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”  ie Erkliirung eines lyrischen Dichters, der einem fremden Yolke und eincr fern lie- 
genden Zeit angehort, wird immer der .S'ubjectiviUit der Erklarer einen weiten Spielraum 
gewiiliren, das liegt in der Natur der Saclie, in dem Wesen der lyrischen Poesie. Dem 
subjectiven Meinen und Beliebcn aber muss eine Schrankc gesetzt werden, und dazu gibt 
es nur ein  Mittel, zu fordem, dass die Erkliirungen solcher Stellen, woriiber yerschiedene 
oder cntgegengesetztc Ansichten herrschen, mit klaren und bestimmten Grunden un- 
terstutzt werden. Die vorhandenen Erklarungen alle oder zum Theil kurzweg zu verwerfen, 
die Zahl derselben durch eine neue eben so wenig begrilndete zu vermehren, ist eine iible 
Sitte, die man bei den alteren beriihmten Herausgebern und Erklarern nicbt so haufig 
tindet, wahrend bei den neueren nicht selten die Neuheit und der Schein des Geistreichen 
die Begrundung uberfliissig machen soli. Wir denken das Gesagte iiier durch ein schlagen- 
des Beispiel zu erlautern. Yon den Klassikern namlich, die auf der Schule gelesen wer
den, ist es vorzugsweise Horaz, der eine solclie Behandlung sich gefallen lassen muss, 
scine lyrischen Gedichte werden eine unversiegbare Quelle bleiben, wo Kritik und Er
kliirung Gelegenheit finden sich zu yersuchen. Derselbe Dichtcr wird deshalb auch einen 
unerschdpflichen Stoli fur Programmen-Abhandlungen bieten. Auch uns soli er gegen- 
wiirtig den Gegenstand zu unserer Betrachtung hergeben, und wenn dieses noch einer 
anderen Entschuldigung bedurfte, so wurden wir freilich nur auf die Menge von Amts- 
geschaften hinweisen kónnen, welche einerseits eine ruhig fortgesetzte Beschaftigung mit 
einer gelehrten die Schule nicht unmittelbar beruhrenden Frage nicht gestatteten, anderer- 
seits auch gewohnt haben, bei Allem den Nutzen fur die Schule und die Schiller in 
Betracht zu ziehen. Letzteren wird hoffentlich auch diese unsere Betrachtung nicht un- 
erspriesslich sein.

In Iloraz carm. lib. III, 24, hatte bereits vor den letzten beiden Herausgebern ein 
einziges unbedeutendes Zwischenglied des ersten Satzes, oder vielmehr ein einziges Wort 
darin, nicht weniger ais acht Erklarungen gefunden, dereń jede einen namhaften Gelehrten 
zum Vertreter hatte; durch die beiden jilngsten Herausgeber ist die Zahl der Erklarungen 
noch urn zwei vermehrt worden, ohne dass nacli unserer Ansicht der Wahrheit auch nur
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urn ein Haar breit niilier gekommen ware. Weil nun /u einer solchen iingstlichen, kleinli- 
chen Vcrgleichung der Griindc, wie sie oben zur Beschrankung der Subjectivitat gefordert 
worden, die Herausgeber und Ausleger weder Lust in ihrem Herzen noch Raiirii in ihren 
Biicliern tinden, so wird es niclit unangemessen sein, dass wir iiier uns einer solchen 
Untersuchung und Vergleichung unterziehen, selbst auf die Gefalir hin, dass man auf 
uns den Spruch des Dichtcrs anwende: „Wenn die Kónige bau’n, haben die Karrner zu 
thun." Kann doch die Arbeit des Programmen-Schreibens fuglich eine Karrner-Arbeit 
genannt werden.

§ 2.
llorat. carm. Jib. iii, 24, init.

Intactis opulenłior
Thesauris Arabum et divitis Indiae 

Caemenlis licet occupes
Tyrrhenum omne tuis et marę Apulicum,

Si figit adamantinos
Summis verticibus dira Necessitas 

Clavos, non animum mętu
Aon mortis laąueis expedies caput.

Der Inlialt dieser Ode iiberhaupt darf dahin bestimmt werden, dass der Dichter ahn- 
lich, wie an vielen andern Stellen *), auf den alles Maass uberschreitenden Luxus hin- 
weisend, worin so viele Grosse seiner Zeit ibre Gluckseligkeit zu iinden wahnten, die 
Ouclle des Gluckes wie fur den Einzelnen so insbesondere fur den Staat in der alten 
Einfachheit, Sittlicbkeit, einem ernsten mannlichen Streben zu suchen ermahnt. „Magst 
du auch," so redet er den Schwelger an , „mit  den grossten Sehatzen ausgestattet, die 
benachbarten Meere mit deinen Luxusbauten bedecken, das Ilerz wirst du niclit vor der 
Angst, dich selbst niclit vor dem Tode bewahren. Glucklicher leben die einfachsten 
Natunolker, die Scythen in ihren Steppen, da sie alle die Ubel niclit kennen, welclie 
im Gefolge des Reichthums und des Luxus sind, und welche hier in Rom herrschen." 
Nachdem er so auf Rom iibergegangen, fordert er den Augustus auf, alte slrenge Zucht, 
einfache gute Sitte, ernste Reschaftigung und Anstrengung bei der Jugend wieder her- 
zustellen, weil darauf das Wohl des Staates und das Gliick der Burger beruhe, wahrend 
die Grundsatze, welche jetzt namentlich im Familienleben herrschen, zum Yerderben 
fiihren.

*) cf. Carm. lib. II. 2. 4 10. 18. III. I. Epist. I , 2, 47.
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Obgleich nmi der erste Gedanke der Ode im Allgemeinen so klar yorliegt, so liat 
doch der conditionale Zwischensatz:

Si figit adamantinos
Summis verticibus dira Necessitas 

Clavos,
hauptsachlich wegen der verschiedenen Auflfassung vou y e r t i c i b u s  nicht weniger ais 
zelin Erklarungen gefunden, welche liier kurz angedeutet werden mógen.

1. Die alten Scboliasten, welche Bentlei anfiihrt, geben den Gedanken etwas all- 
gemein also wieder: Quippe quum nccessitate mortis astricta sit humana conditio, nec 
possis te ullo remedio aut pracmio redimere.

2. Der alte Commentator des Cruąuius, Torrentius, Baxter, J. F. Schmid und 
andere yerstehen unter surnmi yertices die „ capita hominum insignium, quae Necessitas 
clavis suis per cerebrum transfigit."

3. Dacier ist der erste, welcher auf den Gedanken gekommen ist, unter yertices 
die „ culmina yillarum sumptuosarum" zu yerstehen, und deshalb dem c l avos  f i ger e  
eine andere ais die bisher angenommcne Bedeutung beizulegen.

4. Bentlei nimmt yertices fur die libpfe der Niigel.
5. Jani nach dem Yorgange von Sanadon, und nach ihm Yanderbourg yerstehen 

unter yertices allgemein „res excelsae, ce qu’il y a de plus elevć, les fortunes les plus 
elevćes."

0. Mitscherlich nimmt „summis yerticibus" fur „oben in den Scheitel," in wel- 
chen die Necessitas den Menschen iiberhaupt ihre Nagel schlagt.

7. Perlkamp erkliirt: Necessitas quotannis in summis yillarum tuarum yerticibus 
clavum figit, quo significat, tempus irreparabile fugere &c.

8. Diintzer yersteht unter summi yertices den Gipfel des Reichthums.
9. Orelli, dem Dillenburger folgt, nimmt die Erklarung Dacier’s wieder auf und 

erlautert das f i gi t  cl a v os durch ein: „ gleichsam dem Menschen zurufend, seine 
Stunde sei gekommen."

Auch Nauk stimmt im Ganzen damit uberein: Die ‘Avdyxr} heftet. die sliihlernen 
Nagel in die Giebelspitzen deiner Palliiste, heisst ohne Bild: sie trilft ihre unabiinder- 
lichen Bestimmungen, welche allen deinen Planen ein Ziel setzen und das Ende deines 
Strehens bezeichnen,

10. Ganz ncu ist die Erklarung von Franz Bitter: Wenn ihre Niigel aus Stalli die 
griissliche Nothsherrin in die Zinnen einschlagt, d. h. si yitae tuae finem intueris sub 
imagine dirae Necessitatis hominem affigentis in yerticibus domus tuae marinae, h. e si 
moriendi necessitatem ut diram animo exuere non potes.
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Mit diesen zehn Erklarungen sollte man das Gebiet der Móglichkeit fur erschopft 
halten, wenn nicht die Erfahrung lehrte, dass in Erklarungsversuchen der Ausleger Witz 
und Scharfsinn unerschopflich ist. Ja werden wir doch selbst uns in die Nothwendigkeit 
versetzt selien, die aufgezablten zehn Versuche urn den clften zu vermehren. Indessen 
sind einigc dieser Yersuche nicht wesenllicli verschieden, weshalb wir der Uebersichtlich- 
keit wegen dieselben nach der verschiedenen Auffassung von ver t i ces  auf folgende funf 
zuruckfiihren:

a. C l a v o r u m vertices. — Bentlei und Axt.
b. R e r u m huma na r u r n  vertices. — Sanadon. Jani. Yanderbourg.
c. H o m i n u m  vertices. — Cruąuius. Torrenlius. Baxter. J. F. Schmid. Mit- 

scherlich.
d. V i 1 l a r um vertic.es. — Dacier. Orelli. Dillenburger. Nauk. Perlkamp. Hitler.
e. Di y i t i a r u m vertices. — Diintzer.
Wir haben hierbei die Erklarung der Scholiasten nicht berucksichtigt, v% eil dieselbe 

so allgcmein gelialten ist, dass sie sich mit allen funf hier aufgefiihrten vereinigen liisst, 
mit Ausnahme ctwa derjenigen, die v i l l a r um vertices verstanden haben will und das 
si also hypothetisch oder vielmehr tcmporal nimmt.

Gehen wir nunmehr die einzelnen Erklarungsrersuche durch und untersuchen sie 
naher nach dem Gesichtspunkte der Grammatik, Logik und Aesthetik.

§ 3.
Bentlei, nachdem er die Erklarung von vertices hominum so wie vertices aedificiorum 

ais lacherlich und ungereimt dargestellt hat, fahrt also fort: Tu vide, annon vertices 
ipsorum clavorum interpretandum sit: figit clavos summis verticibus sive usque ad suinmos 
vertices, summa ipsorum capita. Clavulos cnpitatos habes apud Varron. de re rusl. 11. 0. 
Deinde totum locum sic corrigere et dislinguere poteris:

Intactis opulentior
Thesauris Arabum et divitis Indiae 

Caementis licet occupes
Tyrrhenum omne tuis et marę Apulicum,

( Sic figit adamantinos
Summis verticibus dira Necessitas 

Clavos) non animum mętu
Non mortis laąueis expedies caput.

Man kann Bentlei’s Erklarung einen blossen Yorschlag nennen, den er weiter durch 
Grunde zu unterstutzen nicht fur nothwendig gehalten hat. Bentlei stiess sich auffallender



Weise an dem conditionalen si, und selbst die Andeutung des Scholiasten (durch Erklii-
rung von quippe cum) dass si fur si quidem stehe, brachte ihn nicht von seinem Yerbes-
serungsvorsch!age zuriick. Indessen von dieser Verbesserung sehen wir hier ab. Nach
BentIoi’s Erklarung heftet die Necessitas ihre Niigel bis an den aussersten Kopf ein. Jn
logischer Hinsicht konnte dagegen nur eingewandt werden, dass liier der Gegenstand
yermisst werdc, in welchen die Niigel von der Nothwendigkeit geheftet werden; indessen
liesse sich darauf antworten, „in alles was Gegenstand ihrer Macht ist," welches hier
leicht sich ergiinze, also: „in alles, worin sie ihre Niigel heftet, heftet sie dieselben bis
an den aussersten Kopf." Mehr liisst sich von grammatischer Seite dagegen einwenden.
Zwar spricht Bentlei sich selbst nicht niiher dariiber aus, ob ve r t i c i bus  ais Dativ oder ais
Ablativ gefasst werden solle, Axt jedoch, der diese Erklarung aufgenommen hat, sieht es
fur den Dativ an. Den Dativ miissen wir fur ganz unmoglich halten und wundern uns,
dass Orelli dariiber nichts bemerkt hat. Nach unserer Ansicht wiire auch bei dieser
Erklarung des ye r t i c e s  die Auffassung ais Ablativ nocli eher zuliissig, namlich ais ein Ab-
lativ. absol. zur Bezeichnung der Umstande: summis yerticibus =  eminentibus oder exstan-
tibus yerticibus; obgleich auch dieser Yorstellung die Klarheit mangelt. Ganz unzuliissig
ist aber diese Erklarung, wenn man die Sache vom aesthetischen Gesichtspunkte betrachtet.
Denn erstens da cl avo t r aba l i  f i ger e  nach Cicero’s Bemerkung eine zum Spriichworte
gewordene Melapher ist fiir „ unwiderruflich feststellen" ware die Yerstiirkung dieses
stehenden Ausdrucks durch ein s u mmi s  y e r t i c i b u s  — bis an den aussersten Kopf —
entweder eine komische oder ungereimte Uebertreibung. Zweitens bemerkt Perlkamp mit
Ilecht: „Satis erat si clavos adamantinos figeret, ut aliquid certum et immutabile fieret,

*

et additum illud usque ad summos yertices comparationem Fati cum fabro per minutias 
urguet, quod boni poetae facere non solent." In der That die Necessitas gleich einem 
Scldosser oder Zimmermann ihre Niigel bis an die Kopfe einschlagen zu lassen, ist doch 
eine gar zu kleinliche und handwerksmiissige Vorstellung.

§ 4.
Zu einer zweiten gemeinsamen Ansicht lassen sich diejenigen Erkliirungen yereinigen, 

welche, in su mmi y e r t i c e s  die allgemeine Yorstellung des Hohen, Heryorragenden 
tinden, wie Sanadon’s: toute la grandeur humaine, les fortunes les plus devćes, le faite 
de la grandeur, oder Jani’s: res excelsae quibus.fortuna magna et excelsa declaralur, oder 
Vanderbourg’s : ce qu’il y a de plus eleve. Audi Diintzer gehórt hieher, welcher sagt: 
„quum ad summos diyitiarum yertices pervenerunt. Noli de aedium et yillarum culmi- 
nibus cogitare." Jedoch indiyidualisirt dieser den allgemeinen Begriff des Hohen durch 
die Beztehung auf den Reichthum, und wird deshalb besonders zu betrachten sein.

7



Das Gemeinsame in diesen Erklarungen ist also, dass ve r t i cc s  eine ganz allgemeinc 
VorsteIlung enthalten und das Hohe, Hervorragende bezeichnen soli. Wir nehmen einst- 
weilen an, dass nach dem Sprachgebrauche v e r t i c e s  in diesem allgemeinen Sinne „sum
ma, excelsa" genommen werden konne und betrachten den Gedanken. Es konnte viel!eicht 
scheinen, ais sei gegen den Ausdruck: „summa clavis figere adamantinis" in logischer 
Hinsicht nichts einzuwenden, da die Dichter gern das Persónliche verallgemeinern, wie 
Horaz I, 34 carm. sagt: „valet ima summis mutare et insignem attenuat deus obscura 
promens," oder wie Schiller: es liebt die Welt das Strahlende zu schwarzeń und das 
Erhabne in den Staub zu zielin; allein bei naherer Betrachtung wird doch gegen eine 
solcbe Yerbindung einer so allgemeinen und unbestimmten Vorstellung, wie s u mma  oder 
exce l s a  enthalt, mit einer so inviduellen, anschaulichen wie clavis adamant i n i s  f i gere  
protestirt werden miissen. Der Ausdruck enthalt, wie Mitscherlich mit Hecbt bemerkt, 
etwas so Yages und Ungeheueriiches, dass er iiberhaupt keinem Dichter zugemuthet w'er- 
den darf, geschweige eincm antiken. Su mma  i mi s  mutare, o b s c u r a  p r o m e r e  ent
halten allgemeine Begriffe aber in direktem Gegensatze, welcher Gegensatz bei s u mma  
oder ve r t i  ces  einerseits, c l avi s  f i ge r e  andererseits durchaus nicht vorhanden ist. 
Aehnlich ist es in den Metaphern bei Schiller: das Strahlende schwarzen, das Erhabne in 
den Staub ziehen, wenn auch in der ersteren der Gegensatz minder gliicklich getroffen ist, 
ais in der zweiten. Freilich haben die Erklarer diesen Mangel zu verdecken gesucht durch 
die Uebersetzung, Sanadon und Yanderbourg dadurch, dass sie statt der allgemeinen Vor- 
stellung eine individuelle setzten: la tćte des grands, und Jani umgekehrt dadurch dass er 
die indiriduelle verallgemeinerte, fur Cl ar i s  f i ge r e  setzte: vim suam exercere immuta- 
bilem, oder: siquidem sive quum neque splendidissima altissimaque fortuna a Fali potentia 
immunis sit. Die Erkliirung muss also schon aus logischen und aesthetischen Griinden 
verworfen werden; aber auch grammatisch betrachtet ist dieselbe unhaltbar. Wir haben 
oben einstweilen angenominen, dass r e r t i c e s  ais allgemeine Vorstellung „summa" be
zeichnen konne, es ist das aber entschiedcn zu lliugnen, ve r l i c e s  ohne die Yorstellung 
von bestimmten sinnlichen Gegenstanden ist ein Widerspruch, nicht einmal r e r t i c e s  
r e r u m  wurden wir zugeben, da r e r t e x  durchaus kein wesentliches Merkmal der Dinge 
ist. Doch die Betrachtung W'as r e r t e x  heisse und allenfalls bedeuten konne, fuhrt auf 
die Ansicht ron Diintzer, welche bei dieser Gelegenheit gepruft werden kann. Diintzer 
erkliirt also d i r i t i a r um r e r t i c e s  und ubersetzt: Necessitas dirites rinculis constringit, 
indem er in derselben Weise wie die rorher genannten Erklarer fur r e r t i c e s  ein indi- 
viduelles d i r i t e s  unterschiebt. Allein „diritiarum rerticibus claros figere" gibt logisch 
und aesthetisch eine eben so unklare und ragę Vorstellung ais „rebus excelsis claros 
figere." Aber grammatisch? untersuchen wir die Bedeutung ron r e r t e x .  Nach der
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Etymologie bezeichnet v e r t e x  den Punkt oder die Saclie, auf welchem oder in welcher 
siei) etwas dreht. Da nun aber bei der Bildung von Yorstellungen und Begnffen die 
Sprache niebt vom Abstracten und Allgemeinen zum Besonderen, Individuellen fortgegangen 
ist, sondern da umgekehrt jedes Allgemeine urspriinglich ein ganz Individuelles bezeich- 
nete, welches man auf andere iihnliche Yorstellungen ubertrug und so verallgemeinerte, 
so bezeichnete auch ve r t ex  urspriinglich etwas ganz lndividuelles, einen Wasserwirbel. 
So sagt Quintilian 8, 2. Secundo modo dicitur proprium inter plura, quae sunt ejusdem 
nominis, id unde cetera ducia sunt, ut vertex est contorta in se aqua, vel quidquid 
aliud simililer vertitur; inde propter flexum eapillorum pars est summa capilis; et ex 
hoc, quod in montibus est eminentissimum. Recte, inquam, dixeris haec omnia vertices: 
proprie tamen unde initium est. Nachdem also ein solches Wort durch Uebertragung 
allmalig so vera!lgemeinert worden ist, dass es verscbiedene Arten unter sieli begreift, 
so erhult es seine nahere Bestimmung und indiyiduelle Beziehung durch die Umgebung, 
in welcher es steht. Ob also vertices h o mi n u m,  oder c l a v o r u m,  oder d i v i t i a r u m,  
oder a e d i f i c i o r u m,  oder f l a mma e  an einer Stelle zu yerstehen ist (und eine be- 
stimmte Vorstellung yerlangt die Anschaulichkeit womit der Dichter darstellt) das muss 
aus der Umgebung sich erst ergeben. Fragen wir also, ob iiier yertices ais d i v i t i a r u m 
yertices (abgesehen von der Unklarheit einer solchen Vorstellung) durch die Umgebung 
worin es steht gerechtferligt sei. Wir glauben, keineswegs: denn die Vorstellung des 
Reichthums, welchc allerdings durch das o p u l e n t i o r  und t h e s a u r i s  divi t i s  I nd i a e  
yeranlasst ist, liegt nicht bios raumlich dem ye r t i c i bus  zu fern, sondern auch dcm 
Gedanken nacli, da es ja nur eine untergeordnete Yorstellung zu dem Concessiy-Satze 
l i c e t  oc c upe s  gibt, und da der Hauptgedanke immer dieser bleibt: Magst du dir das 
Leben durch Prachtbauten uoch so luxurios einrichten, du wirst doch der Angst und dem 
Tode nicht entgehen. Nur in dem einen Falle, dass von einem An s t e i g e n  zum Reich- 
thum hier die Yorstellung zu Grunde lagę, konnte s u mmi  ye r t i c e s  yon dem Hohe- 
punkte der Bahn yerstanden werden Und endlich bildet der Ausdruck d i v i t i a r um 
y e r t i c e s  nicht bios fur sich sondern auch in der Verbindung mit c l avos  f i ger e  eine 
eben so unklare und vage Vorstellung ais das oben betrachtete r e bus  e xc e l s i s  f i ger e  
c l avos ;  ye r t i ce s  aber indiyiduell von Personen fur d i v i t es  zu nehmen, verbietet eben 
der von dem Erkliirer yerlangte Genitiy; diyitiarum.

§ 5.
Betrachten wir hiernachst die yerschicdenen Erklarungsyersuchc derjenigen, welche 

unter y e r t i c e s  die Spitzen oder Giebel der Hauser yerstehen. Diese Ansicht ist, wie 
gesagt, den alten Erkliirern unbekannt, sic ist zuerst aufgebracht yon Dacier, welcher
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yertices crkliirt ais c a l mi na  vi l l arnra s u mp t u o s a r u m.  Orelli liat sic alsdann wie- 
der aufgenommen and durch Yergleicliung mit cinem etruscischen Yasengemiildc, wie er 
ineint, ilire Richligkeit ausser Zweifel gestellt. Ilim 1'olgt. Dillenburger und Nauk und 
mit einigen Abweichungen in Nebenbeziehungen audi Perlkamp und Franz Hitler.

a. Also Orelli nachdem er iiber das si dic Bemerkung von Klotz: „Non tam con- 
ditionaliter quam causaliler" ohne weitere Beriicksiditigung ais blosse Curiositat voraus- 
geschickt bat, fahrt also fort: ubi tamen, ut fert rerum natura, Necessitas aliąuando ino- 
dum ponit inceptis tuis superbis, tuque id sentis et mętu dolorum mortisque. propinquae 
torquebere et frusta mortem effugere studebis &c. — Ferner: Totam imaginem egregie 
illuslrat patera Oddiana apud Yermigliolium flscriz. Perug. 1. 1. pag. 4d.) ubi Atropos, 
(Etrusce Athrpa) severo voltu in eo est ut malleo clavum infigat parieti supra caput 
Meleagri iamiam morti destinati ac summarn maestitiarn prae se ferentis. *) Hinc rite col- 
ligitur simile aliquod artis opus vel etiam locum poetae Graeci eandem imaginem prae- 
bentem Horatii animo obversatum esse. Ili ud tamen probabilius. — Endlich: Tota autem 
imago sic informanda: „Dum homo ille locuples assidue moles jacit aedesque exstruit, 
necopinato supenenit łJiuayutin], '/Jfdyy.tj, clavosque suos, ąuibus nihil resislere potest, 
in aedium culmine tigit, domino veluti acdamans: Hucusque nec ultra, adest tibi termi- 
nus fatalis." Diese Erkliirung ist in der neuesten von Baiter besorgten Ausgabe, wenn 
auch etwas yerkiirzt wiederholt.

Dass Werke der verschiedenen Kunstgattungen sieli gegenseitig erlautern, dass nament- 
lich Darstellungen der bildenden Kiinste zur Erkliirung von Dichterstellen mit Erfolg 
benutzt werden konnen, ist eine eben so unzweifelhafte ais allgemein anerkannte Wahrheit. 
Dabei bleibt jedocli wohl zu beachten, dass jede Kunst ibre eigenthumliche Darstellungs- 
weise und ibre Grenzen hat, wie im Laocoon von Lessing ausfubrlich erortert ist. Be- 
trachten wir also zunachst den Inhalt jenes Gemiildes, wobei wir naturlich die Hichtigkeit 
der Erkliirung voraussetzen. Die Parze schliigt iiber dem Haupte des dem Tode geweihten 
Meleager einen Nagel in die Wand. Was lerncn wir hieraus? Die Parze yollfiihrt liier 
eine Operation, welcbe in unserm Gedicbte der di r a  Ne c e s s i t a s  zugetheilt ist. Die 
Operation ist eine symbolische, und die dem Symbole zu Grunde liegende Bedeutung 
ist „die unwiderrufliche und unabanderliche Bewaltigung und Bestimmung." Dass diese 
Bestimmung den Tod bedeute liegt nicht nothwendig in dem Symbole, sondern in den 
begleiienden Zugen, dass es die Parze oder Necessitas ist, welche liier ais gegen den 
Menschen handelnd dargestellt wird. Alles diesas wussten wir bereits deutlicher und besser 
ans den von den Erklarern beigebrachten Stellen des Homer, Pindar und des Iloraz selbst.

*) Mail verg le iche  Forccll .  v. clavus.
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Das einzige Neue, welches wir aus dem Gemiilde gewinnen, ist dies dass die Parze den 
Nagel i i ber  de m Ko p f e  (doch wolil unmittelbar iiber demselben) des dem Tode Ge- 
weihten in d ie  Wa n d  schlagt. Was machen wir mit diesem Zuge? Nehmen wir densel- 
ben unverandert aus der Darstellung des Malers in die des Dichters hiniiber? ist es nicht 
vielleicht eine bios durch die Grenzen der Malerei nothwendig gewordene Weise der 
Darstellung, da die Malerei das Griissliche des Einscldagens des Nagels in den Kopf des 
Todesopfers meiden mu>ste? Angenommen es sei dies eine allgerneine, nicht bios der 
Malerei eigenthumliche Darstellung, sind wir berecbtigt daraus zu folgern, es konne der 
Todesnagel nun aucb in die Giebelspitze des Hauses geschlagen werden? Wolil scbwerlich. 
Warum derm gerade in die Giebelspitze? wozu nocli das ini&irov s u mm i s ,  welches 
Orelli und Dillenburger bei v e r t i c i b u s  h o m i n u m  so sonderbar finden? Dass der 
Nagel von der Parze unmittelbar i iber  dem Kopf e  des Meleager in die Wand geschlagen 
wird, das lassen wir gelten, weil die Beziehung zu dem Kopfe klar bleibt; aber von dcm 
Kopfe des Besitzers bis zur Giebelspitze der Vi 11 a ist eine Entfernung, welche jene Be
ziehung aufhebt. Mit Recht sagt daher Bentlei: „ Miror eąuidem, quid Necessitati ne- 
gotii sit in culminibus aedium." Und allerdings bat die Necessitas, da sie nirgends ais 
ein geflugeltes, luftbewohnendes Wesen dargestelft wird, auf den Giebeln und Dachspitzen 
nichts zu thun. Doch horen wir die phantasiereiche Erlautcrung der Erkliirer, Orelli’s und 
Dillenburger’s: Dum homo ille locuples assidue moles jacit aedesipie exstruit, necopinato 
superyenit E'ątagfnvij, ^vayxrj, clavosc[uc suos, ąuibus nihil resistere potest, in aedium 
culmine figit, domino veluti acclamans: llucusąue nec ultra! adest jam tibi terminus 
fatalis! Der andere: Sententia igitur haec est: licet omnium tu mortalium ditissimus 
utrumque marę villis tuis aggeribusque expleas, tamen cum Necessitas, Fatum, cui omnes 
sunt subjecti, in alturn jam exstructis molibus davos suos infigit tibiąue ipsi linem instare 
clamat, frustra dives es neque caput tuum ex mortis yinculis divitiae libcrabunt. cf. carm. 
III. I. 1459. Quidquid conaris, irritum est: cum ad frnern tibi videris pervenisse, cum 
aediliciis etiam te fructurum et gavisurum putas, en adest mors extremum quasi manum 
operi admovens." Hiernach scheinen die Erklarer die Yorstellung von Giebeln dadurch 
begriinden zu wollen, dass sie annehmen, der Dichter Stelle uns den Reichen ais einen 
Bauherrn dar, der beschiiftigt sei Eundamente zu Prachtbauten zu legen, bei dereń Yoll- 
endung passend die Necessitas ihr Haiti ihm zurufe, ja Perlkamp findet in den Giebeln 
(yerlicibus) einen schonen Gegensatz zu dem Eundamente (caementis). Ilier kbnnte es 
zuniichst auffallend erscheinen, dass erst bei d e r  Vo l l e n d u n g  des Baues oder aller 
Bauten und nicht schon mi t t e n  im W e r k e  dieses Halt! ertont. Zweitens, und das 
scheint uns vor allem wichtig, ist es nicht die Absicht des Dichters uns den Reichen ais 
einen von der Sucht zum Bauen gctriebenen und mit einem grossen Prachtbau bcschiiftiglen



Prasser darzustellen, so dass wir uns die einzelnen Momente des Baues ais das Grund- 
steinlegen in dem c a e me n t i s  o c c u p a r e  und in dem v e r t i c e s  die eridliche Yoll- 
endung veranschaulicht sahen. Dann freilich hiitte es einigen Sinn am Schlusse des 
Baues, wo der Bauherr zum Geniessen schreiten will, ilin abrufen zu lassen. Yielmehr 
liisst der Dichter den Reichen ais einen unbefriedigten von Angst und Sorgen verfolgten 
d o mi n u s  t e r r a e  f as t i d i os us  (Carm. Ili 1 14.), der die Ruhe, die er auf dem 
Lande nicht findet, aut' dem Meere sucht, mit Luxusbauten beide Meere in Besitz neh- 
men, so dass die Vorstellung der Yollendung gar nicht in Betracht kommt, uberhaupt 
ein Unterscheiden von solchen Momenten des Baues gar nicht zulassig ist Und was soli 
denn endlich das c l avos  f i ger e  v e r t i c i b u s  bedeuten? wolier nehmen wir das 
„domino veluti acclamans: Hucusąue nec ultra, jam adest tibi terminus fatalis?" In 
c l a v o s  f i g e r e  liegt ja nicht die Ankundigung des Todes sondern das Tódten selbst. 
C la fo s  f i ge r e  a da r na n t i nos  (wofur in Prosa ais spriichwórtliche Redensart cIavo 
t r a ba l i  a 1 i q u i d f i g e r e )  heisst sowohl fur sich betrachtet ais mit ahnlichen Stellen 
verglichen, nichts anders ais: v i ncu l i s  c o n s t r i n g e r e  f i r mi s s i mi s  oder etwas un- 
abanderlich festmachcn. Was soli nun hier der Giebel, da wir, wie oben bemerkt, das 
Haupt des Herrn nicht in der Nahe haben? Mit Recht macht Bentlei sich lustig uber 
diese confuse VorstelIung: „Quin magis opinor, laeto et tranąuillo animo fuerit (domi
nus),  nam ominandum potius erat, si clavo suo trabali aedificia fixisset Necessitas, ea 
omnium firmissima fore neque unąuam ruitura." Also der Giebel oder die Giebel wer- 
den von der Necessitas in Fesseln geschlagen was kann das heissen? Die Erkliirer ant- 
worten mit Phrasen, Orelli: „domino veluti acclamans: Hucusque nec ultra! &c." ihm 
folgend Dillenburger: „ — tamen cum Necessitas, Fatum, cui omnes sunt subjecti in
altum jam exstructis molibus clavos suos inflgit t i b i q u e  ipsi  f i nem i n s t a r e  c l amat ,  
frustra dives es &c." Nauk: Die \/vdy/.rt heftet die stahlerncn Nagel in die Giebelspitzen 
deiner Palaste, heisst ohne Bild: sie trifft ihre unabanderlichen Bestimmungen, we l c h e  
a l l en de i n en P l a n  en ein Z i e 1 s e t z e n  und das Ende deines Strebens bezeichnen." 
Das heisst wahrlich mit Phrasen uber die Stelle des Dichters weggehen statt auf die be- 
stimmte Yorstellung desselben einzugehen. Ohne Phrase kann diese Erklarung keinen an- 
deren Sinn geben ais: der Reiche erbaut eine Reihe von Seepaliisten und (nach Orelli’s: 
in aedium culmine) bei der Vollendung irgend eines, man sieht nicht welches? derselben 
schliigt die Nothwendigheit in den Giebel den Yerhangnissnagel ein, oder nach Dillenbur- 
ger und Nauk: es kommt nach Vollendung einer Reihe oder aller Palaste die Necessitas 
klettert gleichsam zu allen Giebeln empor und schlagt dort ihre Nagel ein. So hat man 
dann die Wahl zwischen einer unklaren und einer absurden Yorstellung.
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Was von den Niigeln der Necessitas durchbort und gelieftet wird, dass ist in ilir 
Bereich gezogcn, ist einem unabanderlichen Loose verfalien, darum kbnnte ein Haus 
fuglich nur ais tropische Bezeicbnung fur die Familie von den Niigeln der Necessitas 
durchbort und dem Untergange bestimmt werden; aber die Giebelspitzen also durchboren 
zu lassen, das kann, wie der alte Jani bemerkt, keinen vern'unftigen Sinn geben.

b ) Eben so yerworren in logisclier Hinsicbt und dazu nocli ais ein aulTallendes 
Beispiel von Mangel an poetiscbem Sinne anzusehen ist die von Perlkamp gegebene Erklii- 
rung, welcher trotzdem, dass in der Ode ad f o r t u n a m die Necessitas mit denselben 
allegorischen Attributen erscheint, liier auf den c l avus  a nna l i s  vcrfiillt. f,Fortasse 
poeta lioc Yoluit: Licet omnes omnium divitias superes, villisque magnificentissimis tota 
maria occupes, non tamen effugies metum mortis neque ipsam mortem. Nam Necessitas 
ąuotannis in summis villarum tuarum verticibus clavum figit, quo signiflcet tempus irre- 
parabile fugere, quos clavos videns admoneris, singulos annos te propius ad ultimam 
metam adducere, adco ut in perpetuo limore verseris, ne obitu tuo omnes divitias et 
luxum relinquere cogaris. Auctor respesit anliquissimam illam Romanorum consuetudi- 
nem, de qua scribit Sext. Pompejus: Clavus annalis appellabatur qui tigebatur in parie- 
libus aedium per singulos annos, ut per eos numerus colligeretur annorum." llicr kann 
man zunachst fragen, warum der Nagel s u mmi s  v e r t i c i b u s ,  in den Giebel des Hauses 
und nicht in die Wand gescldagen wird? Die Antwort Iautet: Weil es „nptius splendori 
aediflciorum, et melius opposilum c a e me n t i s ! "  Wer aber kann liier eine oppositio 
angebracht finden? Wo steht ferner, dass es jahrlich geschieht? Nun, das liegt allen- 
falls in dem Ausdrucke, weil es ais amtliche Handlung jahrlicb geschah. Aber zugegeben, 
dass ein solches Bezeichnen des Jahresablanfs wohl eine Ma h n u n g  an den  k omme n-  
den Tod sei (non animum mętu), so kann docb unmóglich der 'l'od ais deshalb no t h -  
we nd i g  k o m me n d  dargestellt werden (non mortis laąueis expedies caput), die hypo- 
thesis (si-figit) passt nicht zam zweiten Theile der apodosis. Denn welche Logik erlaubt 
so zu sprechen: Wenn das Verhangniss dich jahrlich mahnt, dass du dem Tode um ein 
Jahr niiher gckommcn, so wirst du dem Tode nicht entgehen? Deshalb hat der Erklarer 
weislich in seiner Umschreibung des Sinnes den zweiten Theil des Nachsatzes weggelassen. 
Betrachten wir den Sprachgebrauch, so finden wir kein Beispiel, dass diese priesterlich- 
politische Ceremonie des c l a vum f i ge r e  durch den Di e ta  to r  cl avo fig en do ais 
tropische Redensart gebraucht worden, wir kennen aber die spruchwórtlichc Redensart 
„ clavo trabali figere" und den c l a r u s  t r a b a l i s  ais allegorisches Attribut der Necessitas.

c) Die neueste Erklarung, welche unter diese Rubrik fallt, ist die von Franz Ritter: 
„Wenn ihre Nagel aus Stahl die grassliche Nothsherrin in die Zinnen einschlagt, hoc est: 
si vitae tuae finem intueris sub imagine dirae Necessitatis liominem affigentis in verticibus



14

domus tuae marinae, hoc est: si moriendi necessitatem ut diram animo exuere non potes. 
Imago est hominis clavis affixi, in qua proponenda Horatius respexit, opinor, initium 
Promethei yincti, ąualem Aeschylus praebnit." AIso: (a) Wenn ihre Niigel aus Stali! die 
grassliche Nothsherrin in die Zinnen einschlagt, das l iei sst :  (b) wenn du deines Lebens 
Ende anschaust unter dem Bilde der grasslichen Nothsherrin, die einen (oder den?) Men- 
schen an die Zinnen deines Mcerpalastes annagelt, das hei ss t :  (c) wenn du die grassliche 
Yorstellung von der Nothwendigkeit des Sterbens aus der Seele nicht entfernen kannst." 
Wie nun diese drei Yorstellungcn (a, b, c,) welche hier durch ein, „das heisst" ais 
identisch hingestellt sind, wirklich desselben Inhalts sind, das zu begreifen mussen wir 
uns leider ausser Stande erklaren. Wir wollen daher diese monstróse Yorstellung auch 
nicht weiter analysiren und nur bemerken, dass keine gesunde Logik erlaubt so zu spre- 
chen: „Wenn du die grassliche Yorstellung von der Nothwendigkeit des Sterbens aus 
der Seele nicht entfernen kannst, so musst du sterben, oder so wirst du dein Haupt von 
den Schlingen des Todes nicht befreien."

Fassen wir also das Ergebniss zusammen: Orelli will, dass die Nothwendigkeit 
mit der symbolischen Bedeutung des Zielsetzens ihre Nagel in den Giebel des vollendeten 
Palastes (man sieht nicht we l c h e s  Palastes?) schlage, gleichsam ein Haltruf fur den 
rastlos Strebenden; mit ahnlicher Beziehung lassen Dillenburger und Nauk die Nothwen- 
digkcit alle Meerpalaste des Reichen ersteigen, in jeden Giebel ihre Nagel schlagen, von 
jedem Giebel dem Herrn das Ende ankiindigend; nach Perlkamp schlagt dieselbe gleich 
eineni d i c t a t o r  cl avo f i gendo den Jahresnagel in die Giebelspitze ais ware es eine 
Wandflache, wie eine symbolische Lhr mahnend, dass ein Jahr des Lebens wieder ab- 
gelaufen. Um das Maass voll zu machen llisst Er. Ritter die Nothwendigkeit mit ihren 
Niigeln einen Menschen an den Giehel schlagen, etwa wie von Jiigcrn und Fórstern er- 
legtc Raubvogel an Scheunenthiiren und die Giebel ihrer Hauser genagelt zu werden pfle- 
gen, wenigstens lasst er den Besitzer im Geiste sieli wie einen solchen Raubvogel an 
den Giebel seines Palastes angenagelt erblicken. Mitscherlich hatte nicht Unrecht diese 
Giebehorstellung ein „ insulsum phantasma " zu nennen und Jani von ihr zu sagen: „quod 
sane nullum sanum sensum praebere potest."

Fragen wir zum Schluss dieses Abschnittes noch, ob denn v e r t i c e s  wegen seiner 
Umgebung oder wegen des Zusammenhanges hier den Giebel des Hauses bezeichnen 
konne, da eine allgemeine Vorstellung, ein mehrdeutiges Wort seine individuelle Bezie
hung erst durch die Yerbindung erhalt. Konnte hier v er ti ces alle die Bedeutungen ver- 
niinftiger Weise haben, welche die Ausleger hineingelegt hahen, so wiirde dem Dichter 
mit Recht ein Vorwurf deshalb gemacht werden. Hat also Horaz an dieser Stelle Ver- 
anlassung gegeben, das Wort v e r t i c e s  in dem Sinne von Giebel, Zinne zu nehrnen?
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Diąjenigen, welche es in diesem Sinne nehmen, werden die Yeranlassung in der Yor- 
steliung des Bauens, des c a e me n t i s  oc c upa r e  finden. Aber enthalt denn dieser Aus- 
druck die Vorstellung des Bauens? Wir behaupten ne i n ,  nicht das Bauen, sondern 
das ungenugsamc, unnatiirliche Hiniibergreifen in das Gebiet des Mecres, das Besitznehmen 
vom Meere schwebt dem Dicbter vor, wobei die Yorstellung des Aufbauens zuriicktritt. 
Selbst in den beiden ahnlichen Stellen II, 18. „ — struis domos marisąue Bajis obstrepen- 
tis urges summorere litora," und Ul, 1. „contracta pisces aeąuora sentiunt jactis in 
altum molibus; buc frequens caementa demitlit redcmptor &c." wird nur die Hast, womit 
der Herr das Meer zum festen Lande umzuscliaffen bemiiht ist, geschildert und das 
Bauen nur ganz allgemein angedeutet. Wir kommen also zu dem Resultate, dass fur 
eine besonnene Interpretation in der Umgebung kein Grund gegeben ist yertices fur Gie- 
bel zu nehmen.

§ 6.

Ei^e vierte Erklarungsweise, welche die der altesten Herausgeber ist, des Cruąuius, 
Torrentius, Baxter, auch Mitscherlich’s, nimmt ve r t i c e s  fiir Scheitel der Menschen 
aber in zwiefacher Auffassung:

a) Einige niimlich wie Mitscherlich nehmen ve r t i c e s  nicht fur Menschen, ais 
pa r s  pr o  t o t o ,  sondern ais besonderen Theil des Menschen und zwar des Menschen 
iiberhaupt, unter welchen Begriff hier dann der Reiche fiillt. Der Sinn wiire also: Wenn 
(wami) das Verhiingniss den Menschen mit unentfliehbarer Kraft erfasst, wortlich: Wenn 
das Verhangniss oben in den Scheitel (den Menschen) ihre Demant-Nagel schlagt." An 
dieser Erkliirung ist mit Grund mehreres auszusetzen: Das s u mmi s  in diesem Sinne 
genommen hatten Orelli und Dillenburger wold Recht cin mi r um t n i f r t To y  zu nennen. 
Denn warum soli gerade obe n  in den Wi r b e l  der Nagel geschlagen werden? Etwa 
um die Sicherheit der Wirkung, das augenblickliche Tódten zu bezeichnen? Allein das 
ist hier eine fremdartige Yorstellung, wo die Sicherheit und Unfehlbarkeit, die Unmog- 
lichkeit der Befreiung schon in dem Ausdrucke cl avo f i ge r e  liegt. Dazu kommt 
noch ein zweiter Uebelstand. Zwar kónnen wir den Gegnern dieser Erklarung im Al 1- 
gemeinen darin nicht beistimmen, dass c l avos  v e r t i c i b u s  f i gere  in diesem Sinne 
eine unaesthetische grassliche Yorstellung enthalte. Denn der Ausdruck cIavo t r aba  li 
f i ger e  hatte durch den spruchwortlichen Gebrauch (Cicero Verr. II, 5, 21) liingst das 
urspriingliche Grelle der Yorstellung verloren und ein allgemeines Gepriige erhalten , so 
dass ohne an das Marteryolle zu denken, bios das unfehlbare Bewaltigen festgehalten 
wurde. Es wurde demnach der Ausdruck h om i ne m,  ja selbst c a p u t  h o mi n i s  clavo 
t r a b a l i  f i g e r e  nach rómischer Anschauungsweise nictots Unaesthetisches enthalten;
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allein durch Hinzusetzung des sum  mi s ,  wodurch der Punkt des Einschlagens so i n d i v i 
duell bezeichnet wird, yerliert der Ausdruck seine spriichwórtliche Allgemeinheit und er- 
halt seine ursprungliche grelle Bedeutung wieder. Dieses igńorirt Mitscherlich, der darin 
Recht bat, dass bei dem Ausdruck c l a r o s  f i ge r e  kein Romer an die ursprungliche Yor- 
stellung dachte. Aber auch der Gedanke selbst, den diese Erklarung giebt, ist schwach 
und feblerhaft: „Wenn dps Yerhangniss dir den Todesnagel oben in den Scheitel schliigt, 
oder: wenn das Todesverhangniss dich unabwendbar erfasst, oder wie Mitscherlich er- 
klart: Wenn deine Todesstunde da ist, — wirst du nicht dein Herz von Angst, nicht 
dein Haupt von den Schlingen des Todes befreien!" Diese Logik wird von Bentlei mit 
Recht verspottet: „ Pulcre sane philosophatur. Quid enim? quid si non figat clavos \e -  
cessitas, nonne moritur nihilo minus?" Freilich nehmen die Erkliirer darni si weniger 
conditional ais temporal fur cum. Richtiger setzt er hinzu mit Bezug auf non a n i mum 
mę t u  &c. „Fallitur ergo Horatius, nam ego spondere ausim, cui clavus per cerebrum 
adactus sit, omni mętu liberum et expeditum futurum." Also der Gedanke enthalt ein- 
mal eine Unwahrheit: „ si c!avos — figit, non animum mętu expedies," den- , in dem 
Augenblicke des Todes bort die Furcht auf; anderseits cine leere Tautologie: „si figit — 
non expedies caput," wenn das Todesverhangniss dich fasst, musst du sterben. Dazu 
kommt derm noch die ungeheure Geschmacklosigkeit, dass in den beiden unmiltelbar auf 
einander folgcnden Bildern der Kopf des Menschen zweimal ,und zwar in ganz Yerschie- 
dencr Weise Mittelpunkt der Yorstellung ist, einmal ais von den Nageln des Verhangnis- 
ses durchbort, das andere Mai ais in der Schlinge gefangen.

b) Nachdem wir gezeigt haben, dass v e r t i c e s  an unserer Stelle weder ais ver -  
t i c e s  c l a v o r u m,  noch r e r u m ,  noch d i v i t i a r um noch endlich ais vc r t i ces  aedi -  
f i c i o r u m zu nehmen irgend ein Grund oder Recht \orhanden ist, nachdem wir ferner 
gezeigt, dass auch v e r t i ę e s  h o mi n u m in dem Simie unzulassig ist, dass darunter die 
Kopf e  der Menschen gerade und ausschliesslich verstanden werden, so bleibt nur noch 
die eine Erklarung iibrig, wonach su mmi yc r t i ce s  tropisch (pars pro toto) fur ho - 
mi ne s  i n s i gne s  zu nehmen ist, „sortitur insignes et imos &c."

Dies ist nun diejenige Erklarung, welche wir tur die allein zuliissige und richtige 
halten. Wie nach Livius I, 54. Tarąuinius die „summa papaverum capita baculo decus- 
sit," so packt das Todes-Verhangniss gerade die aus der Schaar der Menschen henorra- 
genden Grossen, weil sie  gerade dem Tode so gern entrinnen mdchten, mit unwider- 
stehlicher Gewalt. Daher die Kraft des Ausdrucks, die mit Absicht in Bezug auf die 
Grossen gewiihlt ist, denn die gewóhnlichen Menschen fallen (nos ubi decidimus) wie die 
welken Blatter oder die reifen Fruchte. Dass nun das si mit den.Scholiasten in dem 
Simie von ą u i p p e  cum zu nehmen, versteht sich von selbst: „Wenn es wahr ist
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(und es ist wahr) dass das Verhangniss die Grossen der Erde mit unerbittlicher Kraft 
erfasst, dann wirst du weder dein Herz von Sorge, noch von den Schlingen des Todes 
dein Haupt befreien. "

Die Lehre „ arm und reich im Tode gleich" wird von Horaz den Grossen so oft 
und so eindringlich gepredigt, dass sie uns auch hier in einer anderen Form nicht 
auflallen darf:

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas 
Regumque turres. I, 4, 13.
Occidit et Pelopis genitor, conviva deorum &c.
Sed omnes una rnanet nox. 1, 28, 7 — 15.
Divesne prisco natus ab Inacho,
Nil interest, an pauper et infima 

De gente sub divo moreris,
Victima nil miserantis Orci. II, 3, 21.

— — compescit unda scilicet omnibus 
Quicunque terrae munere vescimur

Enaviganda sive reges,
Sive inopes erimus coloni. II, 14, 9 — 21.

Acqua tellus 
Pauperi recluditur

Regumque pueris. II, 18, 32.
Aequa lege Necessitas 

Sortitur insignes et imos. III, 1, 14.
Nos ubi decidimus

Quo pius Aeneas, quo dives Tullus et Ancus. IV, 7, 15.
Und den damit verbundenen Gedanken, dass auch vor Angst und Sorgen Reichthum und 
ein iippiges Leben nicht bewahrt, finden wir erinnert:

Non enim gazae neque consularis 
Summovet lictor miseros tumultus 
Mentis et curas laqueata circum 

Tecta volantes. II, 16, 9.
— — sed Timor et Minae
Scandunt eodem, quo dominus, neque &c. 111, I , 35.
Non domus et fundus, non aeris acervus et auri 
Aegroto domino deduxit corpore febres,
Non animo curas. Epist. I , 2, 48.
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Diese Grossen der Erde, welche Iloraz bald mit r e gc s ,  bald mit r e g u m p u e r i ,  
bald mit i n s i gne s  bezeichnet, sind nach unserer Ansicht unter suinmi  ve r t i c e s  zu 
yersteben. Dass ve r t e x  hauptsachlich vom menschlichen Scheilel zu yersteben, lelirt 
der gewohnliche Spracbgebraueh und auch die oben angefuhrte Stelle des Quintilian be- 
statigt es. Wo dalier nicht ausdrucklich durch die Umgebung eine andere Beziehung 
gegeben ist, bat man v e r t e x  iii diesem Sinne zu nebmen. Hier ist aber,  wie oben 
gezeigt worden, keine andere Beziehung begrundet. Aber auch das wollen wir noch 
nachweisen, dass unserem Dicliter urn das Henorragen iiber andere Menschen zu be- 
zeichnen, diese Arorstellung des erhabenen Scheitels sehr gelaufig ist. Wir fiihren die 
bekannten Beispiele an :

()uodsi me lyricis yatibus inseris
Su b l i mi  feriam sidera ve r t i ce .  I, 1, 35.
et t o l l ens  vacuum plus nimio gloria v er l i cem I, 18, 13.
Jurę perhorrui
Late c o n s p i c u u m t o l l e r e  ve r t i cem.  111, Ki, 19.

Yergleichen wir mit diesen drei Stellen unseren Ausdruck „summi yerlices," so kann 
wold kein Zweifel sein, dass s u b l i mi s  v c r t e x ,  l a t e  c o n s p i c u u s  s u b l a t u s  ver -  
t ex,  pl us  n i mi o  s u b l a t u s  v e r t e x  und unser s ummi  y e r t i c c s  yerschiedene Aus- 
driicke einer und derselben Grundvorstellung sind. Demnach haben yyir unter s ummi  
y e r t i c e s  (das summi hier gebraucht wie in summi homines, summi montes [carm. II, 
10, 12.] summa papaverum capita) die aus der Menge heryorragenden Grossen der Erde 
zu yersteben, nicht wie der Comment. Cruq., Torrentius &c. ungenau erklaren: „capita 
insignium hominum" sondern die h o mi n e s  i ns i gne s  selbst, und die Yorstellung yon 
eincm Durchboren des Kop fes oder S c h e i t e l s  muss ganzlich entfernt werden.

Der Sinn der Stelle ware demnach folgender: „Magst du im Besitze aller Schiitze 
der Welt mit Luxusbauten das Meer im Osten und im Westen yon Italien bedecken, 
weno ihre Demantnagel in die hochsten Scheitel die grause Nothwendigkeit scldiigt, 
wirst du weder die Ruhe des Herzcns finden, noch dich \or dem Tode bewahren." 
Auch glauben wir nach den zum Yergleich angezogenen Stellen metus-  nicht allein yon 
der Furcht vor dem Tode, sondern iiberhaupt von den Aengsten und Sorgen, die auch 
den Reichen qualen yerstehen zu miissen. Denn diese beiden Uebel, Sorgen und das 
Verhiingniss des Todes waren es, welche die Grossen der Erde immer wieder an ihr 
menschliches Loos erinnerten und sie hinderten den Gottern sfch gleich zu achten.

So glauben wir denn eine Erkliirung gewonnen zu haben, bei welcher alle gram- 
matischen, logischen und iisthetischen Miingel der yon uns beleuchteten Erkliirungsyer- 
suche yermieden sind, welche sowohl mit der Ueberlieferung des Scholiasten ais mit
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dem Sprachgebrauche und der Gedankenweise des Dichters in \ollkommner Ueberein- 
stimmung ist, eine Erklarung, welche ffur deshalb iibersehen oder verschmaht worden, 
weil man sich einerseits zu iingstlich vor der griisslichen VorstelIung des Ko p f s p a l -  
t ens  buten, andererseits etwas reclit Geistreiches auffinden wollte.

N i e  be r  i l i n g .

8 cli u I n a cli r i cli te n.
A. Allgcmcinc Lelnwerfassnng.

I . Ofier - P rim a . lila s se n lc iir c r  der D irector.

1. R e l i g i o m  a) Fur die katholischen Schiller 2 Stunden wóchentlich Religions- 
lehrer Scbinke: die Sittenlebre bis zu den Pflichten gegen den Nebenmenschen. Wieder- 
bolung der Glaubenslebre und der Kirchengeschichte. b) Fur die evangeliscben Schiller 
1 St. wóchentlich Superintendent Jacob. Im Winter: Glaubenslebre; im Sommer: Lescn 
und FZrklaren ausgewahlter Stellen des neuen Testaments im Urtext. — Leben Jesu.

2. La t e i n  8 St. w. der Director. 2 St. Horat. carm. lib. 111. IV. Salir. lib. I, 1,3,
4, 6, 7, 9. Kpist. i ,  1—4 und 6 — 13. — 4 St. Tacitus vita Agric. — De moribus
Germ.— Cicero de off lib. I c. 25. -- 2 St. Stiliibungen in Extemporalien, Exercilien, 
Aufsatzen; Uebung im Lateinsprechen. — Themata der lat. Aufsatze: 1. Pompejus 
Magnus felicissimae \itae tristissimum exitum habuit. 2. De argumento et consilio Horatii 
carm. 4. lib. III. 3. Vitium parvis magnisque civitatibus commune ignoranlia recti et 
inridia. 4. Enarrentur bella, ąuibus Macedonia in potestatem Romanorum venit. 5. Tbe- 
mistocles patria expulsus a Persis liberalissime exceptus est. 6. Quae res Hannibali 
in Italia bellum adversus Romanos gercnli iniąuae fuerint. (Probearbeit.) 7. Quibus
rebus regni Persarum ruina sit retardata. 8. Bella intestina praeter cetera funesta et 
luctuosa sunt. (Abitur.- A.) 9. Ilegulus a Carthaginiensibus captus de redimendis cap-
tivis Romam mittilur. 10. Graeciae civitates principatum sive imperium maritimum Atbe- 
niensibus concedunt. 11. Hannibalem magis admirandum esse quam Caesarem. 12 Quo-
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modo factum sit, ut Carthaginienses in bellis punicis Romanis pares esse non possent? 
13. Belli an pacis arlibus magis inclaruerint Athenienses? (Probe-A.) 14. Gur Atheni- 
enses post bellum peloponnesiacum pristinum rerum suarum llorem repetere non potu- 
erint? (Abitur.-A.)

3. G r i e c h i s c h  6 St. w. der Director. 2 St. Sopbocles, Oedipus Rex und Oe- 
dipus Goloneus. — 3 St. Platon’s Apologie, Criton, Eutyphron. Thucydides lib. 1. c.,
1 — 31 und 44— 68. — 1 St. Grammatik die Lehre von den Modi, Wiederliolung;
Uebersetzung aus dem Deutschen und Lateinischen ins, Griechische.

4. De u t s c h  3 St. w. Oberlebrer Liedtki. Die Hauptlehren der Rhetorik, Uebung
im Vortrage eigener Arbeiten, Yorlesen und Erklaren classischer Stucke: Golhes Iphige- 
nie, Tasso, die naturliche Tocbter. — Beurtheilung der angefertigten Aufsatze, dereń 
Themata waren: 1. Der Mensch ist eine Frucht aus seiner eignen Saat. 2. Unter wcl- 
chen Bedingungen kann das nationale Drama gedeihen? 3. Des Menschen edelstc Tha- 
tigkeit ist die, die sich selbst nicht kennt. 4. Wer die Wahrheit sucbt, darf nicht die 
Stimmen ziilden. 5. Gar selten thun wir uns selbst genug; desto tróstender ist es, An- 
deren genug gethan zu baben. 6. Es gibt viele Menschen die bios lesen, damit sie 
nicht denken durfen; wolier kommt das? 7. Welche Bedeutung haben fur Griechenland 
seine Colonieen gehabt in politischer, merkantilischer und literarischer llinsicht? 8. Den 
Weisen kannst du an der Wahl der Zweck’ entdecken, den Klugen an der Wahl der 
Mittel zu den Zwecken. 9. Segen und Gefahrcn des Friedens. 10. Charakterzeichnung 
des Orestes und Pylades in Góthe’s Iphigenie. 11. In wie leni hiingt unser Lebensgluck 
von unsern Ansichten iiber das menschliche Leben ab? 12. Das Leben ist nicht kurz. 
(Abit.-A ) 13. Und wenn es gliickt, so ist es auch verziehen, und jeder Ausgang ist
ein Gottesurlheil. (Abit.-A.)

5. Fr a ń  z ós is cli 2 St. w., Professor Ileimbrod. Grammatik verbunden mit 
deutsch - franzosischen Uebungen. Lekturę einiger Abschnilte aus Karker’s Ilandbuche 
und der Alhalie von Racine.

6. Hebr i i i s ch  2 St. w. Religionslehrer Schinke. Das Wichtigste aus der Syntax. 
Gelesen und erkliirt wurden aus Levy’s Lesebuche: Psalm 23, 24, 29, 33, 34, 42, 43; 
90 bis 98; 113 bis 118; 121, 137, 139. Sprichwórter Salom. c. III und 21; der Predi- 
ger: c. XI. XII; Hiob c. VII, XXIX. Flausliche Arbeiten.

7. Ma t h e ma t i k  4 St. w. Oberlehrer Rott. Wiederholung und VervoIlstandigung 
der Stereometrie und der Trigonometrie, der Lehre von den Gleichungcn und Progres- 
sionen nebst Anwendung auf die Zins- und Rentenrechnung. Aufgaben, die theils in 
der Schule theils zu Hause bearbeitet wurden, dienten zur Einiibung und Refestigung 
der mathematischen Satze.
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8. G e s c h i c h t e  und  Ge ogr a p l i i e  3 St. w., Oberlehrer Liedtki. Die neuere 
Geschichte. Yon Zeit zu Zeit wurde eine Stunde auf Wiederholung der olten und mitt- 
leren Geschichte und auf Geograpliie yerwandt.

9. Ph y s i k  2 St. w. Oberlehrer Rott. Die Lehre vom Magnetismus und der 
Electricitiit, von der Warme und dem Lichte.

10. Ge s a ng  1 St. w. Gymnasiallehrer Wolff.
11. Ze ich  n en 1 St. w. fur die Primaner und Secundaner, welche daran Theil 

nehmen wollten. Zeichenlehrer Peschel.

I I .  Uiitcr- P rim a. I&lassenlclircr G yinuasiallclirer P o lk ę .

1. Rel i gi  on combinirt mit Ober-Prima.
2. L a t e i n  8 St. w. 2 St. llorat. carm. lib. III. IV. lib. epod. Satir. I. 1. der l)i- 

rector. 2 St. Cicero de senectute, orat. pro Archia, in Catil. II. 4 St. Stiliibungen in 
Exercitien, Extemporalien, Aufsatzen. Wiederholung aus der Grammatik. Memoriren. 
Gymnasiallehrer Polkę. Die Themata zu den lateinischen Aufsatzen waren: 1. Q u i b u s de 
causis plcbs Romana in sacrum montem secesserit? 2. Patroclus ab Achille petit, ut 
pugnae sibi interesse liceat. 3. Quibus rebus factum sit, ut Graeci in tot civitates divisi 
unus tantum populus haberi possint? 4. Quibus potissimum causis belio Peloponnesiaco 
res Atheniensium sint minutae, quibusque rebus aftlicti eorum animi erigendi sint, So- 
crates docet Periclem natu minorem. 5. Quae res Caesaris mortem secutae sint, breviter 
enarretur. 0. Caesaris caedes utrum laudanda an vituperanda sit quaeritur. 7. Quibus 
rebus Alexander M. gloriam suam inquinaverit? 8. De Themistoclis in Atheniensium ci- 
vitatem meritis. 9. Quaenam molestiae senectutis esse vulgo ferantur, quibusque reme- 
diis illae sind leniendae? 10. Relli Peloponnesiaci quae causae fuerint exorientis, qui 
eventus confecti?

3. Gr i e c h i s c h  6 St. w. Gymnasiallehrer Polkę. 3 resp 2 St. Iłom. Ilias. lib. 
XVI, XVII, XVIII, XIX. 2 resp. 3 St. Xenoph. Mcmorab. lib. 111 und ein Theil von IV. 
Die Uebersetzung zum Theil lateinisch. I St. Grammatik, die Lehre von den Modi. Ex- 
ercitia und Extemporalia.

4. De u t s c h  3 St. w. Oberlehrer Liedtki. Lehrstotf wie in Ober-Prima. Yorge- 
lesen und erkliirt wurdcn: Schiller’s Tell und Wallenstein. Die Themata zu den sehrift- 
lichen Aufsatzen waren: 1. Ein Heute ist mehr werth ais zwei Morgen. 2. Ucber die 
Entstehung und die Bedeutsamkeit des romischen Volkstribunats. 3. Die politische 
Bedeutsamkeit des Demosthenes und des Cicero, eine historische Parallele. 4. Betrach- 
tungen iiber die Kronung Karl des Gr. zum romischen Kaiser. 5. Gluck des Menschen 
der wenig Bedurfnisse hat. 6. Je vollkommner der Mensch desto glucklicher ist er.
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7. Warum scheiterten Hannibali Feldziige in Italien? 8. Wie lasst sich die Ueberlegen- 
heit Europa’s iiber die anderen Erdtheilc erk lii ren ? 9. Ueber die Quellen des Gehorsams 
10. Eiu Leben vo!l Arbeit keine Last, sondere eiue Wohlthat.

5. F r a n z o s i s c h  2 St. w. Professor Heimbrod. Grammatik verbunden mit 
deutsch-franzósischen Uebmigen. Lectiire einiger Abschnilte aus Karker’s llandbuche.

0. He b r a i s c h  combinirt mit Ober-Prima.
7. M a t h e m a t i k  4 St. w. Oberlehrer Rott. Stereometrie und Trigonometrie.

Die Lehre von den Gleicliungen des zweiten Grades und den Progressionen. liearbeitung 
von Aufgaben zu den abgehandelten Theilen der Mathematik.

8. G e s c h i c h t e  und Ge o g r a p h i e  combinirt mit Ober-Prima.
9. Phys i k  combinirt mit Ober-Prima.

10. Gc s a ng  1 St. w. Gyinnasiallehrer Wolff.
11. Ze i c l i nen wie Ober-Prima.

I I I .  €)!»cr-Secuutla. li la ssc n le lir cr  O berlclirer Itr. Npiller.

1. Re l i g i on  a) Fur die katholischen Schiller 2 St. w. Religionslehrer Schinke. 
Kirchengeschichte von Constantin dem Grossen bis zur Iiirchentrennung. b) Fur die 
evangclischen Schiller eine St. w. Superintendent Jacob. Itn Winter Sittenlehre; im 
Sommer christliche Kirchengeschichte von 1500 an.

2. La t e i n  10 St. w. Oberlehrer Dr. Spiller. 2 St. Virgil. Aon. lib. IV. V. und 
ausserdem mehrere Stellen ex tempore gelesen; Georgie, lib. II. v. 458 sqq. erkliirt 
und memorirt. 3 St. Livius. Praefatio und lib. II. 5 St. Grammatik: die Lehre vom 
Infinitiy, Participium, Gerundiutn und .Supinum, nebst Wiederholung der Lehre vom 
Conjunctiy. Esteinporalien, Exercitien und Compositionen; Aufsatze, dereń Themata 
folgende- waren: 1. De vita mea. 2. Quomod<4 reges Roma expulsi sint breviter expo- 
nitur. 3. Quae pericula Tarąuinius Superbus fecerit regni recuperandi. 4. Laudantur 
Horatius Cocles, C. Mucius, Cloelia yirgo. 5. Quomodo triginta tyranni Athenis expulsi 
sint. (Xenoph. Heli. II, 4.) 6. De Aristidis in patriam meritis 7. Cn. Marcius Coriola- 
nus precibus lacrimisąue matris conjugisąue commotus castra ab urbe movet. 7. Quibus 
potissimum rebus effectum sit, ut Romanorum plebs in sacrum montem seccderet, et 
quae jura ca re impetraverit. 9. Narratur honesta Leonidae apud Thermopylas mors.

3. Gr i e c h i s c h  6 St. w. Oberlehrer Dr. Spiller. 2 St. Horn. llias lib. IX, X.
und mehrere Stellen ex tempore. 3 St. Xenoph. Hellen, lib. II. Herodot. lib. I c. 32 
— 100. 1 St. Grammatik: die Lehre vom Subjecte und Pradikate, von den Casus.
Exercitien und Compositionen. Memoriren.
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4. D e u t s c h  2 St. w. Oberl. Dr. Spiller. Die Poetik nach Bonę, yerbunden mit 
der Erkliirung gelesener und memorirter Stiicke; Uebungen im Disponiren und im 
freien Vortrage. Correctur derAufsiitzc, dereń Themata folgende waren: 1. Ueber die 
zweckmassige Eintheilung der Zeit. 2. Ueber Schillers Gedicht: das eleusinische Fest.
3. Das Feuer ais Bundesgenosse und Feind des Meuschen. 4. Das Mittelmaas ist gut 
dem Alter wie der Jugend, Mittelmassigkeit jedoch ist keine Tugend. 5. Entwickelung 
des Ideenganges in Schiller’s „ Licd von der Glocke." 6. Der Winter und das Greisen- 
alter, eine Parallele. 7. Die Glocke in ihren verschiedenen Beziehungen zum menschli- 
chen Leben. 8. Schilderung des Landlebens. 9. Was yerkiirzt mir die Zeit? Thiitigkeit! 
Was macbt mir sie unertriiglidi lang? Mussiggang! 10. Hat auch der Schiller Grund 
sein Yaterland zu lieben, und wie kann er diese Liebe bethatigen? 11. Das Bild des 
hereinbrechenden Abends. Nach Schiller’s Glocke. 12. Beschreibung der im Juni d. J. 
gcmachten Fusstour. 13. Einiges vom Nutzen der Geschichte. 14. Ueber den Werth 
der griindlichen Erlernung unserer Muttersprache.

5. F r a n z o s i s c h  2 St. w. Professor Heimbrod. Grammatik nebst deutsch-fran- 
zosische» Uebungen. Charles XII. von Yoltaire, 3. 4. 5. Buch.

6. Hebr i i i sch 2 St. w. Religionslehrer Schinke. Grammatik bis zur Syntax. 
Verbcsserung der hauslichen Arbeiten. Gelesen und erkliirt wurde aus dem Lesebuche 
von Levy von p. 48 — 82.

7. Ma t h e m a t i k  4 St. w. Oberlehrer Rott. Die Lehre vom Kreise nebst Flachen- 
berechnung; die Rechnung mit Wurzelgróssen; die Lehre von den Gleichungen und den 
Logarithmen. Bearbeitung mathematischer Aufgaben.

8. G e s c h i c h t e  und Ge o g r a p h i e  3 St. w. Oberlehrer Liedtki. Das Mittel- 
alter. Iiinige Slunden wurden auf den geographischen Unterricht verwandt.

9. Phys i k  1 St. w. Oberlehrer Rott. Einleitung von den allgemeinen Kórper- 
phanomenen; die Lehre von den festen Korpern.

10. Ge s a ng  wie in Unter-Prima.
11. Z e i c h n e n  wie in O.-Prima.

V I. (In ter-Sccu m la. Etla«senlclircr G yiim asiallclircr W olff.

1. Re l igi  o n combinirt mit Ober-Secunda.
2. La t e i n  10 St. w. Gymnasiallehrer Wolff. 3 St. Virgilii Aen. lib. VIl und VIII 

bis v. 520. 3 St. Liyius lib. I, c. 47. 4 St. Grammatik. Wiederholung der Lehre vom 
Indicat., Conjunct. und Imperat.; vom Gerundium und Supinum. Estemporalien, Exerci- 
tien und Compositionen; Aufsiilze iiber folgende Themata: 1. Itanae regem petentes.
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2. Horatiorum Curatiorumąue pugna narretur. 3. Agitur de bello ob raptas Sabinas 
orto. Memoriren.

3. Gr i e c h i s c h  6 St. w. Gymnasiallehrer Wolff. 2 St. Homeri Odyss. IV' und 
V 1 — 228. 3 St. Xenoph. Anab. iib. II, III c. 1— 3 I St. Grammatik nach Buttmann 
§ 115— 124 und das Wichtigste vom Gebrauch der Modi; Compositionen.

4. De u t s c h  2 St. w. Religionslehrer Dr. Smolka. Das Wichtigste aus der
Lehre von den Redeliguren bei der Erklarung einzelner prosaischer und poetischer 
Stucke eingeiibt; Memoriren poetischer Stucke. Aufsatze iiber folgende Themata: !. 
Meine Lebensbeschreibung. 2. Principiis obsta, sero medicina paratur. 3. Steter Tropfen 
hohlt den Stein. 4. Unter welchen Kónigen begann und wodurch ward der Untergang 
der persischen Monarchie beschleunigt? (Klassenarbeit ) 5. a) Was verdanken die Ae-
gyptier ihrer territorialen Lagę? b) Worauf waren die Phónizier durch ihre Lagę an- 
gewiesen? c) Was ist von den aegyptischen Todtengerichten zu halten? 6. Welches 
sind die Grundgedanken des Schillerschen Gedichtes: der Kampf mit dem Drachen?
7. Worin zeigt sieli ein boser Einfluss der Lykurgischen Gesetzgebung auf die Spartaner?
8. Ueber den Nutzen des Eisens. (Klassenarbeit.) 9. Meine Osterferien 10. a) Was 
verdankt Sparta dem Lykurg? b) Welches sind die Yorzuge der Lykurgischen Yerfas- 
sung vor der Solonischen? 11. Leonidas bei den Thermopylen. (Klassenarbeit.) 12. 
Welches ist die welthistorische Bedeutung der Perserkriege? 13. Gedankengang der 
Klopstockschen Ode: An Ebert. 14. Ueber die Aufgabe des Geschichtschr#ibers. Nach 
W. v. Humboldt. 15. Meminisse dulce, quae fuit durum pati.

5. F r a n z ó s i s c h  2 St. w. Professor Heimbrod. Grammatik nebst deutsch - fran- 
zosischen Uebungen. Charles XII. von Voltaire, I. und II. Buch.

6. He b r i i i s c h  2 St. w. Religionslehrer Schinke. Aus der Grammatik die Ele- 
mentar - und Formenlehre bis zu den verb. ąuiescent.; Verbesserung der hiiuslichen 
Arbeiten. Gelesen und erkliirt wurde aus dem Lesebuche 2. Mos. I, II, III, IV, XII, XIII.

7. M a t h e m a t i k  comb. mit Ober-Secunda.
8 Ge s c h i c h t e  u n d  G e o g r a p h i e  3 St. w. Religionslehrer Dr. Smolka. Nach 

einer gedrangten Uebersicht der Hauptmomente aus der Geschichte der orientalischen 
Kultunolker die Geschichte der Griechen bis zum Jahre 145 mit bestiindiger Beriicksich- 
tigung der geographischen Verhaltnisse. Wiederholung der neuern Geographie von 
West-Europa.

9. Phys i k  combinirt mit Ober-Secunda.
10. Ge s a ng  wie Unter-Prima.
11. Ze i c h n e n  wie Ober-Prima.



25

V . Ober -  T ertia . M lassen lch rcr Uollaborator Schneider.

1. Re l i g i on .  a) I'ur die kathoiischen Schiller 2 St. w. Religionslehrer Schinke. 
Die Lehre von den Gnadenmitteln und von den Geboten. b) fur die evangelischen 
Schiller 1 St. w. Superinlendent Jacob. Im Winter: Artikel 2 und 3 des Katechismus; 
im Sommer: das 3. Hauptstiick.

2. La t e i n  10 St. w. Collaborator Schneider. 3 St. Ovidii metamorphoses, ausge- 
wablte Sliicke ans lib. I, 11, IV, V, VI, VIII. Tristium lib. I, eleg. 1, 3, 8, lib. IV, 
10. 3 St. Gaesar de beli gali. lib. VII von cap. 20, lib. IV, V. — Memoriren. — 4 St. 
Grammatik. Nach Wiederholung der Lehre von den Casus und Tempora die Lehre 
von den Modi. Schriftliche Uebungcn in Extemporalien und Exercitien. Prosodie und 
metrische Uebungcn.

3. G r i e c b i s c h  6 St. w. Professor Heimbrod. Grammatik: Die Verba auf 
einige Hauptregeln aus der Syntax; Wiederholung der ganzen Formenlehre. Deutsch- 
griecbische Uebungcn. Uebersetzen einiger Abscbnitte aus Gedike’s Lesebuch; Xenopb. 
Anab. lib. V. und Iłom. Odyss. lib. I.

4. De u t s c h  2 St. w. Collaborator Schneider. Die Lehre von der Periode. Lec- 
ture, Erklarurig, Memoriren von Musterstikken; Correctur der Aufsiitzc.

5. F r a n z o s i s c b  2 St. w. Collaborator Puls. Wiederholung und Beendigung 
der Formenlehre; Uebersetzen aus dem deutsch-franzosischen und franzosiscb-deutschen 
Lesebuche; Extemporalien.

(i. Ma t h e m a t i k  3 St. w. Oberlehrer Liedtki. Von der Vergleichung der Pa- 
rallelogramme mit einander u. s. w. bis zu der Lehre vom Rreise incl. Wurzelgróssen 
und Gleichungen des ersten Grades.

7. G e s c h i c h t e  und G e o g r a p h i e  3 St. w. Professor Heimbrod. Deutsche 
und preussische Geschichte nebst der dazu gehórigen Geographie.

8. N a t u r g e s c h i c h t e  I St. w. Collaborator Hawlitschka. Uebersicht des Thier- 
und Minerał-Reichs.

9. Ge s a n g  I St. w. Siehe Unter-Prima.
10. Z e i c h n e n  1 St. w. Zeichnenlehrer Peschel.

V I .  U n ter-T ertia. K la sscn lclire r  Scliulaints-U andidat
D r. V u lk el.

1. Re l i g i on.  a) Fur die kathoiischen Schiller 2 St. w. Religionslehrer Dr. 
Smolka. Die Lehre von den Gnadenmitteln und der erste Abschnitt von den Geboten. 
b ) Fur die evangelischen Scbuler: Siehe Ober-Tertia.
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2. La t e i n  10 St. w. Dr. Yolkel. Ovidii metomorphoses, ausgewiihlte Stiicke 
ans lib. I, II, III, verbunden wurde damit die Lehre von der Prosodie, Metrik nnd me- 
trische Uebungen. — 4 St. Caesar de beli. gali. lib. I und II grósstentheils. — Repetitionen 
aus Corn. Nepos. — Memoriren poetischer und prosaischer Stiicke. — 4 St. Grammatik: 
Wiederholung der Lelirc von den Casus; die Tempora und der Conjunctiv in abhiingigen 
Siitzen. Esercitien, Compositionen.

3. G r i e c h i s c h  6 St. w. Dr. Volkel. 3 St. Lectiire; vor Ostern: ausgewahlte 
Stiicke aus Gedike’s Lesebuche, nach Ostern: Xenoph. Anab. lib. I, c. 1 — 0. — 3 St. 
Grammatik, von den verbis contractis bis zu den yerbis auf /in, miindliche und schriftli- 
che Uebersetzung der dazu gehórigen Uebungstiicke, Exercilien und Compositionen. 
Wortbildungslehre.

4 D e u t s c b  3 St. w. Dr. Yblkcl. Die Lehre von dem zusammengesetzten Satze 
und von der Periode mit Anschluss an das Lesebuch. Erkiarung von prosaisclien und 
poetischen Musterstiicken. Uebungen im Yortrage. Aufslitze.

-i. F r a n z o s i s c h  2 St. w. Collaborator Puls. Wiederholung der Formenlehre, 
die unrcgelmassigen Verba; Uebersetzen aus dem dcutsch-franzosischen und franzósisch- 
deutschen Lesebuche; Extemporalien.

0. Ma t h e m a t i k  3 St. w. Oberlelirer Liedtki. Yon den Parailellinien bis zur 
Lelire vom Kreise; Potenziren und Extrahiren mit Buchstabengrósscn.

7. G e s c h i c h t e  und G e o g r a p h i e  3 St. w. Dr. Yolkel. Rómische Geschichte; 
Gcographic der Liinder, die das Rómerrcich umfasste.

8. N a t u r g e s c h i c h t e  1 St. w. Collaborator Hawjitschka. Im Winter: die Wir- 
belthicre, im Sommer: Beschreibung einheimischer Pllanzen aus den wichtigsten natiir- 
lichen Familien mit Beriicksichtigung der allgemeinen Botanik.

0. Ge s a n g  I St. w. Siehe Unter-Prima.
10. Z e i c h n e n  1 St. w. Zeichnenlehrer Peschel.

V II. Oiiarta I. Iilassenlelircr (nyiiinasiallclirer §teinnietz.
1. Rel i gi  on. a) Fiir die katholischen Schiiler 2 St. w. Religionslehrer Schinke. 

Die Glaubenslehre. b) Fiir die evangelischen Schiiler: Siehe Ober-Tcrlia.
2. L a t e i n  10 St. w. Gymnasiallehrer Steinmetz. 6 St. Grammatik: Wiederho

lung der Formenlehre, Syntax der Casus, das Wichtigste aus der Wortbildung, Memo
riren. Exercitien und Compositionen. — 4 St. Lectiire des Corn. Nepos, und seit Ostern 
in einer Stunde des Phaedrus, nach Vorausschickung des Nothwendigsten aus der Proso- 
die und Metrik.

3. G r i e c h i s c h  6 St. w. Gymnasiallehrer Steinmetz. Die Formenlehre bis zu
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den verbis contractis incl; Uebersetzung der beziiglichen Beispiele der Granirnatik; liiius- 
liche Arbeiterl und Compositionen, Memoriren.

4. D e u t s c h  2 St. w. Gymnasiallehrer Steinmetz. Fortsetzung der Satzlebre, 
insbesondere Unterscheidung der Nebensiitze, angeknupft an die Lectiire des Lesebuches; 
Uebungen im Yortrage, Aufsatze.

5 F r a n z o s i s c h  2 St. w. Collaborator Puls. Die Formenlehre bis zu den re- 
gelmassigen Yerben incl.; Ucbersetzen ans dem deutsch-franzósischen und franzósisch- 
deutschen Lesebuche; Extemporalien.

6. Mat h  em a t ik 3 St. w. Oberlchrer Rott. Planimetrie, erste Abtheilung bis 
zur Lclire von den Parallellinien; Arithmetik: die 4 Species mit Monomen und Polyno- 
men, das Quadriren und Quadratwurzelzich#u wurde eingeiibt, die Reclinung mit Deci- 
malbriichen wiederholt.

7. G e s c h i c h t e  und  G e o g r a p h i e  4 St. w. Gymnasiallehrer Steinmetz. Ge- 
schichte der Griechen und Macedonier. In den geographischen Lectionen wurde theils 
das Pensum der vorhergehenden Klassen wiederholt, theils die Lander des siidóstlichen 
Europa’s und des westlichen Asiens vorgenommen.

8. Ge s a n g  1 St. w. Gymnasiallehrer Wolff.
9. Z e i c h n e n  2 St. w. Zeichnenlehrer Peschel.

V I I I .  O i i i t r t u  I I .  l i l a s s e i i l c l i r e r  C o l l a l i o r a t o i *  H a w l i t s c h k a .

1. Re l i g i on .  a) Fur die katholischen Schiller: combinirt mit Quarta I. b) Fur 
die evangelischen Schiller; Siehe Ober-Tertia.

2. La t e i n  10 St. w. Collaborator Hawlitschka. 6 St. Grammatik: Wiederho- 
lung der irreguliiren Formenlehre, die Lehre von den Casus und der Wortbildung. 
Memoriren. Exercitien und Compositionen. — 4 St. Lectiire des Corn. Nepos, und nach 
Ostern in 1 St. des Phaedrus, nach Yorausschickung des Nothwendigsten aus der Prosodie 
und Metrik.

3. G r i e c h i s c h  6. St. w. Gymnasiallehrer Polkę. Die Formenlehre bis zu den 
verbis Iiąuidis; Uebersetzung der beziiglichen Beispiele der Grammatik, hausliche Arbei- 
ten und Compositionen; Memoriren.

4. De u t s c h  2 St. w. Collaborator Hawlitschka. Aus der Satzlehre insbesondere 
die Arten der Nebensiitze, angeknupft an die Lectiire des Lesebuches. Uebungen im 
Vortrage; Aufsatze.

5. F r a n z o s i s c h  2 St. w. Collaborator Puls. Die Formenlehre bis zu den re- 
gelmiissigcn Yerben inclus.; Uebersetzen aus dem deutsch-franzósischen und franzosisch- 
deutschen Lesebuche; Extcmporalien.
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(i. Ma t h e m a t i k  3 St. w. Collaborator Hawlitschka. Aus der Planimetrie wurde 
die erste Abtheilung bis zur Lehre von den Parallellinicn durchgenommen; aus der Arith- 
metik die 4 Species mit Mnnomen und Polynomen, Uebung im Quadriren und Quadrat- 
wurzelziehen, Wiederholung der Rechnung mit Decimalbriichen.

7. Ge s c l i i c h t e  und  Ge og r a p l i i e  3 St. w. Gymnasiallehrer Huber. Geschichte 
der Griechen bis zum Tode Alexanders des Grossen, verbunden mit der Geographie des 
siidostlichen Europa und VorJer-Asiens.

8. Ge s a n g  combinirt mit Quarta i.
9. Ze i c lin en 2 St. w. Zeichnenlehrer Peschel.

I X . Q uinta I. M lasscn lclircr Collaborator P u ls .

1 Re l i g i on .  a) Fiir die katholischen Schuler 3 St. w. Religionslcbrer Scbinke. 
Die Lehre von den Geboten. Biblische Geschichte des N. T. — b) Fiir die evangelischen 
Schiiler 2 St. w. Superintcndent Jacob. Im Winter: das 1. Hauptstuck mit Ribelspruchen. 
Biblische Geschichte 2. Theil; im Sommcr: der I. Artikel mit Spriichen. Biblische Ge
schichte A. u. N. T. Wiederholung.

2. La t e i n  10 St. w. Collaborator Puls. Wiederholung des Pensums der Sexta; 
die unregelmassige Formenlehre insbesondere die Yerba mit unregelmassigen Stammzeiten 
und die unregelmassigen Yerba; die Prapositionen, Adverbien und Interjectionen. — 
Uebersetzen aus dem Lcsebuche; Exercitien und Compositionen; Memoriren.

3. De u t s c h  2 St. w. Collaborator Puls. Uebungen im Lesen, Wiedererzahlen 
und Erklaren der gelesenen Stiicke; Declamiren. Der einfache Satz, das Wichtigste 
iiber die Interpunction, Orthographie an die Leclure gekniipft und geiibt durch schrift- 
liche Arbeiten.

4. F r a n z o s i s c h  3 St. w. Gymnasiallehrer Huber. Nach der Yorschule von 
Probst wurden die Artikel, das Substantiv, Adjectiv, Zahlwort, Furwort und die beiden 
Hiiifszeitworter praktisch eingeubt.

5. R e c h n e n  3 St. w. Collaborator Hawlitschka. Wiederholung der Lehre von 
den Decimalbriichen, darauf Einiibung der einfachen und zusammengesetzten Regel de 
tri, der einfachen Zins- der allgemeinen Procent- der Yertheilungs- und Kettenrechnung.

0. Ge o g r a p h i e  3 St. w. Collaborator Puls. Nach Wiederholung der nothwen- 
digen Yorbegriffe die Oceanographie. Allgcmcinc Uebersicht von Europa, darauf die 
einzelnen Staaten dieses Erdtheils.

7. Na t u r g e s c h i c h t e  1 St. w. Collaborator Hawlitschka. Die Wirbel- und 
Gliederthiere.

8. K ai li gr ap  hic 3 St. w. Oberlehrer Liedtki.
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9. Ge s a n g  1 St. w. Gymnasiallehrer Wolff.
10. Z e i c h n e n  2 St. w. Zeichnenlehrer Peschel.

X. O u iiita  II. H la ssciilclircr  G y m n a sia llclircr llu lic r .

1. Re l i g i  on eombinirt mit Quinta I.
2. L a t e i n  9 St. w. Collaborator Schneider. Wiederholung des Pensums der 

Sexta; die unregelmassige Formenlehre, insbesondere die Verba mit unregelmassigen 
Stammzeiten und die unregelmassigen Verba; die Priipositionen, Adverbien und Inter- 
jectionen. Uebersetzen aus dcm Lescbuche; Exercitien und Compositionen: Memoriren.

3. D e u t s c h  3 St. w. Gymnasiallehrer Huber. Ucbungen im Lesen, Wiederer- 
zahlen und Erklaren der gelesenen Stiicke, Declamiren. Der einfache Satz, das Wich- 
tigste uber die lnterpunction, Orthographie an die Lectiire gekniipft und geubt durch 
schriftliche Arbeiten.

4. F r a n z ó s i s c h  3 St. w. Gymnasiallehrer Huber. Nach der Yorschule von 
Probst wurden die Artikel, das Substantiv, Adjectiv, Zahlwort, Fiirwort und die beiden 
Hiilfszeitworter praktisch eingeubt.

5. R e c h n e n  3 St. w. Gymnasiallehrer Wolff. Nach Wiederholung des Pensums 
der Yorhergehenden Klasse wurde die aut die Proportion basirte einfache und zusammen- 
gesetzte Regel de tri und alle iibrigen biirgerlichen Rechnungsarten durchgenommen und 
an Reispielen gciibt.

6. G e o g r a p h i e  3 St. w. Gymnasiallehrer Huber. Die 5 Landfesten im Allge- 
meinen, insbesondere die Staaten des westlichen Europa.

7. N a t u r g e s  chi  cli t e eombinirt mit Quinta I.
8. K a l l i g r a p h i e  3 St. w. Zeichnenlehrer Peschel.
9. Ge s a n g  eombinirt mit Quinta 1.

10. Z e i c h n e n  2 St. w. Zeichnenlehrer Peschel.

XV. §cxta. I& lassciilclircr R clig io iis le h rcr  l ir .  Sm olka.

1. Re l i g i  on. a) Fur die katholischen Schiiler 3 St. w. Religionslehrer Dr. Smolka. 
Erklarung der zwolf Glaubensartikel mit bestandiger Rezugnahme auf die biblischen Gc- 
schicbten. Riblische Geschichte bis zum Untergange des Reiches Israel. b) Fur die evan- 
gelischen Schiiler: eombinirt mit Quinta.

2. La t e i n  10 St. w. Religionslehrer Dr. Smolka. Die regelmiissige Formenlehre, 
miindlich an vielen, grosstenlheils dem Lescbuche entnommenen Reispielen eingeubt. 
Uebersetzungen aus dem Lesebuche. i\lemoriren von Yocabeln und kurzeń Satzen. 
Schriffliehe hiiusliche Arbeiten.
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3. De u t s c h  2 St. w. Religionslehrer Dr. Smolka. Vortrag gelesener Stiicke 
des Lesebuches und Erklarung derselben; schriftliche hausliche Arbeiten; orthographi- 
sclie Uebungen.

4. R e c h n e n  4 St. w. Gymnasiallehrer Huber. Die 4 Species in unbenannten 
und benannten, ganzen und gebrocliencn Żabien.

5. G e o g ra p h i e 3 St. w. Gymnasiallehrer Huber. Die Erde ais Himmelskórper, 
Naturkórper und Wohnsitz der Menschen; Oceanbeschreibung.

6. N a t u r g e s c h i c h t e  2 St. w. Collaborator Hawlitschka. Die Wirbelthiere 
und Insecten.

7. Kal l  i g r a p h i e  3 St. w. Oberlehrer Liedtki.
8. Ge s a n g  1 St. w. Gymnasiallehrer Wolff.
9. Z e i c h n e n  2 St. w. Zeichnenlehrer Peschel.

Den G e s a n g u n t e r r i c h t  ertheilte der Gymnasiallehrer Wolff in wochentiich ,r) 
Stunden und zwar im Allgemeinen nach den Klassen. In der VI. lehrte dcrselbe in 1 
St. das Wichtigste aus der Rhythmik, Melodik und Dynamik nach Hahn’s Handbuche, 
nebenbei wurden einige Kirchenlieder eingeiibt. Die Schiller der V. sangen in 1 St. w. 
nach Wiederholung des friiheren Stoffes die Kirchenlieder nach Halin und Kolhe, ein- 
stimmige und einige zweistimmige Turnlieder; ebenso die Quartaner in 1 St. ausser den 
Kirchenliedern einstimmige und zweistimmige Turnlieder. Die Schiller der III., I I , I b .  
lernten in 1 St. w. ausser den Kirchenliedern viele 2-, 3- und 4stimmige Lieder fur 
Mannerstimmen. In 1 St. w. wurden die besten Siinger aller Klassen zum 4slimmigen gc- 
mischten Ghorc vereinigt, und von ihnen Lieder, Cantaten, die Glocke von Romberg 
und einige Chore aus der Schopfung gesungen.

In einer wochentlichen Stunde wurden die musikalischen Schiller von demselben 
Lchrer in der I n s t r u me n t a l n a  u s ik unterrichtet und mit ihnen Ouverturen, Sympho- 
nieen und Messen geiibt, einige davon aucli aufgefiihrt.

Der Unterricht in der p o l n i s c h e n  S p r a ć  li e wurde von dem Collaborator Schneider 
ertheilt. Es nahinen an demselben in drei Cursus 102 Schiller Theil. Im ersten Cursus 
(Tertia) wurde in wochentiich einer Stunde die Laut- und Formenlehre durchgenommen, 
verbunden mit Lese- und Uebcrsetzungsiibungen aus dem neuen Testament; die gram- 
matischen Regeln wurden sowohl schriftlich ais mundlich eingeiibt. im zweiten Cursus 
(Secunda) wurde in wochentiich einer Stunde nach Wiederholung des Grammatischen 
des vorhergehenden Cursus das Wichtigste aus der Synlax bei Gelegenheit der Lectiire 
von Życie św. Genowefi gelernt; polnische Conversation im Anschluss an die Lectiire; 
schriftliche Uebungen. Im dritten Cursus in wochentiich 2 Stunden: Syntax; Lectiire
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der Marya von Malczewski; Disputationen und Vortriige iiber dic hervorragendsten dichte- 
rischen Leistungen in dem Zeitraume von 1521 — 1621 in polnischer Spraclie; Aufsiitze.

Den T u r n u n t e r r i c h t  leitetcn der Gymnasiallelirer Polkę und der Collaborator 
Puls. Er wurde an den beiden freien Nachmittagen in je 2 St. erlheilt. In den Winter- 
monaten wurden etwa 80 Schiller aller Klassen in 3 Ablheilungen in der Turnhalle 
unterrichtet und zu Zugfiihrern und Yorturnern ausgebildet; in den Sommermonaten 
turnten alle Schuler mit wenigen Ausnabmen, so dass die Apfiinger mit den Uebungen 
nach Ling’s System begannen, und fur das anstrengendere deutscbe Turnen vorbereitet 
wurden. Heitere Spiele und Gesang wechselten mit dem Turnen ab.

Da die Anstalt eines cigenen Badeplatzcs entbehrt, so kann das Badcn  nicht von 
ihr beaufsichtigt werden; es wird aber darauf gehalten, dass an keinem anderen ais an 
dem unter stadtischer Aufsicht stebenden Badeplatze gebadet wird.

Der tagliche M o r g e n g o t t e s d i e n s t  fur die katholischen Schiller fand obne Un- 
terbrechung statt. Alle sechs Wochen empfingen die Schuler die h. Sacramente der 
Busse und des Altars. Bei der Vorbereitung hierzu wurden die beiden Beligionslchrer 
von der hiesigen Curat-Geistlichkeit freundlicbst untersliitzt, wofur derselben im Namen 
der Anstalt gebubrend gedankt wird. Yon den jiingeren Schiilern wurden 50 von den 
beiden Beligionslehrern zum ersten Empfange der h. Sakramente vorbereitet und 49 
derselben am Tage Christi Himmelfahrt zum ersten Małe zum Tische des Hcrrn gcfiihrt, 
die iibrigen vorIiiufig zur Beichte zugelassen.

Von den evangelischen Schiilern, dereń Zahl beim Beginne des Wintersemesters 
111, beim Schlusse des Sommersemesters 106 betrug, wurden 12 von dem Superinten- 
denten Jacob in besondern Stunden unterrichtet und am 30. Mai feierlich conflrmirt.

L e li r b ii c li e r. Siehe das vorjiihrige Programm.
1. Leitfaden bei dem U n t e r r i c h t e  in de r  E r d k u n d e  fur Gymnasien von C. 

Nieberding.
2. Grundriss der Nalurgeschichte von Schilling.

B. \Tcrordiniii£en der Bcliordcn.

B r e s l a u ,  den 30. November 1857. Nach Bescript des Koniglichen Ministeriums 
der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal - Angelegenheiten vom 26. November soli 
das Schulgeld an den katholischen Gymnasien der Provinz vom 1. Januar 1858 an
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durch nile Klassen um 2 9łUR behufs Yerbesserung von Lehrstellen an den genannten 
Anstalten crhóhet werden, und zwar in der Art, dass das volle Schulgeld von 12 auf 
14, das ermassigte von 8 auf 10 und von 6 auf 8 S/ll/t-. gebracht wird. Eine defmithe 
Yerbesserung der besser zu dotirenden Lehrstellen kann jedoch nicht friiher erfolgen, 
bis der Mebrertrag des Scliulgeldes erfahrungsmassig feststeht, und soli bis dahin die 
Mehreinnahme zu ausserordentlicben Unterstiilzungen in der Weise benutzt werden, 
dass aus dem Ueberschuss ein Dispositionsfonds fur alle 8 Gymnasien gebildet wird, 
aus welchem zunachst diese Unterstiitzungen, und spater die definitiven Verbesserungen, 
abgeseben von dem Quantum, welches jede einzelne Anstalt zu dem Dispositionsfonds 
gelielert bat, genommen werden. Die Gymnasialkassęnverwaltungen baben den Mehr- 
betrag des Schulgeldes in den monatlichen und Quartal-Abschliissen in einer besonderen 
Rubrik aufzufuhren.

Die zur Einnahme der Directoren gehdrenden Inscriptionsgebubren sind nacb wie 
vor zu erheben und besonders zu verrechnen, den Directoren aber vom 1. Januar 1858 
an nicbt mehr auszuzahlen, da statt dieser nach den einzelnen Jahren scbwankenden 
Einnahme eine Eixirung nach dem Durchscbnitte von 3 Jahren eintreten wird.

Br e s l a u ,  den 21. December 1857. Statt der bisher eingereichten Zabl von 194 
Exemplaren sind von jetzt ab 223 Exemplare der an der Anstalt erscheinenden Pro- 
gramme an das Konigliche Provinzial-Schul-Collegium einzureichen.

Rr e s l a u ,  den 7. Januar 1858. Dem Director wird in Abschrift eine Verfiigung 
an den hiesigen Kóniglicben Kreis-Baumeister mitgetbeilt, wodurch der letztere be- 
auftragt wird, eiuen Plan und Kostenanschlag zu einem in der Nahe des Gymnasiums 
zu erricbtenden Convictorium-Gebaude nach genommener Riicksprache mit dcm Gym
nasien-Director zu entwerfen und einzureichen. Zur Gewinnung eines neuen Locals 
zur Theilung der Sexta und besseren Aufstellung des physikalischen Apparats wird der 
Director aufgefordert specielle Yorschlage zu machen. Eine sofortige Theilung der Sexta 
sei indessen schon deshalb nicht ausfuhrbar, weil es gegenwartig an einem geeigneten 
Candidaten, der zur Aushiilfe hergeschickt werden konne, noch fehle.

C. C h r o u i k.

1. Das Geburtsfest Sr. Majestat des Kitnigs am 15. October wurde vom Gymna- 
sium in gewohnter Weise begangen. Nach einem feierlichen Hochamte in der Gymna-
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Fcstrede von dem Gymnasiallehrer Steinmetz gehalten wurde.

2. Der Stiftungstag des Gymnasiums (29. Aprjl) wurde durch ein Hochamt in der 
Gymnasialkirche, wobei von den Schulern eine rrłusikalische Messe aufgefuhrt wurde, 
und durch einen dffentlichen Yortrag des Gollaborators Puls auf der Aula des Gymnasi
ums gefeiert.

3. Der Friihlings-Auszug der einzelnen oder zu mehreren vereinigten Klassen fand 
an verschiedenen Tagen des Juni statt.

4. Die an dem hiesigen Gymnasium fundirten Kóniglichen Stipendien von jahrlich 
1000 erhielten zu 5, 10, 13 und 20 9UJR in dem erstcn Halbjahre 34, in dem 
zweiten 53 Schiller. Die von dem Hochseligen Cardinal v. Diepenbrock fur solche lleis- 
sige und bediirftige katholische Schiller an dem hiesigen Gymnasium, welche beidcr 
Sprachen machtig roraussichtlich dcm Studium der Theologie sieli widmen werden, 
gestifteten Stipendien yon jahrlich 90 ,v?//ć? wurden halbjahrlich von dem Herrn Fiirst- 
bischof von Breslau an 0 ihm empfohlene Schiller yerliehen. Die Zinsen des Galbiers- 
schen Uegats zu 5 und des von Raczekschen zu 3] M  rertheilte der Stiftung gemass 
der Director.

5. Um den Schaffranekschen Preis fiir die beste Bearbeitung einer Aufgabe aus 
der katholischen Glaubens- und Sittenlehre in deutscher und in polnischer Sprache be- 
warben sich in diesem Jahre 7 Primaner und 5 Secundaner. Der Preis fur die Bearbei
tung der Aufgabe: „ Ueber die Eigenschaften der wahren Kirche Christi" in deutscher 
Sprache wurde dem Ober-Primaner Krahl, in polnischer Sprache dem Ober-Primaner 
Bontzek zuerkannt. Die deutschen Arbeiten des Unter-Primaners H. Nieberding und des 
Unter-Secundaners Wilh. Schink und die polnische des Unter- Primaners Grochla wurden 
einer lobenden Anerkennung fiir wiirdig erachtet.

6. Der fiir die Schiller der Secunda gestiftete Wolfsche Preis, um welchen 7 
Schiller der Ober- und 0 der Unter-Secunda gearbeitel hatten, wurde dem Ober Secun
daner Schwantzer yerliehen; die Arbeiten der Ober-Secundaner Chorus und Elias, so 
wie der Unter-Secundaner Schink und Spribille wurden lobend anerkannt. Die Aufgaben 
waren der Mathematik entnommen.

7. Mit dem Schlusse des Yorigen Schuljahres yerliess uns der Candidat des hoheren 
Lehramts Aug. Kammler, welcher seit dem October 1853 an dem hiesigen Gymnasium 
beschaftigt gewesen war und besonders in der Mathematik, Physik, Geographie und im 
Franzosischen Unterricht ertheilt hatte. Dafiir wurde yon dem Konigl. Proyinzial - Schul- 
Collegium der bisherige Collaborator an der hoheren Biirgerschule in Neisse Reinhold 
Hawlitschka der Anstalt wieder zugewiesen, und diesem zugleich die neugegriindete
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dritte Collaboratur iibertragen. Reinhold Hawlitschka, 1835 in Lublinitz geboren, ist auf 
dem hiesigen Gymnasium vorgebildet und bat alsdann vom October 1842 bis 1849 auf 
der Universitat zu Breslau anfangs tbeologiscben dann naturhistorischen Studien \orzugs- 
weise sieli gewidmet. Nach seiner am 19. Marz 1852 abgelegten Priifung batte er sein 
Probejahr an dem hiesigen Gymnasium bestanden und dann vom Herbst 1853 — 1857 ais 
Collaboratur an der boheren Biirgerschule in Neisse gearbeitet.

8. Ein ernstlicbes Erkranken des Gymnasiallehrers WollF gleicb zu Anfang des 
neuen Scbuljabres machte es nothwendig, dass die ihm iibertragcne Klasse der II. b. in 
den altcn Sprachen mit der 11. a. combinirt und die anderen ihm iiberwiesenen Unter- 
richtsstunden, so weit es moglich war, durcb die iibrigen Lebrer vertreten wurden. Erst 
nacb Weibnacbten war der College WollF so weit wieder hergestellt, dass er seine Un- 
terrichtsstunden wieder iibernehmen konnie. Andcre erbeblicbe Erkrankungen von Leh- 
rern sind gliicklicherweise nicht vorgekommen.

9. Zu Anfange des Monats Juni wurde der Candidat des boheren Scbulamts Carl 
Hansel der Anstalt iiberwiesen, um an derselben sein Probejahr abzulegen und mit dem 
Beginn des kiinftigen Schuljahres bci erfolgter weiterer Klassentheilung Aushiilfe zu leisten. 
Derselbe ist den 10. Mai 1830 zu Peicherwitz im Kreise Neumarkt geboren und auf dem 
Mathias-Gymnasium zu Breslau fur die Universitat \orgebildet. Vom Herbste 1851 bis 
1857 bat er auf der dortigen Universitat Pbilologie studirt, indem er zugleich von 1853 
bis 54 seiner Militairpflicht ais einjahriger Freiwilliger geniigte, und am 7. Mai 1858 
seine Priifung pro fac. doc. abgelegt.

10. Am 5. Juni Abends traf der Geheime Ober-Regierungs-Rath Dr. Briiggemann 
hier ein, um eine allgemeine Bevision der Anstalt vorzunehmen. Derselbe yerblieb bis 
zum 9. Juni Nacbmittags, wohnte an dem folgenden Sonntage dcm Gottesdienste in der 
Gymnasialkirche, an den nachsten drei Tagen dem Morgengottesdienste und Unterrichts- 
stunden aller Lebrer und in allen Klassen ohne Lnterbrecbung bei, und nahm Einsicbt 
von den Hellen der beiden oberen Klassen und von den Lokalen und Sammlungen der 
Anstalt. Das allgemeine Ergebniss der Bevision spracb der Herr Geheime Batb in einer 
Schluss-Conferenz vor dem Lebrer-Collegium aus, indem das Einzełne einem spater 
mitzutheilenden Berichte vorbehalten blieb; er wiess auf die Schwierigkeiten hin, mit 
denen der Unterricbt bier zu kampfen habe, und crtheiltc mannicbfache Winkę und Be- 
lebrungen.
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D. S t a t i s t i k.

Zu den aus dem yorliergehenden Schuljahre 1857 auf der Anstalt yerbliebenen 399 
Schiilern kamen wahrend des Scbuljahres 149 neue, und zwar wurden im Winter-Semester 
132 aufgenommen, im Sommersemester 17. Es haben demnaeh wahrend des Scbuljahres 
1857/58 die Anstalt 548 Schiller besucht. Am 1. April d. J. belrug die An/.abl 473 und 
jetzt am Scblusse 469, welche sich folgcndermassen auf die einzelnen Klassen yertheilen:

Ober-Prima katholische 14, eyangeliscbe 6, judische — , zusammen 20.
Unter - Prima 19, - 5, - 2, - 26.
Ober-Secunda 13, - 9 *■ 1 - » - 15.
Unter - Secunda 16, - 7, - 9 - 25.
Ober-Tertia 20, - 7, - 3, - 30.
Unter-Tertia 46, -■ 19, - U , - 76.
Ouarta 1 - ~ 24, - 4, - 7, - 35.
Q u arta 2 18, - 13, - 3, - 34.
Quinta 1 36, - 18, - 4, - 58.
Quinta 2 40, - 6, - 4, - 50.
Sexta 76, - 19, - 5, - 100.

katholische 322, evangelische 106, judische 41, zusammen 469.

Die Zahl der Schiller betragt also am Scblusse des Schuljahrs 79 weniger ais die 
Gesammtzahl. Von diesen sind 73 theils zu anderen Beschiiftigungen theils auf andere 
Anstalten iibergegangen, 4 sind um Ostcrn ais reif entlassen und 2 der Anstalt durch 
den Tod entrissen, niimlich:

Carl Heil, Schiller der Sexta, geboren in Boritsch, Kr. Grossstrehlitz, 11 Jahre alt,
Arthur Weiss, Schiller der Quinta, geboren in Ziandowitz, — 16 — —

Der schriftlichen und mimdlichen A b i t u r i e n t e n  - P r i i f ung ,  welche um Ostern 
und im Herbste unter dem Yorsitze des Herrn Regierungs- und Schulraths Dr. Stiere 
abgehalten wurde, unterzogen sieli um Ostern 5 Ober-Primaner und im Herbste 16; im 
ersteren Termine wurden 4 fur reif crkliirt, im llcrbstterniine 3 wegen ihrer unzureichon- 
den Arbeiten zur mimdlichen Priifung nicht zugelassen, die iibrigen 13 fiir reif erkliirt.
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War
Geburtsort. Reli- Alter. auf dem in Wird auf der

gion. Gym- Ifri- studiren Uni-
nasium ma versit;it

Jalire. Jalire . Jalire .

O ster- Termin.

I August Hattenbach IIoxter
in  W e s tp h a le n

evang. 20 u -i Huttenfach

2 Johann Matyssik Stanitz kathol. 22 ii 24 Theologie Rreslau
Kr. R y b n ik if

3 Richard Ryschka Paprocz - 201 ii 2i Forstfach
Kr. R y b n ik

4 Carl Sassadius Schleisse
Kr. Po ln isch  
W a r te n b e rg

evang. 2-11 6ł 2 i Steuerfoch

H erbst- Termin.
Neustadt-

1 Adolph v. Aurich Pless evang. 18* 2 Forstfach Ebers-
walde

2 Hermann Bonisch Reinerz - I7f 8 2 Medizin Rreslau
3 Robert Bontzek Miechowitz kathol. 21 7 2 Theologie -
4 Gustav Drechsl^r Frankenstein evang. m 6 2 Bergfach
5 Albert Foitzik Cosel kathol. 20 li 2 Militairfach
6 Emil Kielbassa Grossstrehlitz 19f 7 3 Theologie Rreslau
7 Emil fcorus Neisse 20 9 3 - -
8 Johann Krahl Reuthen 20 6 2 - -
9 Joseph Krocker Schmeisdorf - 231 11 3 - -

10 Ernst Lengsfeld Alt-Tarnowitz - 191 9 3 Raufath
11 Carl Nowak Woischnik - 204 7 2 Theologie Rreslau
12 Carl Sobota Rroslawitz - 181 8 2 - -
13 Ernst Wolff Gleiwitz - m 8 2 Kechtswis-

senschaften.
-

Dem Johann Krahl wurde auf Grund seiner schriftlichen Priifungsarbeiten so wie 
iiberhaupt seiner stets guten Schulleistungen die miindliche Priifung erlassen.
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Die Le h r e r b i b l i o t h e k  enthalt bis jetzt 2890 Werke in 7488 Biinden, die Jugend- 
bibliotiiek 2155 Werke in 4880 Biinden.

Die iibrigen Sa mn i l u n g e n  und A p p a r a t e  der Anstalt sind durcb die Verwen- 
dung der etatsmassig dafur ausgesetzten Summen yermehrt worden.

Die K r a n k e n k a s s e  des Gymnasiums
besass im August 1857 200 in Staatspapieren, 91 fJWR 20 ,#/: „ — baar, 

jetzt besitzt dieselbe 400 9UJv. in Staatspapieren, 31 MUZ 4 Sfgn 4 !jfy. baar.

G  e s c li c u k  e .

An Geschenken erbielt das Gymnasium

fur d ie L e h r e r b i b l i o t h e k :

a ) Von der hoben Behorde:
1. Neumann, Zeitscbrift fur allgemeine Erdkunde 3. Bd.
2. Crelle’s Journal fur reine und angewandte Mathematik 54. Bd.

b) Durcb das Konigl. Prorinzial-Schulcollegium:
1. Lateinisches Vocabularium von C. Bonnel, 3. Auli.
2. Griechische Wórter und Wortfamilien zur Forderung des Auswendiglernens

von Jul. Kayser.
3. Statuta Synodalia dioecesana sanctae eccl. Wratisl. edid. de Montbacb.

c) Von den Yerlagsbucbbandlungen

\on B. G. Teubner in Leipzig
1. Thucydides, fur den Scbulgebrauch erkliirt von Dr. Gottfr. Boelime, 2 Bde.
2. C. Jul. Caesaris Commentarii de bello gallico; von Dr. Alb. Doberenz, 2. Aufl.
3. Xenophons Anabasis erklart von Ferdinand Vollbrecht, 1. Bandchen.
4. Ciceros Rede fur Gn. Plancius, erkliirt von Dr. Ernst Kopkę.
5. Aeschylos Agamemnon, berausgegeben von Robert Enger.
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6. Homers Odyssce, crklart von Dr. K. Fr. Ameis, I. Bd. !. u. 2. Heli.
7. Hebraische Grammatik von C. W. E. Nagelsbach.
8. Hebraisches Vocabularium von G. Stier.
9. Grundriss der allgemeinen Geschichte von R. Dietsch 1. Theil.

10. Abriss der Brand. Preuss. Geschichte von R. Dietsch.
11. Cicero de officiis, herausgegeben von Joh. von Gruber.
12. Originationis latinae liber memorialis von L. H. H. Łangensiepen.

von Ferdin. Schoningh in Paderborn
1. Griechische Formenlehre von J. Kreuser.
2. Praktische Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische, von

Friedr. Teipel, I. und 2. Theil.
3. Franzosisches Uebungsbuch von Dr. Leop. Schipper.
4. Rechenbuch und Geometr. Anschauungslehre von Dr. B. Feaux,
5. Ebene Trigonometrie und element. Stercometrie von Dr. B. Feaux.
6. Lehrbuch der element. Planimetrie von Dr. B. Feaux.
7. Buchstabenrechnung und Algebra, von Dr. B. Feaux.

von Rud. Giirtner in Berlin
1. Griechisches Lesebucl^ von A. F. Gottschick.
2. Griechisches Yocabularium von A. F Gottschick.

von Jonas in Berlin
Handbuch der physischen Geographie von Dr. W. Hartmann. 

von C. Meyer in Hannover
Elementarbuch der lateinischen Sprache, von Dr. F. Bleske. 

von Tb. Chr. F. Enslin in Berlin
Rechenbuch fur die preussischen Gymnasien und Burgerschulen, von D. J. Folsing 

1. und 2. Theil, 4. Auli.

von Ernst Gunther in Lissa 
Vocabularium latinum von Dr. .1 Methner.

von L. Merzbach in Posen
Vocabularium latinum von Dr. O. Haupt und Dr. H. Erahner.

d) Von dem Ilerrn Rcctor Muthwill
Eine Yocalmesse fur 4stimmigen Mannerchor und 30 Orgelstucke yerschiedenen 

Inhalls, beides von ihm selbst componirt.
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fu r d ie J u g e n d b i b l i o t h e k :

a) Von dem Abit. Matyssik :
„Boost, Geschichte der Reformation &c. !. Bd.

b) Von dem Abit. Sassadius:
„ Gesenius, Hebraisches und Ghaldaisclies Handworterbuch.

r ) Yon dem yormaligeu Selmllehrer Herrn .los. Lompa die von ihm gesammelten 
„ Spriichworter des polnischen VoIkes in Schlcsien. “

fiir d ie  G y m n a s i a l k i r c h e :

Durch Vermittelung des konigl. Provinzial - Schulcollegiums von dem konigl. kathol. 
Gymnasium zu Glogau: acht Caseln.

Von einem Ungenannten: zwei neusilberne Leuchter.

Yon Frau Forster Dittmar: ein Paar Chorrócke.
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e  a* i Si e  i i  na aa g  d  c  v  S  i n 11 d  c  11 u  n t e  r

I i v  ii r  e  8*o Ordina- 
rins von I. <'3. I .  1). l i .  a . u .  b .

Direelor Xi o h e r d i n u I. a. s
(i

Lalein
Griecb.

•2 Lalein — —

lłrof(‘ss«r il e i m l>r o (! — o Fran/.bs. 2 Franzbs. 2 Franzbs. 2 Franzbs.

Oberlehrer 1. i cilt.lv i —- 3 Dcuiseb
3

•') Deulsch 
Gcschiehle

3 Gescb.

Oberlehrer Rol i — 1 Mathem.
2

4 Mat,hem. 
Pliysik

4
1

Malhemalik
Plnsik

Oberlehrer Dr. Spi ł !  er ii. a. li) Lalein 
ii Griecb. 
2 Deulsch

G\ mnasiallehrer W o 1 i i' ii. b.

r> Slunden Ge

10 Lalein 
li Griecb. 

sann
Religionslehrer S c ii i n k e 2

2
Religion
Hebriiiscli

2
21Icbriiiscii

l*eli” ion 
2 Ilebriiisch

Gyuinasiallehrer ii u ii e r V. 2 — — — —

G\ mnasiallehrer V o i k e i. b.
4 Slunden

ii Lalein 
li Griecb.

— —

G\ mnasiallehrer Si e i  n m e t z IV. i. — •--- — —

Religionslehrer Dr. Smolka VI. 2 Deulsch 
J Gescli.

Gollaboralor Pul s V. !.

4 Slimden

— -

Gollaboralor S e li n e i d o r III. a.
4 Siu ud en

—

Gollaboralor l l awi i l sci ika !Y. 2. — —  —

Sclmlamls - Candidat
Dr. V ó 1 k e 1

111. b. — —

Superinlenilenl .i a c 0 i) — 1 Religion 1 Religion
Zeicl nenii brer P c s c h e 1 | Zeiehnen 1 Zeiehnen
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Uf. a. III. 1). IV. i . IV. 2. V. i .  | V. 2.

6 Grioch.

— — — — —

3 Gescb.
3 Matliem. 3 Mathcm. — — 3 Schreib. —

— 3 Malhcrn. — — —

__ __ 3 Rechnen

u ml i Stuucle In strumental - Mu
2 Religion _ 2 Religion 3 Religion

— — 3 Gesch. 3 Franzos. 3 Franzos. 
3 Deutsch 
2 Geogr.

— —  — 6 Griech. — --

2 Deutsch __ __ __
10 Lateiu() Griech. 
3 Ges cli.

— 2 Heligion — — — —

2 1'ran/bs. 2 Franzos. 2 Franzos. 2 Franzos. 2 Deutsch 
10 Lateiu

—
2 Geogr.

2 Deutsch __ __ _ __ 9 Latcin
10 Lateiu Polnisch
1 Natur- 1 Natur- — 2 Deutsch 3 Rechnen —

geschie.li te gcschichlc 10 Lateiu 2 Naturgesch.
3 Rechnen

2 Deutsch — 
10 Lateiu 
6 Griech.
3 Gesch.i Slumle Holi gion 2 Siu nil en

1 Zcichnen i 2 Zcichnen 2 Zcichnen 2 Zcichnen 2 Zcichnen

Sum
ma

i 16 

17

3 Schreib. 24

— 18

— 18

25 

sik
17

4 Rcchneni 20 
2 Geogr.

_ 22

Turncn
21

2 Doutsch 22 
10 Latein
3 Religion

26

Turacn
— 25

24 

21

2 Natur- 
geschichl

Rcligion
16

3 Sclucib.



42

E. O rditiiiig der offcutl i clien Priifnng.

M i t t w o c h ,  den 18. August .
Yormittags von 8 his 9 Uhr Sexta: Religion, Latein.

0 — 104 - Omota: Latein, Geographie.
UH — 12 - Quarta: Latein, Rechneii.

Nachmiltags von 2 — 3 - Tertia b.: Gricehisch, Gcschichtc.
3 — 4 - Tertia a.: Lalein, Mathemulik.

D o n n e r s t a g ,  den  19 Augus t .
Yormillags von 8 his 9! I hr Seeunda 1).: Rciigiou, Lalein, Griechiscli.

9: — 101 - Secuiula a.: Latein, Geschichle, Franzosisch. 
104— 12 - Prima b.: Latein, Griechiseh, Maliiemalik.

Zeichnungen der Schuler werden an den Prufungstagcu in dem anstossenden
Klassenzimmer ausliegen.

E r e i t a g ,  den 20. Au g u s t ,  Yo r mi t t a g s  8 Uhr.

S e li 1 u s s f  e i e s* 1 i e li Sł c i t.
1. Sy i nphon i e  von Wi t t ,  1. Satz.
2. Yortrage der Schuler.

a) ans Scxta: Fritz Elias: Die wandelndo Glocke, von Gdtlic.
b) aus Ouinta 1: Oscar Grunewald: Der kleine Hydriol, von W. Muller,

aus Ouinta 2: Ignatz Spcndel: Das Gluek von Edenhall, von Uhland.
e) aus Quarta 1: Adolpli Eckert: Der Waldbruder mit dem Esel, \on Biischin

naeh llans Sachs.
aus Quarta 2: Richard Stelir: Gerechtigkeit, von Gastelli. 

d) aus Tertia b: Moritz Feige: Der Preusse in Lissabon, von lloltei.
aus Tertia a: Oswald Dittmann: Der Szekler Landtag, von Chamisso

3. H a s s - A r i e  aus  de r  S c h b p f u n g  von Ha y d n ,  mi t  Or c h e s t e r .
4. Vortrage.

ej aus Luter-Seeunda: Rud. Scharfenberg: aus dem Messias von Klopstock.
1) aus Ober-Seeunda: Alex. Schwantzer: Die Ideale, von Schiller.
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4. Sy i i i p lio n ic  von W it t ,  i. Sa l/ .
li. Enllassung der Abiturientem
7. Absohiedsrede des Abiturienten Albert Foitzik.
K. Ynrl.rng des Primaners Heinrich Nieberding im A amen der Zuruckbleibenden.
0. Lateinischer Yortrag des Abiturienten Johana Krahl: De disccnlium fclicilatc in scholis.

10. Eranzbsischcr Yortrag des Abiturienten Gusta\ Drechsler: De 1’ntilite de 1’histoire.
11. Sc h l u s s  - Chor  des  e r s l e n  Th e i l s  ans de r  S c h o p f u n g  von Haydn,

mi t  O r cii es t er .
12. Gassification der Schuler.

Wie El tern and Yormundcr maclie ich darauf aufmerksarn, dass riermal im Jahre: 
urn Weilinachten, Osimi, Johanni nad ara Schlus.se des Schuljahres Gcnsuren resp. 
Zeugnisse aa die Schuler ausgclheilt werden, damil dieselbea von den El tern resp. 
Yormimdem gclesen mul unterschrieben werden.

Pas S cli ul gę  Id win! bezahlt zu Anfang der Monatc October, Jannar, April and 
Juli. Der lmchste Satz betragt mit Einscbluss des Lese- mul Turngcldes za Anfang 
October und April -3 '/i/u? 20 Xi: (fur Quinta und Sesta 3 i/II/f. 15 $gr.) zu Anfang des 
Januar and Juli 3 $//£  221- ,9q>.

Das u n i e  Sc i i u l j abr  beginnt ain 2. October. Mit diesem Tage werden neue 
Schiller aufgcaoinmen und ara 4. October flndet die Prirfung stall. Die Yorlegung eines 
Taul- und impfzcuguisscs ist crforderlich. Dienstag, den -i. October beginnt naoh eiiiem 
1'eierlichen Goltesdienstc der Untcrricht.

Nic b c r (i ing.




