommerfemefter . . . 19 1 7 1 6 — 3 2 1 2 2 _ 3 _ 4 51

184
49
15

414
8

13
409

7a. Bugang burdj,, SSerfefcung ju äHidjaeliä 17 15 31 — 20 — 28 16 17 __ 23 17
Bug. burd) Uberg. in ben (Soetus 0 — — — 3 1 11 4 13 7 2 3 շ 4 57b. 3u0ang burd) Slufnabme ju ÍDÍidjaeliž . — — 1 2 1 2 — 2 1 1 3 շ

8. g/requenj am Sinfang b. äBinterfemefterS 40 24 49 27 23 31 32 36 23 19 20 15 24 27 299. Bngang im SBinterfemefter..................... — 2 — 1 1 2 1 _ _ _ __ 1
10. Abgang im SBinterfemefter..................... 1 — 4 — —. 4 — 2 1 _ _ 1 _
11. ffrčquenj am 1. februar 1896.... 39 26 45 28 24 29 33 34 22 19 19 15 24 28 24
12. ©urdjfdmittSaiter am 1. februar 1896. 18,7 17,9 17,з 16,3 15,8 15,8 15,1 14,3 13,4 13,3 12,3 11,3 11,1 10,4 9,9

B. *Uorfd)ulc.

1
£>.

1
ЯП.

2
ЯП.

3 
©.

3 
ЯП.

®a.

1. æeftanb am 1. februar 1895 .... 12 16 12 14 14 12 80
2а. Slbgang b. j. Sdjiug b. Sdmijabrež 1894/5 — — 2 2
2b. Зидапд......................................................... — — _ _ _ __
За. Bugang burd), ïierfetîuug ju ©[tern . . 11 — 13 — __ _ 24

Зид. Ьигф Uberg. t. b. 2ßed)fet®oetug — 1 _ 1 _ _ 2
3b. Зидапд burd) ălufnafune ju Õftern . . 1 — — 14 1 16
4. grequenj am Slnf. b. Sdjuljabreã 1895/6 12 17 13 15 14 13 84
5. 3«0ОП8 int Sommerfemefter .... — 3 — — 1 1 5
6. Slbgang im Sommerfemefter .... — — _ __

7a. Bitgang burd),, fBerfeijung ju 3JHd)aeIi§ — 13 — 12 _ — 25
Bug. burd) Uberg. tu ben Soetuž 0 3 — 2 _ 1 3 9

7b. Зидачд burd) Slufnabme ju ЭЛіфаеій . 3 - 1 — 1 12 17
8. grequenj am SInfang b. SBinterfemefterS 18 13 16 12 15 14 88
9. Bttgong im SBtnterfemefter..................... — 1 1 _ __ 2

10. Sibgang im SBinterfemefter . . . • . — — — — — _
11. ilreguenj am 1. februar 1896 .... 18 14 17 12 15 14 90
12. ©urd)fdjnitt§alter am 1. februar 1896. 9,8 8,8 8,3 7,9 7,5 6,6

В. 9¡citgionb= uttb .vciinatbvcrOältuiffc bcr 2d)üler.

a) ©hmttaftum. b) ÎUorfdtulc.
Ժ) 1
« iw £ «CUՀյ sx¿- s:

ՑV֊ •J
G « șg' л CU jQ • 1 Ց1 §

© G> © © s ď? © 1 ás
1. Sím Slnf ang beã Sommerfemefterë 1895 ..................... 365 6 1 40 289 123 __ 64 1 1 18 77. 7
2. Sim Slnfang be§ ætnterfémefterê 1895/6 ..................... 369 8 2 35 302 112 — 63 6 — 19 81 7 ___

3. Sim 1. februar 1896 .................................................... 364 8 2 35 296 113 — 63 6 — 21 83 7
1 -
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С. Флё Retteni# ber äRcife für ©berfcíttttíx»
erhielten ©fieri։ 1895 23 ©фіііег, baron gingen ab 8 ՏՓսէօր 

„ ШІіфаеІіЗ „ 37 „ „ „ „ 6 „
Յո։ ganzen 60 „ „ „ 14 „

D. Überfidjt ber mit bem ЗеидиіЗ ber Weife entlaffenen Зфйіег.
SOT i ф a e í t ã 1895:

451. 911 ci) a r b öi'anj pennan <S Ę> r 11 ф , geb. 29. ЗІргіІ 1877 in Stettin, eoang., Soljn eines ФеооИтйфйдІеп ber 
©efellfdjaft „©ermania" in Stettin, roar 9 3aljre auf bem ©pmnafium unb 2 3al)re in fßritna, ftubiert ÜJtebijin.

452. granj ȘuliuS 311 fr eb Ätaitlj, geb. 13. 99'iai 1875 in Stettin, eoang., Sof)n eines oerftorbenen CaufmannS 
bafelbft, roar ll1/։ За()ге auf bem ©pmnafium unb 31/։ 3abre in фгіта, ftubiert Ültebijin.

453. фаиі ©Ijeobor 3JÍ a r t i n 3B u I f, geb. 10. februar 1876 in „Зафап, Cr. Saafjig, eoang., Soțm eines SeljrerS bafelbft, 
roar 6։/շ 3<фге auf bem ©pmnafium unb 2*/շ 3al;re in фгіта, ftubiert ©geologie.

454. ffranj 3 r i e b г i ф Sllfreb ® o o S, geb. 18. 9'iouember 1876 in Stettin, eoang., Soljn eines WegieruugSratS bafelbft,
roar 5 ЗаІ)ге auf bem ©pmnafium unb 2։h 3al)re in фгіта, ftubiert bie Oledjte.

455. ©mil ^ermann @u ft а о Cauf ci), geb. 17. ©ejember 1875 in SßafetoaH, eoang., Soljn eines WentnerS bafelbft,
roar 51/։ 3af»re auf bem ©pmnafium unb 2։/շ З'абге in фгіта, ftubiert ȘDtebijin.

456. ïli a j Hermann ©ttomar ©unio, geb. 8. September 1874 in Seriin, eoang., Soljn eines oerftorbenen ©berrfßoft« 
©ireftorS in Stettin, roar 12 За^ге auf bem ©pmnafium unb 2*/շ 3aïjre in фгіта, ift in ben Caiferl. Sßoftbienft 
eingetreten.

457. Stiel)arb .öugo fjerbinanb Sirnbaum, geb. 15. 3ult 1874 in Stettin, eoang., Soljn eines ^abritbefifeerS 
bafelbft, roar 4 3af>re auf bem ©pmnafium unb 2 3aȘre in фгіта, ftubiert ïllebijin.

458. Carl 3ulii։â 9tieif, geb. 19. Յսո։ 1875 in ©lien, Är. ©reifeníjagen, eoang., Տօէ)ո eines WittergutSbefi^erS 
bafelbft, roar 10 3<фі՝е auf bem ©pmnafium unb 2 3al?re in fJJrima, ftubiert 2Jtebijin.

459. фа ul ЗгіеЬгіф Sllbert ©ie£, geb. 7. Sept. 1876 in ^riebridjSberg, CreiS Waugarb, eoang., Sol>n eines i'eȘrerS 
bafelbft, roar 6 3aljre auf bem ©pmnafium unb 2 3al)re in фгіта, ftubiert filologie.

460. Жіфеіт Carl ©eorg 3nnïer, geb. 8. Wooember 1876 in ©Ibenburg, eoang., Sofm eines CberÆelegrapbem 
SeïretârS in Stettin, roar 9 3al)re auf bem ©pmnafium unb 2 3af>ïc in фгіта, ift in ben Caiferl. ißoftbienft 
eingetreten.

461. Carl ©eorg .fjugo ițroft, geb. 31. ©ejember 1876 in Зспфого, eoang., Soljn eines ®ürgermeifter3 in älltbamm, 
roar 8 3af>re auf bem ©pmnafium unb 2 3afjte in фгіта, ftubiert bie Эіефіе.

462. ©uftao 9teinl)olb ©rbmann Cooler, geb. 7. Srooentber 1874 in StemÄenjlin, Cr. ©emmin, eoang., Soljn eines 
£'el)rers in Sluguftroalbe, CreiS Staugarb, roar 5 3al)re auf bem ©pmnafium unb 2 3at)te in фгіта, ift in ben 
Caiferl. ißoftbienft eingetreten.

463. fpanS Gbriftian Carl ®runner, geb. 22. ©Kober 1875 in Stettin, eoang., Soljn eines Kaufmanns bafelbft, roar 
11 3aljre auf bem ©pmnafium unb 2 Застое in фгіта, ftubiert.

464. ©tto fpermann ©Ijeobor Sternberg, geb. 25. SIpril 1877 in Stettin, eoang., Sol)n eines ©ifenba^rnäfetriebS« 
Contrôleurs bafelbft, roar 9 3ai)re auf bem ©pmnafium unb 2 3a§re in фгіта, ift auf 'Seförberung in baS §eer 
eingetreten.

465. Шгіф WomanuS ©buarb ©onrab, geb. 16. 3uni 1876 in Stettin, eoang., Solm eines Kaufmanns bafelbft, roar 
10*/շ 3al)re auf bent ©pmnafium unb 2 3al)te in фгіта, ftubiert bie ЭТефіе.

466. ЗгіеЬгіф Carl ©rnft ^romm, geb. 7. ©ejember 1875 in Stettin, eoang., Solm eines ©ifenbaljnîSeïretarS, roar 
11 3<Фге «uf bem ©pmnafium unb 2 3al)re in фгіта, ftubiert SJlebijin.

467. Hermann Sluguft Фгиппег, geb. 18. 3nlt 1877 in Stettin, eoang., Solin eines Kaufmanns bafelbft, roar 9 ЗаЬге 
auf bem ©pmnafium unb 2 3<фх'е in фгіта, ftubiert.

468. ЗгіеЬгіф Ж И) eint Carl (í l) m t e, geb. 26. Sluguft 1876 in ЗіЬЬіфого, eoang., Soim eines CaufmannS bafelbft, 
bat bie ©rgänjungSprüfung beftanben, иафЬет er corta ju ©ftern 1895 baS WeifejeugniS oon bem piefigen 
ЗгіеЬгіф=2ВіП)еІпѵ91еаІдртпа^ит erhalten batte.
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©ft er ո 1896:
469. ®րոքէ фаиі ՑՅՅէďel, geb. 8. Sluguft 1877 in SRorbbaufcn, fatíjoíifď), Sohn eines ©ber=Soft=SefretärS in Stettin, 

war 61/* 3abre auf bem ©pmnafium unb 2 3'abre in фгіта, wiH Matljemattf ftubieren.
470. ©eorg Martin ftuno Mob erow, geb. 30. ©ejember 1877 in Stettin, eoang., Solin eines oerftorbenen ftauf: 

mannS bafelbft, war 9 3al)re auf bem ©pmnafium unb 2 ЗаІ)і՝е in ißrima, wiH ißijilologie ftubieren.
471. ©mil 4ßaul Srnft .öelmte, geb. 18. ®ejember 1877 in Stargarb i. Somm., eoang., Solin eines ßofomotiofübrerS 

in Stettin, war 83/» 3al)re auf bem ©pmnafium unb 2 3al)re in Sßrima, will geologie ftubieren.
472. Sßilbelm ®eorg .£>ans Traufe, geb. 14. ©ejember 1876 in ftonftanj am Sobenfee, eoang., Solin eines ©eridjtS« 

fbaffeuifïontrolleurS in Stettin, war 7 3at)re auf bem ©pmnafium unb 2 S'aljre in фгіта, will bas Saufadi 
ftubieren.

473. фаиі ßubwig ©mil Stroemer, geb. 31. Marj 1878 ¡in Stettin, eoang., Soljn eines Kaufmanns bafelbft, war 
9 3ai)te auf bem ©pmnafium unb 2 За^ге in фгіта, wiH bie æedjte ftubieren.

474. ©uftao 3lbolf Stolt, geb. 5. September 1875 in ftempenborf, ftreiS Saabig, eoang., Solin eines ßefirerS in 
Stettin, war 9 Заііге auf bem ©pmnafium unb 2 ЗаЬге in Srima, will glieologie ftubieren.

475. ©ruft ©tto © der t, geb. 20. ©ejember 1876 in Stettin, eoang., Solin eines ißrofefforS bafelbft, war 10 3a|։® 
auf bem ©pmnafium unb 2 ЗаЬге in fßrima, wiH auf Seförberung in baS £>eer eintreten.

476. Äurt 2ßaltl)er ^jrr anj»3entf d>, geb. 1. Sluguft 1876 in Sîatibor, eoang., Sohn eines bafelbft oerftorbenen ©rften 
Staatsanwalts, aboptiert oon bem oerftorbenen 3lrjte Dr. 3entfd> in Stettin, war 5*/2 Satire auf bem ©pmnafium 
unb 2 3al)re in фгіта, wiH bie Hielte ftubieren.

-477. Mar .ftart Șeinrtdj, geb. 8. Marj 1878 in îlrnftabt (S<bwarjb.íSonberSbaufen) eoang., Soljn eines ŽRegierungSí 
rates in Stettin, war 9 ЗаЬге auf bem ©pmnafium unb 2 3al)re in fßrima, wiH auf Seförberung in baS £>eer 
eintreten.

478. Mar ©tto Sigillés, geb. 16. ©ttober 1877 in Sdjioelbein, eoang., Solpt eines fRentnerS in Stettin, war 
6 3at)re auf bem ©pmnafium unb 2 3al)re in $rima, wiH bie 9te<bte ftubieren.

479. Miijeim .ftarl Sluguft Süpfe, geb. 28. Mai 1877 in ftafefow, ftreiS Stanbow, eoang., Solin eines SauerljofSs 
befi^erS bafelbft, war 8 3al)ce auf bem ©pmnafium unb 2 3at)re in фгіта, wiH bie Эіефіе ftubieren.

480. ©uftao âllbert Sdjmibt, geb. 16. September 1877 in SlrnSwalbe, eoang., Soljn eines XifdjlermeifterS bafelbft, 
war 5 3aljre auf bem ©pmnafium unb 2 Safere in фгіта.

481. Sßillp ©mil Sdjmibt, geb. 20. gebruar 1877 in Stettin, eoang., Solin eines Kaufmanns bafelbft, war 10 Safere 
auf bem ©pmnafium unb 2 Safere in ißrima, wiH bie tedjntfdjen SBiffenfcfeaften ftubieren.

482. 2Baltfeer ¿feeobor ®uftao Sr efe mer, geb. 22. Sïpril 1878 in Stettin, eoang., Sofen eines Kaufmanns bafelbft, 
war 53/* Safere auf bem ©pmnafium unb 2 Safere in фгіта, wiH bie Htecfete ftubieren.

483. ßeon Sa eng er; geboren 26. $ebr. 1877 in Stettin, jübifd), Sofen eines Kaufmanns in Stettin, war 9՚/շ Safere 
auf bem ©pmnafium unb 2 Safere in фгіта, wiH bie i)èed)te ftubieren.

484. Salomon MarcuS, geboren 16. Sanuar 1878 in Sdjubin, jübifcfe, Sofen eines Kaufmanns bafelbft, war 4 Заііге 
auf bem ©pmnafium unb 2 Safere in фгіта, wiH ftaufmann werben.

V. ^amntCungen non
A.

I. fțortfcCuugett unb ©rgânțungen: ©rimm, ©eutfdfeeS äßörterbud). — ЭНІдетеіпе beutfcfec Siograpfeie. 
Sb. 39. 40. — ©oetfeeS Ißerfe. fperauSgegeben im Sluftrage ber ©rofjfeerjogin oon Satfefen. — Sietfewiftfe, SafereS« 
beriefet für baS feöfeere Scfeulwefen IV. — Müller, .öanbbudi ber SlltertumSwiffenfcfeaft. — Эіеие Saferbüdjer für 
Sfeilologie unb фаЬадодіІ 1895. — Set er mannS Mitteilungen. Sb. 41. — ßitterarifcfeeS Bentralblatt für ©eutfdilaiib. 
1895. — .ßentralblatt für bie gefamte UnterricfetSoerwaltung in фгеиреп. 1895. — „ße'tfdjrift für ©pmnafialwefen. 1895. 
— fermes. Sb. 30. — S a u m e i ft e r, .öanbbudi ber (ŕrjiefeungS- unb UnierrtcfetSlefere. — Mitteilungen ber @eieíl= 
fefeaft für beutfdje ©rjiefeungS^ unb ScĘ>nlgefd>icĘ)te. ЗаЬгд- V. — SafereSbericfet für ©efdjibfetSroiffenfdjaft. 16. — StatiftifdfeeS 
Saferlntd) ber höheren Sdptlen. 16. — Scfemibt, SafereSberidit für beutfclje ßitteraturgefcfeicfete. Sb. 4. — Saferfeucfe ber 
©rfinbungen. 31. — у riet и. ЦЗ o l a cf, SluS bentfcfien ßeferbüifeern. Sb. IV и. V. — ¿eitfdirift für pfepfiïalifcfeen 
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Unterricht. 9. — $riež u. ЯЛ ei er, Seljrproben unb Sefjrgänge. 1896. — © r ei t f фі e, Феиііфе ©еіфіфіе. »b. 5. — 
forați ив, erllört non 31. Mefjling. £. 2. — @ i ef eb red; i, ®е|'й)іф։е ber beutfd)en Äaiferjeit. 6. — ťa nt p r e d) t, 
©eutfdje ®efd)id)te. V. 2. — ®oerž u. ftautb, $ülf§niittel junt eoangeltfdjen Леіідіопвииісггіфі. 13. и. 19. ©tűd. —

II. Dîcu=2lnfd)affungctt. Dr t e it f cí> e, Silfo іргаф 3aratíjuftra. - Scriptores rerum Germanicarum. — 
S r e m e r, »ІЬЩф-.феоІодііфев ЗВогіегЬиф ber neuteftament^en ©räcität. — g. ä e r n, Meine Schriften. »b. 1. — 
3îü§I, ®ntioideIungggefd)iĄte bež Ourneuž. — ® o e է £) e â ©orquato ©affo. $eraužgegeben non g. Âern. - litige, 
StpmologifdjeS æôrterbucb ber beutfden Оргафе. — Siet)erž, ăluftralten u. Ojeanien.

ՋԱ8 @ef$enfe gingen ein ։ »ont Ä g I. $гооіп։іаІ«©фиІГоІІедіит: ЗаЬгЬиф für 3ugenb= unb 
»olfefpiele, Jahrgang 4. - »on ber @ e f e í ï f ф a f t für gJotntnerfdje ® e f ф i ф t e unb Slltertume» 
tun be: äRonateblätter. 1895. — SBaltifdfe Stubien. 45. - »on ber »иф hańb lu ng g. 9՜է a g e I : фіпгіфв, ójalb* 
fabrSfatalog 1894. 2,1895. 1. — »ont fberrn ©pmnafiatbirettor 8 e m d e : Horatii sermonum et epistolaram libri, non 
Surtan ЭЛиІІег. ЗгеипЬ, Oelpbi unb Oltjmpia. — ©ie Stolanbe Xeutfcfjíanbá. — fjjorajenS Satiren mit Srläuterungen 
non S. ©oeberlein.

В. $фііІег=і0іЫіофГ.
(SrfteSlbteilnng, für átírna unb Schtnba: 510. £ottinger: Slfa^Sothringen (®efdienf). — 511. Ule, 

®ie ®rbe unb bie ®rfd;einungen ihrer Oberfläche. — 512. »inbfleifф, fteíbbriefe. — 513. Otto, sbopenjollern. — 
514. Йо g ge, Յսրքէ »iãmard. — 515. röppen, gürft »tóntarcf. — 516. Siegeler, ЭІи§ Pompeji. — 517. »o = 
b a t t a, Srjiebung unb Ппіеггіфі bei ben ©гіефеп unb «Römern. - 518. S ф и I j e, ©ie Sdjaufpiele jur Unterhaltung 
bež гЗпффеп »оііев. — 519. фо d, ©emofUjenee. — 520. ШНІфег, Oie Sitteratur be§ XVII. Šaljrbuuberte. — 
512. ©huguet, Oer Ŕ’rieg non 1870/71. — 522. 3lrmined)t, «Pfabweifer für bie »erufëmahï. - 523. Submig 
ѲіеіеЬгефІ, Služgemählte ©ebidjte. — 524. Sin bn e r, ®e)Wte bež beutfdjen »olfež. — 525. Sinbner, Oer 
.ftrieg gegen Çranfreid) unb bie Sinigung ©еиІ/фІапЬв (феіфепі). — 526. «R i e g e I, ©ie bilbenben fünfte. — 527. 2ß о ï t e r 
Sebamöebenfbud).

Zweite iJlbtcilung, für Ocvtia: 386. æohIthat, ©ine Йеіфвафі unter Äaifer Siegiemunb. — 387. ЯВіф. 
ЭЛ üПег, Äaifer ЗгіеЬгіф. — 388. Stephan, ©reue um ©reue. — 389. n. ©olmen, 3llbred)t ber »ar: I. »on 
»aUenftebt big Saljmebel. — 390. berfelbe, II. 3«t Äantpfe mit ben гоеВДфеп »ettem. — 391. berfelbe, III. ©er ЭЛагН 
graf o. »ranbenburg. — 392. Stephan, ©er lebtefahrenbe Sänger (Sari ЯЛагіа p. SBeber). — 393. Sonnenburg, 
Sürft »tžmartf. 394. Slrmtn Stein, Johanne» Փսքք. — 395. ©ngelmann, ®erntanta§ ©адепЬиф. — 
396. Sonnenberg, ©er fdjwarje £>erjog. — 397. ՅքՓօէէր, ©až ©olbnuuherborf. — 398. ЭВ о 11 e r, Sebam 
©еЬепІЬиф 1870 95. 399. ф ö d e r, .ftőnig Slttila. — 400. n. röppen, Unfer 3rti; unb fein »etter ЗгіеЬгіф Starí.
401. ЭЛ ü пф g efang, ©er Жед jur SBoHeit. — 402. berfelbe, ©hautmar ber Su gambrer. - 403. фіШ, ©er fram 
jöfifdje sirieg 1870 71. — 404. ЭЛ ü n d) g e f a n g, Spartatuâ, ber Sfíaoenfelbherr.

Dritte «Mbteilnng, für Cuarta unb Cuinta: 341-343. Sd)roab, ®ie քՓօոքէա Sagen bee Haften 
Slltertums. 7. 1-3. - 344. Suge l manu, »orblaubfagen. — 345. SSürbig, SlnbreaS §ofer. — 346. «Re i nid 
Meine Srjäblungen. — 347. 3ifф^г, SJjre Sater unb ЯЛиНег. — 348. фіІП, ©er franjöfifdje Йгіед 1870—71 — 
349. ® n g e I m a n и, ©ermanias Sagenborn, neue fyolge. — 350. ф o f f m a ո n, «Reue berföhnt. - 351, ® ф a 1! 
Oeutfdje Jțjelbenfage.

C. yiaturtutffenfrfjiîftltdje 8eï>rmittei.
I. «|M)i)fifalifфев Rabinett.

Sine ѲІеПгіВегпіаіфіпе. - ©ine Sepbener ЗІаіфе. — Sin ©hermomultiplifator. — Sin aBafferjerfefcungS'- 
apparat (паф §offmann). — Sin ălpparat jur ȘerfteHung даІьаиорІаіШфег ЛіеЬег/фІаде. — Sin Slpparat jur ©rebung 
©eielerfdjer «Röhren. — Sin eleftromagnetiftpeS ©ufeifen. — Sin DReeffdjer фаттег. — Sin Heiner §ufeifenmagnet. — 
Sin fRabiometer. — Sine Suftpumpe mit 2Ranometer. — gtoei ©loden unb eine ffallröbre. — Sine «Rabel für 3nUh 
nation unb ©etlination. ®е(фепІе bee феггп фегт. фоігіфіег Șier. — Sine Sonnenuhr, ©efcpenf bež 
Oberprimaners S a e n g e r.
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2. SUaturgcfcbidjtlidje Sammlung.
¡Durrfj (Șîcfdjcnfe: (fine Sammlung miiroffopifc^er Präparate (Bon ígerrn ®ir. Ջ a if). — ®in Stücf Bet» 

fteiner te« §olz (Bon ¿erra Sau). — '-Berfdjiebene Wlaisforten (Bon bet bírnia Sr о tón & golfon). — Ciconia alba 

(bom ¡Obertertianer й I е 1>). — Totanus hypoleucos (Bon §errn ® ei ф mann).
(Getauft würben: ©in §albaffe unb Matacilla alba.
®en freunblidjen Sehern fei aud) an biefer Stelle bet fdjulbige ®ant bafiir ausgetyrochen.

VI. Stiftungen und ^íníerffüímngen non ^cßül'ern.
®aS Vermögen ber SB i t to e ո = unb SB a i f e n f a f f e ber Secret be? StabtgjjmnafiumS (begrünbet 4. Зап. 

1876), welches in ber lenten Sladjtneifung 18039,35 SUarf betrug, íjat in bem 3al)te 1894 einen 3uTOací>e gehabt Bon 
351,1s SJlart, ift (omit geftiegen auf 18390,во SJtarf. Siu? biefer «affe erhielten 4 SBittoen Unterftityungen Bon je 
150 ïilarf. Kaffenführer toar ber ^rofeffor Dr. G i e r t.

(Eigentliche Stiftungen sur Unter ft ii (jung Bon Schülern befitjt bas Sfabtgtjmnafium leiber 
nod) nicht. ®agegen finb bem Unterzeichneten mehrfach toie ftyon feit längerer 3«it 0011 tJreunben unb SBoljltljätern ber 
3ugenb ¿Beiträge übergeben roorben, aus benen teils früheren Sdjüleru bas Stubium auf ber UniBerfität erleichtert, teils 
bebürftigen unb notleibenben Schülern Butoenbungen gemacht toerben fonnten, bie ihnen ben Weiteren SJefudj ber Schule 
ermöglichten. ®er fdjulbige ®anf fei auch an biefer Stelle junt Slusbrud gebracht

VII. ^littcitungen an die g>d)ül‘er und deren ^t'tern.
neue Sdjuljafjr beginnt ®ien3tag, ben 14. Styrii. ®ie fß r ü f u n g u n b Aufnahme neuer Schüler» 

erfolgt Sßontag, ben 13. Styrii, BormittagS Bon 10 Uhr ab, bie ber SSorfdjüter Bon 11 Uhr ab, beibeS im Konferenzzimmer 
ber Slnftalt (®rüne Schanze 8). SBorzulegen ift ber @eburts= bezio. Xauffdjein, ber Sntyfung?» bezto SßieberimpfungS» 
fdjein unb bas Slbgangszeugnis ber Borljerbefuchten Schule.

Prof. Hugo Lemcke,
®ireftor beS StabtghmnafiumS.


