
P r o g i r a i m n S J :U
»• des

4/0**

Koniglichen Eyangelischen Gymnasiums

fur das Schuljalir von Ostern 1857 bis Osteru 1858,

mit welchem zu der

(iffentlichen Prttfling aller Klassen am 29. Marz
V '

so wie

zu der Redeiibung ani 30. Marz
ehrerbietigst einladet 

der Director
D r. O. A. K i ix .

I n h a 11:
1) lliickblicke auf die Geschichte des Gymnasiums.
2) Schulnachrichten. Beides vom Direc to r .

D r u c k  von Car l  F l e m m i n g  in Glogau .

Ostern 1858.





J l u c f e D f t c f i c
auf die

O cschlchte des Oyim iasiuins.

iA_m 1. November 1858 sind es 150 Jahre, dass die Schule der evangelisch - lutherischen 
Gemeinde dieser Stadt, aus welclier unser Gymnasium hervorgewachsen is t, eingeweiht und 
eróffnet wurde. Ihr erstes S&cularfest zu begehen, haben sie die Umstande verhindert; im No- 
vember 1808 wurden ihre Geb&ude zu einem Militair - Hospital benutzt, und sie zu vólliger 
Unthatigkeit gezwungen; der damalige Rector Morgenbesser konnte nichts Anderes tłiun, ais 
durch einc „Geschichte der evang. lutb. Selmie zu Gross -Glogau,tf welche er 1809 drucken 
liess, an das vorubergegangene Jubeljahr erinnern. In diesem Jahre befinden wir uns in wenig 
anderer Lago. Da der gehoffte Erweiterungsbau im abgelaufenen Jahre nieht zur Ausfuhrung 
gekommen ist und somit die Erwartung, die zweite Halfte des zweiten Jahrhunderts ihres 1 >e- 
stehens die Schule in geeigneteren Ran men beginnen zu sehen, sich nicht erfiillt hut, so werden 
wir wahrscheinlich gezwungen sein, den Jahrestag ihrer lóOjahrigen Eroffnung ebenfalls olme 
Feier Yorubergehen zu lassen. Um so mehr aber erscheint es ais Pflicht, auf denselben hin- 
zuweisen, und kaum wussten wir das angemessener zu thun, ais durch einen Rilckblick auf die 
Gescliichte der Anstalt, welchen wir dem diesjahrigen Programm an der Stelle einer wissen- 
schaftlichen Abhandlung beigeben. Wohl durfen wir nicht lioffen, mit unserer Arbeit irgend 
welchen erheblichen Eeitrag zur Geschichte der Padagogik im vorigen Jahrhundert zu liefern, 
um ihr dadurch ein Interęsse auch fiir weitere Kreise zu geben. Unsere Schule hat weder nach 
ihren Mitteln, noch nach den in ihr wirkenden Kriiften im Yorigen Jahrhundert eine solche 
Stellung eingenommen, dass die in der Padagogik aufgetretenen Richtungen in ihrer Geschichte 
wie in einem kleinen Spiegelbilde geschaut werden konnten; obenein sind wir uber ihre innere 
Entwickelung in jener Zeit nicht ausreichend unterrichtet; was daruber gesagt worden ist, hat 
nicht einmal aus ihr eigentliumlichen Quellcn ermittelt werden konnen und beruht zum Theil 
auch auf mundlichen Erkundigungen bei noch lebenden Zeugen und auf Combinationen. Ais
sich sodann aus ihr das Gymnasium herausbildete und allmiihlich sich selbstst&ndig gestaltete,
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waren inPreussen schon festere Grundzage fur die Organisation der hoheren Schulen vorhanden; 
ihre Yerwirklichung mit Ernst und nicht ohne Erfolg erstrebt zu haben, darf man unsrer Anstalt 
nachsagen. Leider aber mtissen sieli unsre Rttckblicke far diese Zeit fast aussehliesslich auf die 
Susseren Yerhaltnisse beschrftuken. Bei alledem glauben wir dennoch, dass die Entwickelung 
einer Scliule, welche in denZeiten, in denen der evangelischen Kirche Sclilesiens das erste 
Morgenroth der zukunftigen Glaubensfreiheit aufging, durch die aufopfernde Treue der Vater 
gestiftet, aus dem kleinen Anfange zu zwei gesonderten Anstalten cmporgewachsen ist, in wcl- 
clien gegenwartig 24 Lehrer arbeiten und nahe an 1600 Schiller unterrichtet werden, der theil- 
nebmenden Beachtung auch ausserhalb unsrer Stadt nicht unwurdig ist. Dem localen Interesse 
bat jede Schulgeschichte freilich zuniichst und hauptsachlich zu dienen.

Ausser der erwiihnten Geschichte von M o r g e n b e s s e r ,  welchem neben der auch łiier be- 
nutzten E h r  h a r d t ’schenPresbyterologie des evangelischenSclilesiens (Band I II . Liegnitz 1783) 
nur wenig andere Quellen zur Hand gewesen zu sein scheinen, da er nur eine sehr magere Er- 
z&hlung der wichtigstenEreignisse giebt uud auch diese nicht uberall den urkundlichen Bericliten 
entsprechend, war ich far das vorige Jahrhundert auf dieActen des hiesigen evangel.-lutherishen 
Kirchen- Collegiums, w'elche mir von demselben mit dankenswerther Liberalitat zur Einsicht 
yerstattet worden sind, gewiesen. Programme der Anstalt aus jener Zeit, dergleichen mebrere 
ausgegeben worden sind, ausfindig zu machen, ist mir nicht geglaekt; das alteste mir bekannte 
datirt von 1810; selbst die von 1814 und 1815 sind nicht mehr aufzufinden gewesen. In 
diesen Jahren ist auch erst das Archiv der Anstalt angelegt worden, aus welchem, wie aus den 
Programmen, die Angaben aber die letzten 50 Jahre entnommen sind.



JaP ie  Griindung der evangelischen Scliule unsrer Stadt ist so eng mit der Geschichte ikrer 
eyangelischen Gemeinde verknupft, dass es unerlasslich ist, wenn aucli nur mit wenigen Worten, 
an ikrę Schicksale zu erinnern. Obsckon im Laufe des 16. Jahrhunderts der ukerwiegende 
Theil derBilrgerschaft sich dem eyangelischen Bekenntnisse zugewendet und seit 1564 J o a c h i m  
S p e c h t  zum Prediger erlangt hatte, war es docli nicht gelungen, fur den Gottesdienst eine yon 
den 8 yorhandenen Kirchen zu erhalten. Nur auf kurze Zeit — vom 29. Noyember 1564 bis 
zum 14. Januar 1565 — hatte sie sich der leer stehenden Dominicaner-Kirche bedienen diirfen; 
bis 1579 hatte sie von der Kirche in Brostau, einem nahe gelegenen Dorfe, Gebrauch machcn 
mussen, war aber zu Johaunis d. J . auch von hier yerdrdngt und entfernter gelegene Dorfcr, 
wie Weidisch, aufzusuclien gezwungen worden. Man wird es daher dem durch diese Qualereien 
erregten Unmuthe zu gute halten konnen, dass die eyangel. Bilrgerschaft sich im .Tanuar 1581 
in den Besitz der Pfarrkirche zu St. Nicolai*) setzte und trotz des Widerstrebens des llathes 
und trotz mekrerer kaiserlicken Edicte in demselben zu erhalten wusste, da der von den kaiser- 
lichen Commissarien yorgeschlagene Simultangebrauch von der romisch-katholischen Gemeinde 
abgelehnt wurde. Wie sehr in den bis 1628 wahrenden Zeiten der Iluhe die eyangel. Gemeinde 
wuehs und sich kriiftigte, mag man daraus abnehmen, dass im Jahre 1619 von 1107 Burgern 
nicht weniger ais 967 evangelisch waren. Naturlich hatte man frtlhzeitig auch an die Errich- 
tung einer Scliule gedacht. Schon 1567 wird eine eyangel. Schule, aber zugleich ikrę Auf- 
hebung durch ein kaiserliches Edict erwahnt. Aber seit 1573 sind die Namen der llectorcn 
bekannt, dereń erster M. C a spa r  P r i d m a n n ,  der spatere llector zu Maria Magdalena in 
Breslau, war. Die Classen waren Anfangs wohl in Bilrgerhausern untergebracht, 1581 aber 
hatte man sich auch der mit der Pfarrkirche yeroundenen Pfarrscliulgebaude bemacktigt und in 
ihnen die Schule neu organisirt. Mit einigen Unterbrechungen bestand dieselbe bis 1651. 
Leider sind wir uber die innere Einrichtung dieser ,,evangelischen PfarrschukW nur schr 
unyollkommen unterrichtet. Sie hatte ausser dem ftector, der 1600 ein festes Gehalt von

* )  Sie stiitzte sich dabei auf den Kircbenbricf, welchen Rischof N a n k e r  von Breslau arn Tage nach 
Mariae Geburt 1336 der Bilrgerschaft yerliehen hatte. In diesem war namlich derselben das Recht zu- 
gesprochen worden, neben der auf dem Dom bei dem Collegiatstift seit alter Zeit bestehenden Schule bei 
l h r e r  Kirche eine Schule zu errichten. Quod ipsi ciyes apud suam ecclesiam parochialem scholam pro 
suis pueris aedificare yaleant et habere magistrum, qui ipsos doceat atque regat. Bemerkenswerth ist noch 
die weitere Bestimmung: ln hac etiam schola nova libri legentur hujusmodi sieut ad S. Mariam Magdalenam 
ct S. Elisabetham (zu Breslau) ipsam legi tam de jurę quam dc gratia consueverunt. Den Ilergang der 
erwahnlen Bcsitzergreifung imEinzelnen theilt nach den yorhandenen Acten KI op s ch in der G e s c h i c h t e  
d e r  c va n g e 1 is c hc  n G e m e i n d e  zu  G r o s s - G l o g a u  (Programm von 1817) mit. Doch verdient da
bei ausdriicklich heryorgehoben zu werden, dass die Eyangelischen nur den Besitz des leeren Gebiiudes 
yerlangten und erhiclten, wahrend die Einkiinfte der Kirche nebst sammtlichen Zehnten dem romisch- 
katholischen Plarrer yerblieben, und dass sie die Einrichtung der Kirche und die Besoldung der Pastoren 
durch freiwiUigc Gaben bestritten. lhrc Oplerwilligkeit war aher so gross, dass dic llalie der Kirche an 
Geld , an Altar- und Kanzelschmuck, an Gewandern und h. Geriithen 1027 auf 33,000 Gulden gnschiitzt 
wurde. Bei der das Jahr darauf erfolgten ,.Beformation“ wurde mit der Kirche auch das neu gesammelte 
Vermbgen weggenommen. Ein Theil desselben wurde zwar wahrend der schwedischen Occupation und 
darunter an der Kirche gehorigen Hypotheken 6400 Rthlr. restituirt, diese wurden aber 1661 wieder weg- 
genommen und konnten trotz der gfinstigstcn kaiserlichen Entscheidungen nicht wieder erlangt werden, 
bis man sich in einem Vergleiche am 17. Januar 1609 zur Ruckgabe der Hiillte der Schuldbriefe yerstand.
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80 Rthlr., 1617 von 140 Rthlr. neben dem Schulgelde und den ilblichen Accidenzien bezog, 
einen Conrector, einen Cantor und zwei Schulcollegen und bestand aus 5 Classen. Wahr- 
scheinlich wird man die Einrichtungen in Breslau, an welclie man ohnehin durch den alten 
Stiftungsbrief(vgl. Anm. S. 3) gewiesen war, sich zum Yorbild genommen haben; gewiss wenig- 
stens ist, dass man von dem Pastor A c h a t iu s  H o f f m a n n ,  welcher am 28. Februar 1581 in 
der Pfarrkirche zuerst predigte und am 1. Marz die Schulanstalten ,,zu Stand brachte££, ver- 
langte, ,,dass er sieli in allen Stilcken des Gottesdienstes naeh den in der Elisabeth - Kirche zu 
Breslau ilblichen Ceremonien ricliten solle.££ War doch aueli der erstc Rector P r i d m a n n  
frtiher schon Professor am Elisabetan in Breslau gewesen und sicherlich mit der von P e t r u s  
Y i n c e n  t iu s ,  dem bedeutendsten Schulmann jener Zeit in Schlesien, fur die Breslauer Schulen 
entworfenen und 1570 publicirten Schulordnung bekannt*). In den 5 Classen wurden die 
Schiller aueli liier von den ersten Elementen bis zum Abgang auf die Universitilt gefiihrt; wie 
weit man aber im Stande gewesen, den Anforderungen der Schulordnung zu geniigen, liisst sich 
niclit melir crmitteln. Am meisten hat augenscheinlich in den ersten 28 Jahren des 17. Jahr- 
hunderts dieScliule geblaht, in den en mehrere mit Auszeichnung von denZeitgenossen genannte 
Manncr an ihr wirkten und aus ihr hervorgegangen sind; in den Jahren der Yerwirrung, wiih- 
renil des SOjiihrigen Krieges, empfand man, wie sich aus einzelnen Aensscrungcn in den Acten 
ergiebt, die missliche Gegenwart um so schwerer, ais man von einer besseren Yergangenheit 
wusstc. Der Rector P r i d m a n n  musste schon 1575, von der Gegenpartei yerdriingt, die Stadt 
yerlassen; erst 1578 kam er nach Breslau, nachdem er sich mehrere Jahre in Polen aufgelialten 
hatte; hier stehe noch, was S c h o e n b o r n  in dem angeftlhrten Programm tiber ihn beibringt: 
,,illum fuisse yirum statura corporis nanum sed magnum auctoritate apud scholares,“  ,,forma- 
torem ingeniorum morunupie juvenilium perąuam cgregium.££ Seinen Nachfolger, M. Nico-  
l aus  L u d o v i c u s ,  aus Glogau gcbCirtig, zwangen die katholischen Verfolgungen, schon am 
10. Octoher 1576 zu weichen; er ward Rector in Ereistadt und 1597 in Liegnitz, wo er 1617 
starb. Neben beiden hatte seitI574 I )av i  d K n o b l o c h  ausGrttnberg ais Conrector gearbeitet; 
er ward jetzt Rector und blieb es bis 1618, wo er emeritirt wurde. E h r h a r d t  ftthrt die Titel 
melirerer Gratulationsgedichte von ihrn a n ; unter ihnen ist auch ein griechisehes, aus welchem 
man entnehmen darf, dass auch der griechische Unterricht damals auf der hiesigen Selmie nicht 
gefchlt hubę. M. V a l e n t i n  P r e i b i s c h  aus Bunzlau, schon 1612 angestellt, erliiclt 1613 das 
Ecetorat und rttckte 1617 in das Pfarramt hierselbst; er war derselbe, welcher bei der Yerfol- 
gung 1628, ais ihm ein Crucifix und ein Schwerdt zur Wahl gereicht wurde, den Mutli hatte 
das Schwerdt zu willi len, und gleich darauf die Stadt yerlassen musste. M. J o h a n n  F a u s t  
aus Glogau war Rector von 1618 -- 1628. Unter ihm stand die Selmie auf dem Gipfel ihrer 
Blutlie; er wird namentlich ais tUclitiger Lehrer gerilhmt, und muss es auch gewesen sein, da 
es ihm gelang, seiner Schule neben dem rasch emporwachsenden Gymnasium in Beuthen, wel
chem ganz andere Mittel zu Gebote standen, einen Namen zu erlialten. Conrector war seit 
1592 — aus den yorhergehenden Jahren sind die Namen nicht nachweisbar — M. A d a m  
K lo s e  aus Ereistadt, ein wegen seiner Gclehrsamkeit liochgeschatzter Mann; er ward aber 
schon 1595 ais des Calvinismus yerdaehtig entlassen. Die deshalb entstandenen Streitigkeiten 
yeranlassten den Pastor Christoph Quartus, einen Revers, ,,der christlichen Kirchen und Ge
mem zu Gross-Glogau Bekenntniss, betreffend die Lehre yon dem h. hocliw. Abendmahle in 
drei untersehiedenen Artikeln,££ abzufassen, weichen bis 1628 6 Geistliche und 22 Lehrer der 
Schule unterzeichnet haben. Nach dieser Zeit findet sich nur noch die Unterschrift des M. 
Margkius, welcher wahrend der schwedischen Occupation Pastor und Schulinspector war. Klose 
fand abrigent an dem Freiherrn Georg von Schoenaich einen Freund und in der ihm gehorigen 
Stadt Beuthen einen Zufłuclitsort. Ihm folgte im Conrectorat der schon seit 1593 angestellte

*) Das Niihere liber dieselbe giebt S c h o n b o r n  in dem Programm des Mar. Magd. Gymn. 1848. 
S. 3 - 2 1 .
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J o h a n n  L i n d n e r  aus Schweidnitz, welcher 1603 sein Amt nicdcrlegte; diesem J o h a n n  
W a p p e n s t i c k e r  aus Drossen in der Neumark Lis 1616, und M. Ja eo b  R o l l e  aus Glogau 
bis 1628. Dieser Letztęre war ein yorzuglicher Schulmann, vou dessen Wirksamkeit an der 
hiesigen Selmie mehrere ehrenvolle Zeugnisse aufbewahrt sind. Spater war er llector der Frau- 
stadter Schule, welche durch ihn namentlich bei dem sehlesischen Adel in liolieAufnahme kam; 
auch ein von ihm verfasstes Schulbuch ,,Frimordium linguae latinae" soli sieli noeh lange Zeit 
im Gebrauch erhalten haben. — Die Namen der C a n t o r e n  sind: Adam P i s c a t o r  1.182 bis 
1(511, J a e o b  M ic h e l m a n n  aus Wahlhausen, ein auch desGriechischen kundiger Mann, 1611 
bis 1614, und J a e o b  G loa tz  aus Crossen bis 1628.

Uies Jalir raubte der Selmie sammtliche Lehrer; es erfolgte in ihm die s. g. , ,Refor
mat ionC£ mit Hiilfe der in der Nacht des 26. October durch schnoden Yerrath in die Stadt ge- 
ftthrten beriichtigten Lichtensteinschen Dragoner. Die Greuel, welche in jenen Tagcn an den 
Evangelischen yerilbt worden sind, um sie zur Rilckkehr in die rómische Kirehe zu zwingen, 
nach den Berichten mehrerer Zeitgenossen ausfuhrlicher zu beschreiben, ist nicht dieses Ortcs; 
es sei nur erwahnt, dass der daraals behufs der,,Bekehrung££ anwesende Jesuit Nerlich in einem 
,,ungefehrliclien Gutachten, ob es rathsam, dass die hinterstelligen Compagnien der Liclitenst. 
Soldaten yon hinnen abgefuhrt werden sollen,££ es offen ausspriclit, wie , ,durch dennassen pro- 
cedere civium animi merklich exacerbirt, auch die h. kath. lleligion liierdurch selbst ziemlieh 
yerdachtig und yerhasst gemacht worden, ais wenn dergleichen rapinae, Gewaltthaten, compt- 
lationes, oppressiones pauperum, welche sonst peccata clamantia seyn, item unntltze Verscliwcn- 
dungen der Gaben Gottes und andre dabei wider die christliclie Liebe vorgelaufeneExorbitantien 
fructus catholicae religionis waren, welche doch sonsten viel von guten Werken hal te.“  Die 
Pfarrkirche wurde am 1. Novbr. den Evangelisclien entrissen, der neue katholische Rath er- 
klarte am 4. Novbr. sie auf ewigc Zeiten fur unfahig, das Biirgerrecht zu erlangen, untersagte 
am 23. December die Ililckkehr der Entflohenen und bedrohte jeden Ruckfall der Neubekehrten 
mit Confiscation des Yermogens. Wie die Geistlichen, so mussten auch die Lehrer llector 
Faust, Conrector llolle, Cantor Gloatz und die beiden Collegen Schors und Scultetus, die Stadt 
ycrlassen. Yier Jalire ldieb die Gemeinde ohne Gottesdienst und Schule, bis 1632 die Stadt in 
die Gewalt des sachsischen Generals A m  im hel, welcher ihr die Pfarrkirche zuruclcgab. Viele 
Verbannte kehrten zurttek, darunter auch Faust, welchem indess sehr bald das Diaconat uber- 
tragen wurde. Das llectorat erliielt 1633 M. H e i n r i c h  Klose.  Die Wechselfalle des Krieges, 
welche die Stadt nocli vor dem Frieden zu Prag auf eine kurze Zeit in WallenstehPs iliuide 
brachten, der den Evangelischen nicht nur die Kirehe noch liess, sondern ihnen auch Geld zur 
Erbauung einer neuen versprochen haben soli, verhinderten naturlich eine Neugestaltung des 
Zerstorten; nach dem genannten Frieden, der ihnen fur immer die Kirehe entriss, finden wir 
sie wenigstens im Besitz des Schulhauses; doch wird ausdrucklich bezeugt, dass keine Schule 
gelialten werden durfte. Vielleicht unterrichtete der llector privatim. Erst a lsTors te nsohn  am 
4. Mai 1642 die Stadt ersturmt und eine schwedische Besatzung liineingelegt hatte, durfte die 
cvangel. Gemeinde sieli wieder regen. Die Pfarrkirche war z war abgebrannt und lag in Trilm- 
mern, doch durfte sie in einem Plause der Stadt (dem jetzigen SonneclPschen} sich eine Capelle 
„zum  Schifflein Christi££ einricliten und auch die Schule neu besetzen. Diese hat aber, wic es 
schcint, zu frischem Leben nicht mehr erstarken kiinnen. Der Zufall hat aus den Jahren 1645 
und 1646 ein Actenstilek gerettet, welches einen Blick in ihre yerwirrten Verlialtnisse thun liisst. 
Die Lehrer— es waren der Rector Klose ,  der Conrector M. C aspa r  K n o r r ,  der spatere Pre- 
diger an derFriedenskirche, derCantor B a r th o lo n n lu s  G esius(1642—1649)und der College 
T o b ia s  J e n t z s c h i u s — lebten unter einander in yielfachem Streit; eine an den schwedischen 
Commandanten denOberstenNeurath*)gerichtete umfanglicheYertheidigungsschrift desRectors

*) Dieser Mann, welcher auch sonst ais ein eifriger Freund und Fiirdcrcr der cv. Gemeinde er- 
seheint und sich durch mehrere rcichliche Geschenke um die Einrichtung des Kirchleins yerdient gemacht
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macht klar, vor welches Forum sie ihren Zwist gebracht hatten. Dazu war es zu Handeln 
zwisclicn der Rilrgerschaft und dem Reetor um heftiger Aeusserungen des Letzteren willen ge- 
kommen, die einmal gtttlich beigelegt wurden, aber docli endlich zur Absetzung desselben am 
17. Mai 1646 fiihrten. His zu diesem Zeitpunkt bestanden 4 Classen; es werden nach alter 
Sitte Yormittags 2 und Nachmittags £ ófłentliche Lehrstunden gegeben, welchen die Privat- 
stunden folgen. Der College giebt in allen Classen Schreibestunden. Doch ist das Yerhaltniss 
des Rectors zu der Schule und den Collegen yiillig unbestimmt; die Translocationen geschahen 
auf Anordnung des „H erm  Magisters“ , des Pastor Margkius, welcher ais sehwedischer Feld- 
prediger in die Stadt gekommen und zura Pastor von der Gemeinde erwalilt war, und das nieht 
einmal z u bestimmten Zeiten; auch leisten liierin die Lehrer niclit unbedingt Fob>e, welche 
ilberbau])t wenig sorgsam in der Filhrung ihres Amtes erscheinen und die Superioritat des 
Rectors, wahrseheinlieh niclit ohne Scliuld desselben, nirgendś anerkennen. Indess die l n- 
ordnung der Schule ist nureinAbbild der allgemeinen Yerwirrung jenerZeiten und ihrcr yollmen 
Reelitsunsiclierheit. Ob das Rectorat nach dem Abgange des ietztgenannten Mannes wieder 
besetzt wurden ist, lasst sieli niclit ersehen ; eyangelische Lehrer sind noch bis zur Rilckkehr 
der osterreichischen Ilerrschaft in Wirksamkeit gewesen. Conrector ward nach Knorr’s Abmmg 
(er ward am 15. Decbr. 1647 Diaconus) M E p h r a i m  H e e r m a n n ,  ein Solin des bekamiten 
Licderdichters und selbst „gekrónter kaiserlicher Poet.“  Er scheint noch bis 1654 hier ge- 
wesen zu sein; spater war er Reetor in Liegnitz. Nachdem die Schweden am 3. August 1650 
die Stadt geraumt hatten, ward das Kirchlein am 3. Februar 1651 gesperrt, die Pfarrscliule

hal, hatte, weil er sieh selbst kein Urtheil zutraute, die Beschwerden der Lehrer und die Verlheidi"ung 
des Kcctors an die Juristen- Facultat in Frankfurt a/O. eingesendet, dereń Gutachtcn nach einer iiw len 
Aeten befindlichen Abschnft (nur mit Abandcrung derOrthographie) hier nicht unpassend cine Stelle linden 
diirfte. Ks lautet wortlich wie lolgt: „Ilochedler, gestrenger, grossgiinstiger Hcrr Obrister und bochgeehr- 
ter, vornehmer gutor Freund! Dcmnach Er uns etliehc Acta von dem Zwiespalt und Injurienhandeln der 
drei Schulcollegen C. Kn. Conrectoris, B. G. Cantoris und T. J. Collegae ais Klagern an einem wider ihren 
Rectorem 11 Cl. daselbst zu Gross-Glogau Beklaglen am andern Theil zugesehickt und dariiber unser 
recbtliches Bedenken zu derselben Sachen Entscheidung begehrt, so befinden wir Decanus, Ordinarius und 
andere Doctores der Juristen-Facultat in der Chtirf. Brand. Uniycrsitiit zu Frankfurt a O. nach lleissiger 
Durchlesung der iiberschickten Acten im Rechten gegrundet und zu erkennen sein, dass der Reetor nichts 
so der Rcmotion wiirdig, gehandelt, gemeldete drei Schul-Collegen aber ais seine Ccdlaboratores haben 
unrccht daran gethan, dass sic sieh wider ihren Rectorem zusammen roltirct, denselben geneidet und ver- 
folgct, auch dergcstalt wider ihn conspirirct und ibn zu removircn gcsucht haben, welches zn Recht hoch- 
strafliar ist. Denn es scheinel, was der Reetor gethan, ais wenn er erstlieh von den klagenden Scbul- 
Collegis zum Zorn gereizet und proyociret worden, und ais wenn es von ihm ais Rectore scholae dergcstalt 
mehr ans Aintseiler und corrigendi vel emendandi ais injuriandi animo gcschehen ware. Mit dem Scbma- 
hen aber haben bcide Theile zu viel gethan, derohalben auch solche Injurien zwischen ihnen ais paria 
delicta gegen einander billig Amts halber zu compensiren und aufzuheben. Es sind aber auch bcide Parte 
bei Strale der endlichen Rcmotion ernstlich zu ermahnen, hinfiiro mit einander in rechter christlicher 
Liebe und Freundlichkeit, Friede und Einigkeit, Sar.lt- und Demuth zu leben, allen rancorem, arrogantiam 
und amarulentiain nach des Apostels Paulus Lchr ad Eph. 4 in (inc, alle Uneinigkeit, Aergerniss, Zank 
und hitteren Eifer ganz abzulegen und zu meiden. zu christlicher Sanftmuth und himmlischer Weisheit 
sieli zu gewbhnen juxta Jacobum cap. 3, v. FI ad Finem, sowohl ihren discipulis und manniglichen ais 
espmplarischc Amlspersonen mit gottseligem unstrallichem Leben und Wandel yorzuleuchten und ihr Anit, 
weil Gott diejenigen yerllucht, welche sein Werk fraudulenter oder nachliissig thun, mit der Education und 
Information der Jugend, welches das fundamentum rei publicac und der Christenheit isf, getreulich und 
fleissig zu bestellen, dafern aber einer wider den andern etwas zu klagen hatte, des Apostels Lehre und 
treuherzigc Ermahnung ad Coloss. cap. 3, v. 12 et seqq. und i 'l im. cap. 5 in princ. Ileissig in Aclit zu 
halten oder solches zu gcbiibrlicher Correction an ihren yorgesetzten lnspectorem inodestc gelangen zu 
lassen. Und wenn also der Reetor und seine Schul - Collegae an der Jugend so ein schwerer labor ist 
getreu und Ileissig yerrichten, so bat alsdann die Obrigkcit auf ihren nothwendigen cbrlichm Untcrhalt 
billig zu gedenken. Yon Rechtswegen. Dass dieses Informat-Urlhel den iiberschickten Actis und allen 
Rechten gemiiss, urkunden wir Decanus. Ordinarius und andere Doctores bemeldeter Juristen - Facultat 
allhier unter unserem der Facultal Insicgel. Frankfurt a O. den 20. August 1045.“ — Die Untcrschrift fehlt 
in <lcr Copie. Nach Becmanni Notitia Unii. Francot. war damals Dr. R a d e m  a nn  Ordinarius der Jurisl. 
Facultat und Matth. Cuno,  Cyriacus H er des ian  u s und Joannes R ru  n n e m a  n nProfessoren der Jurisprudenz!



weggenommen, der Unterricht verboten und, ais die „Schul-Collegen die Information ohne 
Yorwissen der evangelischen Etlrgerschaft, ais von welcher sie vccirt, zu unterlassen sieli nicht 
erbieten wollten,“  wurden sie sainmt den Kirelienvorstehem mit Gefangnisshaft belegt, liis die 
Gemeinde (am 24. Marz) „die Schnie aufzulieben und die Geistliclien ans der Stadt zu schaffen 
yersprach.“  Die Stadt sollte durcbaus rein von jeder Lebensausserung der evangelisclien Ge- 
meinde gebalten werden; und doch waren damals unter 320 Hiirgern, welclie nacli den Kriegs- 
drangsalen tibrig geblielien waren, noch 240 evangelischen Glaubens.

Indessen einen Act der Gnade filr seine evangelisclien Untertbanen Schlesiens liatte sieli 
der Kaiscr im Westphalischen Frieden abdringen lassen. Er liatte die lirbauung drcier Kirehen 
ausserlialb der Stadte Schweidnitz, Jauer uiul Glogau gestattet. /w ar liatte die hiesige Ge
meinde noeli den Widerstand der feindlich gesinnten Keliórden der Stadt zu iiberwinden, ehe 
filr sie das kaiserliclie Yersprcchen erfiillt wurde: doch sie sebeute weder Anstrengung noch 
Opfer. Yor dem preussiseben Tliore, wo jet.zt der Kirelihof sieli betindet, durfte sie einen 1’latz 
erkaufen und aus leichtem Faehwerk die Friedenskirclie, ihre „Htltte Gottes“  erricliten, und 
ais ein furclitbarerSturm das leichteGebaude zertrummert liatte, erhielt sie sogar dieErlaubniss, 
es wieder zn bauen, obgleicli der Friedensscliluss nur den Neubau, aber nicht die Wieder- 
lierstellung eingestUrzter Kirehen gestattet liatte. Alle ubrigen Kirehen des gesammten Fursten- 
thums waren inzwischen weggenommen worden; die „H iltte Gottes vor Glogau“ blieb die 
einzige filr die uberwiegende ,,akatholisclie“  15evolkerung. Nur zwei „Wortsdiener" oder 
„Pradieanten“  waren yerstattet, kein fremder Geistliclier oder Candidat durfte predigen, keine 
kircliliclie llandlung oline yorłier gegen Bezalilung der Stolgebiihren von den rómiscli - katholi- 
schen Ortspfarrern eingeholte Erlaubnisszettel ycrrichtet werden — liatte man sie doch anfang- 
lich ganz wehren wollen, weil der Friedensscliluss nur „den Gottesdienst zulasse'-; — einzelne 
Gualereien, welche sieli hiesige Commandanten z. Ii. dureb die Sperrung der Tliore zu den 
Zeiten des Gottesdienstes erlaubten , nicht zu gedenken. Am drilekendsten aber war neben der 
Hartę, mit welcher man eyangelischen Waisen katholische VormUnder aufzwang, die I iescl i ran
ku ng, welclie man hinsichtlich der Erzieliung der Jugend zu erdulden liatte. Nur Privatlehrer, 
welclie immer nur den Kindern e iner  Familie Unterricht ertheilen durften, wurden allmilhlich 
yerstattet; die Erriclitung einer Selmie bei der Friedenskirche blieb hartniiekig yersagt, „weil 
im Instrumento Pacis keiner Schulen mit ausdrilcklicben Worten gedacht.‘c Es ist kauin zu 
sagen, wie oft und dringend die Gemeinde darum angelialten, wie sie dieses Punkt.es in allen 
j iescl i werden, die dem kaiserlichen Ilofe ttberrciclit wurden, in allen Uittschriften, in denen 
Cliursachsen und Churbrandenburg urn ilire Intercession angegangen wurden, iinmer zuerst ais 
des Wichtigsten gedenkt, und wie bitter sie um die Versagung eines Gutes klagt, dessen Werth 
sie damals in seiner ganzen Griisse zu schatzen wusste. Nicht mit Unrecht nennt der schwedi- 
sche Gesandte in einer Denkschrift an den kaiserlichen Hof dies Verfabren julianische KUnste, 
durch welche man die Unwissenheit befórdern wolle, um die Unwissenden desto leichter in die 
rómische Kirche einfangen zu kónnen. Den unbemittelten Eltern, welche weder Priyatlehrer 
lialten, noch ihre Kinder auf auswartige Schulen senden konnten, blieb nichts tibrig, ais sie in 
der katliolischen Pfarrscliule oder in dem Jesuitencollegium unterrichten zu lasssn, wie der 
Magistrat in mehreren Edicten und Verwarnungen es gradezu yerlangte und zu wiederliolten 
Malen gegen „jede \\'inkelscbule“  energisch einschritt, audi dem Cantor der Kirche ofters mit 
dem ,,Btlttel“  drohte, wenn er „zu informiren sich unterstande.“  Die kirchlichen Kinder- 
lehren, welche der Organist zu lialten liatte, sorgten wenigstens filr eine Unterweisung in der 
eyangelischen Lehre.

Dieser Nothstand wiihrte bis zu der AltranstSdtischen Conyention, wrelche am 22. August 
1707 abgeschlossen wurde. Nie bat yielleicht ein Ftlrst seinen Glaubensgenossen eine uneigen- 
niltzigere ITtllfe geleistet, ais Karl XII. den Eyangelischen Schlesiens; uneigenntltziger war sie 
sicher, ais die seines Ahnherrn. Die Fureht vor seinen Waffen setzte in Wien durch, was die 
frtlberen Proteste der schwedischen Gesandten gegen die Yerletzungen des westphalischen
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Friedens nie erreiclit liatten; und wcnn es aucli iu der Folgę an mancherlei Bedriickungen und 
Beeintrachtigungen nicht fehlte, so verdient doch die Elirenhaftigkeit der Kaiser Joseph I. und 
Karl VI. alle Anerkennung, welche trotz aller Einrede des Papstes Clemens VI., ja trotz des 
gedroheten Bannes die Convention im Wesentlichen aufreclit erhielten. Der 2. Paragrapli des 
1. Artikels lautete: Ecclesiis quae templa habent extructa ad moenia civitatum Schweidnitzii, 
Javorii et G lo g o v ia e  non tantum liberum esto to t  a le re  s a e e r d o tc s  q u o t  sa c r i s  ad- 
m i n i s t r a n d i s  s u f f i c i a n t ,  verum et pro e d u c a t io n e  l i b e r o r u m  sc h o la s  p r o p e  
eadem t e m p la  h a b e r e  et in s t a u ra r e .  Die Verstarkung der geistlichen Krafte und die 
Errichtung einer Schule, das waren grosse Vortheile, die man errungen; man ging sofort an 
ihre Benutzung. Die vielfaltigen Hindernisse, welche die ungilnstige Stimmung des Rathes 
und des kaiserlichenLandeshauptmanns in den Weg legte, liessen sich durch kaiserliche Befehle, 
dereń unmittelbare Einholung gleichwohl ziemlich kostspielig war, beseitigen; ein grósseres 
Hinderniss war die Armutli der Gemeinde. Man hatte es nicht durchsetzen kónnen, dass an- 
dere Evangelische das BUrgerrecht erlangen durften, ais hier geborene; man erlangte es auch 
bis 1740 nicht. Dadurch war die Zahl der evangel. Burger bedeutend zusammengeschmolzen; 
die Gemeinde ware ohne fremde Beihttlfe nicht im Stande gewesen, zwei neue Geistliche an- 
zustellen und eine Schule zu errichten. Nach verschiedenen Seiten richtete sie deshalb ihre 
Bitten, an die; Stande des Glogauischen Filrstenthums, an die Kaufmannschaften in Hirschberg 
undSchmicdeberg, nach Danzig, Nilrnberg, Augsburg undUlm, an die liollandisch- ostindische 
Handelsgesellschaft und an die Generalstaaten selbst, und fand zum Theil reichliche Erhorung. 
Ein an den Kirchhof stossendes Ackerstuck, 330 Ellen lang nnd 30 Ellen breit, ward von dem 
Bauer Nerlich in Brostau gegen 20 Rthlr. jahrlichen Erb- und Grundzins, eine bedeutende 
Summę ,,far so einBischen Acker,££ wie es im Contract heisst, durch die Kirchenyorsteher An- 
d r e a s F e y e r e i s e n  und G o t t f r i e d  R o h r  am 14.April 1708erkauft und am 16. d. M. imBeisein 
mehrerer kaiserlicher und stadtischer Abgeordneten tlbergeben. Ein Pfarr- und Schulhaus, ein 
Wohnhaus far die Lehrer und Kirchendiener, ein Wachterhaus und ein Giockenthurm wurde 
bis zum 22. Juli 1710 yollendet, doch durften sammtlicheGebaude nur ,,von pur lauterem FIolz 
mit geringem Leimwerk££ gebaut und „nicht hóher ais die alten construirt££ werden. Das 
Schulhaus wurde noch im Jahre 1708 fertig; das Bedurfniss einer Schule war das dringendste. 
Es ward 40 Ellen lang und 16 Ellen breit mit zwei Vorhausern von 5 Ellen und enthielt ausser 
der Rectorwohnung drei Schulzimmer. Einen Rector hatte man mit den beiden neuen Predigern 
schon am 19. April in der Person des M. C h r i s t i a n  L i e s n e r  berufen; am 1. Noveinber 
schritt man zur Einweihung des neuen Gebaudes und der neuen Schule, des ,, e y a n g e l i s c h -  
l u t h e r i s c h e n  S e m in a r iu m s  vor Gro s s - G l o g a u ££— ein Name, der erst seit 1812 in 
Vergessenheit geratheu ist.

Nachdem der erstePastor derFriedenskirche, M . A u g u s t i n W i t t i c h ,  frahum 7U hr,,vor 
yolkreicher Versammlung££ eine Predigt uber die Worte Luc. 7, 5 „E r bat unser Volk lieb und 
die Schule hat er uns erbauet££ gelialten und darin ,,von der Vortreffłichkeit der Schulen ge- 
handelt£Chatte, yersammelten sich die adligen und bargerlichenKirchenyorsteher und dieGlieder 
des Kirchen - Collegiums in der Sacristei und geleiteten den Rector in feierlichem Zuge durch die 
Kirche in das erste Auditorium. Unter dem Gesange des Liedes: „Nun lob mein Seel den 
II errn££ folgte die .Tugend und die Burgerschaft Der Rector trat vor das Katheder und ward 
nun von dem Carolath’schen Kanzler Dr. E b e l iu s ,  welcher darnals die Geschafte eines Scho- 
larchen und Rechtsconsulenten yersali, inspectorio nomine durch eine Rede installirt, in welcher 
dieser ihm die Schule cum potestate legendi et docendi iibergab, an ihn die Collegen und die 
Schiller wieś, ihn zum Gehorsam gegen die von der Gemeinde beliebte Schulinspection ver- 
pflichtete und mit den Worten schloss, dass in Ermangelung genugsamen Dankes fur solchę 
Wohltliat der Schule Inschrift lauten sollte: Deo et Caesar i .  Die darauf folgende lateinische 
Rede des Rectors handelte de fundatione Scholae Glogoyiensis, und zwar de fundationis pulchri- 
tudinc et de ejus difficultate. Nach ihrem Schlusse richtete er eine deutsche Ansprache an
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die Schiller und legte iliaen (lie Wichtigkeit des Tages ans Herz. Darauf sang man das Lied: 
Nun danket alle G ott!

Am folgenden Tage ward die Schule eroffnet. Goch wie weit blieben die A n fango hinter 
dem erstrebten Ziele zurtick! Es hat sich ein Entwurf, wahrscheinlich von der Iland des Dr. 
E b e l i u s ,  erlialten, welcber dieGrundlinienfur die neueSchule entlialt; sie siml augenscheinlich 
nacli dem Yorbilde der frtlheren Schule vor 1628 ausgearbeitet, von der man damals jedenfalls 
noch eine genauere Kenntniss besass Ganach wurde die Errichtung von 5 Lehrstellen be- 
absichtigt, mit einem Salarium von 500 Rthlrn. und den Accidenzien aus dem Schulgeld, 
,,Privatpretium££ u. s. w .; der llector sollte „die Theologiam, Hehraisch, Griechisch, die Lo- 
gicam und Oratoriam, “ der Conrector , ,Griechisch, Lateinisch und die 1 biesie “  treiben , der 
Cantor „nebst der Musik die lateinische Grainmatik und einen leichten lateinischen Autorem 
tractiren,££ der Guartus ,,den Anfang der griechischen Sprache und was zur constructioni sim- 
plici in der Grammatik gehorte und daneben den catechismum latinum,“  der Quintus „das 
Lesen, Sclireiben, Donat und den deutschen Catechismus nehst dem aerario biblico des Lauban- 
schen llectors“  (Hoffmann). Aber, wie gesagt, die Ausfilhrung blieb weit dahinter zurilck, da 
die Alittel zur Anstellung von Lehrern fehlten. Gen schon seit langerer Zeit fungirenden Cantor 
Georg  K rebs  yerpflichtete man zumUnterriclit inder3.Classe und ausserdem stellte man noch 
ais Schulcollegen mit dem Yersprechen der Nacbfolge im Cantorat J  o h a n u  C h r i s  topli  G ar dt 
an und ubergab ihm die 2. Classe. Drei Classen und drei Lehrer — in der Tliat ein durftiger 
Anfang. Goch das Geschick und der unermudliche Eifer des Ilectors verstand es, diesen Keim 
lebenskraftig zu maclien. Binnen drei Monaten wuchs die Schillerzalil auf 200, obschon seine 
Schule nicht mehr die einzige im Furstenthum war. Gie Resultate des Oster-Examens 1709 
erscliienen so giinstig, dass man ernstlich auf eine Vermehrung der Lelirkrafte dachte. Freilich 
nicht so, wie es der llector wunschte; er yerlangte einen Conrector. Er habe, schrcibt er, in 
seiner Classe Scholaren von so ungleichem Alter, dass er sie gemeinsain nicht unterrichten 
konne. „Gie untere Sorte££ mttsse er wegen Ueberfullung der zweiten Klasse in die seine 
nehmen, er habe nicht Zeit „zu liberlióren,££ das mttsse in seiner Gegenwart der College be- 
sorgen. Gie ,,mittlcre Sorte££ habe mit Sclireiben, Lesen und Conjugircn zu fhun, es selen 
ilher 40 und sie erforderten seine besondere Anstrengung. So bleibe ihm nur wenig Zeit fur 
die superiorcs, wcielie Pensa aus dem Cornelius vertirten. Alit einem Conrector konne er sieli 
in den Unterricht dersclben theilen und die ,,Mittelsorte££ besser fordem. Gann konntc er 
aucli zum Griechischen, der Poesie und andern holiern Gisciplinen fortschreiten. So aber 
„milssen wir uus, schlicsst er, unsers Ortes an der Einhulle der Gelehrsamkeit, ich mcine an 
der bdsen Grammatika genilgen lassen.f£ Das Kirchen-Collegium fand aber die Einsetzung 
eines „deutschen Schulhalters''nothwendiger und bestcllte dazu einen IJilrgerNamens C h r i s t op li 
F t i l l e b o r n ,  dem man am21.Novbr. 1709 die Anfenger, 30an der Zahl, ubergab und irnNeben- 
hause ein Zimmer anwies. Ausser dem Schulgelde konnte man ihm nichts bewilligen. So bc- 
staiul die Schule nunmehr aus 4 Classen. Zu Ostem 1713 hatte der llector zwei Zoglinge so 
weit vorgebildet, dass sic die Universitat Leipzig beziehen konnten. Gieser Umstand, zugleich 
aber auch die I  nfahigkeit des Cantors, welche, „da es mit seiner Information nicht allerdings 
hat gehen wollen, ihn von seinem onere scholastico zu liberiren<£ nóthigte, yeranlas.stc endlich 
dic lierufung eines Conrectors, des AL E l ia s  Saga z aus Forste, ohne dass aber dadurch die 
Lelirkrafte vermehrt wurdeu, da der bisherige Schulcollege in das Cantorat ruckte. „llector, 
Conrector und Cantor, licisst es hei Ehrhardt, maclien eigentlich das hiesige Scluil -Collegium 
aus und nennen sich unter einander Collegen. Ehemals sind auch die Cantores allhier wolil- 
studirte Leute gewcsen.t£ Ger vierte Lehrer hiess, weil er dem Cantor im Chor Ilillfe leisten 
musste, Adjunctus cliori. Zugleich brachte es auch der neue, an die Stelle des yerstorhenen 
E b e l i u s  getretene Scholarch, Gr. med. F r i e d r i c h  W i l h e lm  G e r h a r d ,  dahin, dass zur 
Regelung aller Verhaltnisse eine Schulordnung entworfen und nacli langeren Rerathungen am 
13. Noyember 1713 genelimigt und yollzogen wurde.

o
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])ie Selmie war durchaus einPriyat-Institut derGemeinde; so wenig ais ihre kirchlichen 
Vertóltnisse unter irgend welcher Behorde standen, eben so wenig war filr die Selmie irgend 
welclie staatliche Aufsicht yorhanden; die yollzogenen Wahlen der Geistlichen mussten dem 
kaiserlichen Landeshauptmann und dem Magistrat zur Bestatigung vorgelegt und von diesen 
noch ein Bekenntniss ilires Glaubens eingereicht werden; bei den Lehrern war, wie es sclieint, 
nicht einmal eine Anzeige notliig. Die Gemeinde tibte daher das unbeschriinkte Patronatsrecht 
ttber die Selmie; aus ihrem Schoosse mussten alle Veranstaltungen wie zur Unterhaltung, so 
zur Beaufsichtigung derselben hervorgehen. Daraus wird es erklarlich, dass die 45 Paragraphen 
der „Schulordnung“  vorzugsweise die Begelung der aussern Yerhaltnisse ins Auge fassen, und 
dass trotz aller Yorsielit doch nicht allen Confiieten yorgebeugt werden konnte, welclie sieli aus 
der Natur solcher halli offentlicher, halb privater Anstalten ergeben, wie sie namentlich, wenn 
es sieli um die Entlassung eines unbrauchbaren Lehrers handelte1, hervortreten mussten. Die 
eigentliche Aufsicht der Schule wurde einem Inspectorium ubergeben, welches aus dem Mi- 
nisterium und einem weltlichen Mitgliede des Kirchen - Collegiums aus der Curie der Litteraten 
bestehen sollte; dieser, der Scholarcha, solltc die generale llauptaufsicht haben und die o bers te 
Leitung fuluen, wahrend die Inspcc-tion itber den Betrieb des Unterrichtes unter den 4 Geist
lichen halbj&hrlich wechselte. Inspector und Scholarch sind die Vorgesetzten der Lehrer: sie 
entwerfen unter Zuziehung des Bectors den Lectionsplan und bestimmen die Lehrbucher; sie 
halten zu Ostern und Michaelis die óflentlichen Examina ab, ,,zu welchen derKector einladet, “ 
sie schlichten etwaige Misshelligkeiten. Insbesondere soli der Inspector ,,so viel ais moglicli 
yisitiren, in die profectus discentium inąuiriren und.dabei pro re nata heilsame Monita adhi- 
biren;“ wie es ilim allein zusteht Urlaub zu ertheilen, so hat er auch nach dem Examen unter 
Zuziehung seines Naehfolgers im Inspectorat und des Rectors die Translocation zu bestimmen. 
Dem łtector sollen zwar die ubrigen Lehrer ,,Amts-Parition“  zu leisten schuldig sein und ihn 
„fur ihren superiorem erkennen, “  doch beschrankt sieli seine Function allein auf die Aufnahme 
der Schalcr, im Uehrigen ist er nur der Lehrer der ersten Classe. So lag die eigentliche Di- 
rection der Selmie ausserhalb derselben, gewiss zum grossen Naclitheil tur ihre innere Ent- 
wicklung, wie sieli in der Folgę sattsam bewalirte; denn erst ais die Eectoren zugleich Co- 
inspectoren wurden, ling sie an , iunerlich zu erstarken. Die Wahl der Lehrer sollte dureh drei 
Collectiy- Yota erfolgen, von denen eins die adligen Kirehenyorsteher vom Lande, das zweite 
der Scholareli und die Geistlichen, das dritte die Litterati, Vorsteher und llerisores von der 
Stadt fttlirten. Bei der W ahl, heisst es, ist ,,wohl yorzusehen, damit keine Fanatiei, Indif- 
ferentisten, so genannte Pietisten etc. zu einem óffentlichen Lehrer gezogen werden, von wel
chen die zarte Jugend nachgchcnds das allerschadlichste Gift fassen und einsaugen konnte. “  
Das feste Gehalt der drei Lehrer wird auf 120, 80 und TO Thaler festgesetzt, doch treten dazu 
ńeben der freien Wohnung und den Accidenzien aus kirchlichen Handlungen das Schul- und 
Priyatgeld. „Das Didactrum“  niimlich, welches fitr die drei Classen auf 15, 12 undSGroschen 
ąuartaliter bestimmt wurde, sollte unter die Lehrer „geometriee“  yertlieilt werden, so dass der 
niichst hohere ein Drittel melir erhiilt, ais der nachst untere. Oeffentliche Lehrstunden sollen 
des Vormittags im Sommer 8, im Winter 2, des Nachmittags 2 sein ; doch werden die Privat- 
stunden nach alter Sitte beibehalten, wromit den Eltern allerdings kein Zwang aufgelegt werden 
soli; aber es wird ihnen doch empfohlen, ihre Kinder zu dem Lehrer zu schicken, bei welchem 
sie „publice frequentiren.£c Nur der Gantor soli zum Priyat-Unterricht im Schreiben und in 
den ersten speciebus der Ilechenkunst berechtigt sein. Daneben sind nun in ziemlich bunter 
Beihenfolge cingestreut allerhand Anordnungen uberDisciplin und Strafgewalt, ii ber den ptinkt- 
lichen Anfang der Lectionen und hilusliche Aufgaben, ttber den Kirclienbesuch und die Abend- 
mahlsfeier der Schiller (ein besonderer Confirmanden-Lnterricht tindet far sie nicht Statt, auch 
gegen das Ende des J ahrhunderts noch nicht; die Unterweisung der Schule gilt ais ausreichend, 
der Bector hat die ais fiihig bezeiclmeten Schiller in Gegenw'art des Inspectors zu prufen), uber 
den Beginn und Schluss der Lehrstunden mitGebet und Gesang und die Yerwendung der letzten
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Sonnabends- Stunde auf die Erklarung des Evangeliums. Audi Ermahnungen fullen mehrere 
Paragraphen an die Geistlichen, von der Wtlrde und Nutzbarkeit der Schulen nachdrttcklich zu 
predigen, ,,dass die Kinder zeitlich zur Sdiulen mochten gescliickt werden, damit sie nicht wie 
das ilolz im Walde a u fw ac l i s enan  die l.ehrer, , , sieli nicht dureh die Erzahlung possirlicher 
Historchen yerachtlich zu maclien, “  und an die Eltern, den Lehrern durch Trotz und Wider- 
stand ihr sebweres Anit nicht nocli schwerer zu maclien. Actus oratorii oder declamatorii wer
den dringend empfohlen, auch wird pro labore et studio einige Compensation yerheissen; nach 
den Kirchenrechnungen zahlte man spater (i Thaler. Nur eine Bestimmung lftsst auf den 
Charakter der Selmie schliessen. Der 30. Paragraph verlangt namlieh, dass die discentes der 
oberen Classe anzuhalten seien, lateinisch zu reden, eine Bestimmung, welclie auch in die 
,,Sehulgesetze“  aufgenommen ist, in denen die Schule gradezu eine lateinische genannt wird. 
Es ist freilich nicht abzusehen, wie dieses Gesetz durchzufuhren gewesen sein mag, wenn die 
,, super iores der ersten TafeP* nur den Cornel yertirten; auch nach 60 Jahren ward die Durch- 
fuhrbarkeit ernstlich bezweifelt und dabei das Bedenken laut, die Schuler mochten sieli ,,an ein 
schlechtes Kuchen-Latein“  gewóhnen. Indess man erkennt daraus doch das Ziel, welches die 
Verfasser der ,,Schulordnung<£ erreicht wissen wollten. Die Schule sollte fur die Universitat 
yorbereiten, zu dereń Studien Kenntniss und Gelaufigkeit im Gebrauch der lateinisclien Sprache 
damals noch ais die einzige, aber auch unerlassliclie Bedingung gelten konnte. Wie weit es 
darin die Schuler bringen sollten, war nirgends bestimmt; es hing von den Umstanden und von 
der Tuchtigkeit der Lelirer ab. Ausser dieser Bestimmung aber enthalt die ,,Schulordnung‘£ 
ilber die I.ehrgegenstande und ihre Yertheilung auf die Classen gar nichts.

Indess so unyollkommen und mangelhaft sie auch sein mag, sie gewahrte doch wenigstens 
eine Grundlage, auf der man weiter bauen konnte. Wenn aber die Schule im yorigen Jahr- 
hundert wenig aber die in ihr gegebenen Anfange hinausgescliritten ist, so wird man dieUrsache 
nicht sowohl in der Theilnahmlosigkeit der folgenden Zeiten oder in der Unfiihigkeit der Lehrer 
zu suchen haben, ais yielmehr, auch abgesehen von dem beruhrten Mangel einer genugenden 
Leitung, in der grossenBeschranktheit derMittel und in einer lleihe hóchst widriger Umstande, 
welclie ihren inneren und ausseren Ausbau yerhinderten.

Sclion dass sie ihren ersten Rector, M. Cliri s t i a n  L i e s n e r ,  so bald yerlor, war nicht 
ohne Nachtheil fur sie. Wie sehr man seine Treue zu schatzen wusste, ergiebt sieli ausser an- 
dern ehrenyollen Zeugnissen, welclie sieli in den Aeten tinden, auch daraus, dass man fur ihn 
von der ,,dreistundigen Information£< Abstand nahm, ,,en regard dass er bei der ersten Ein- 
richtung der Schule sieli alles wolil angelegen sein lassen und sich viele Mulie gegeben.<£ Wenn 
es móglich gewesen wiirc, die von ihm wahrend seines Rectorats in den Druck gegebenen 
Schriften , namentlich seine dissertatio de numero oratorio , und noch mehr die andre : ,, Der 
w o h l y e r d i e n t e  R e c to r  d. i. y o l l s t a n d i g e  I n f o r m a t i o n ,  mit  was f t t r Y o r t h e i l  die 
s tu d i r e n d e  ,T u ge nd  zur  o ra to r i  a p r a c t i c a  angewiesen  und  den S chu len  folgends 
aufgeho l fen  w e rde n  k o n n t e  — in 12 N u m m e r n  a b g e th e i l t  und  m i t  dazu ge-  
ho r ig e n  cons i l i i s  p r a c t i c i s  ye rsehen  “ (Leipzig 1709), aufzufmden, so wurde sich aber 
ihn ein bestimmteres Urtheil gewinnen lassen. Ais er 1715 in ein Pfarramt uberging, ward es 
ihm, wie er in dem Schreiben an dasKirchen-Collegium sagt, schwer ,,von seiner erstenLiebe£t 
zu lassen*). Dazu entspraeh der Conrector Sagaz  den Erwartungen gar nicht. Gleich

*) Er war am 1. October 1675 in Zittau geboren und auf dcm Gymnasium dasclbst fęeliildcl. Scit 
1698 hatte er in Leipzig studirt und bei der Jubelfeier der Universilat Wittenberg 1702 die Magisterwiirde 
erlangt. Yor seiner Berufung in das hiesige ltectorat war er Hauslehrer in der Gegend von Spremberg. 
Von bier kam er ais Pastor nach Weigmannsdorf, wo eine Grenzkirche war. Ais dieselbe aber wahrend 
der Yerfolgnngen der Dissidenten in Polon 1719 unter dem Yorgeben, sie sci a prima erectione catholica 
gewesen. eingezogen wurde, musste er das Land verlassen und fand in Strunz lici dcm Freiherrn von  
Kl i ix gastliche Aufnahme. Nach Yerlauf eines halben Jahres ward er von der hiesigen Gemeinde zu- 
niichst zum Substituten des erkrankten Pastor pr. W i t t i c h  berufen und starb 1731 ais Senior und Pastor

2 *
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Anfangs hatte er sieli dem Inspector gegenilber, welcher an seinem Rcchnen - Unterricht etwas 
auszusetzen fand, sehr ,,trotzigtc gezeigt und, ais ihm die Aussicht schwand, ins Rectorat zu 
ascendiren, sieli sogar gegen den Scholarchen, bei dem er in der Woche einen Tisch hatte, 
,,groblich y e r g a n g e n m a n  entliess ihn daher im Februar 1716 seines Amtes, nicht ohne dabei 
die Einsprache des Rathes, dessen Scliutz er nachgesucht hatte, zu erfahren, musste ihn aber 
mit den nothigen lleisemitteln yerselien. Der neue Rector war J o h a n n  G o t t f r i e d  L a n g e ,  
der Solin eines frilheren Pastors hierselbst, welcher am 27. Novbr. 1715 introducirt wurde und 
bis zuin April 1751 sein Anit yerwaltete; Conrector ward D a v i d  H e i n r i c h  G r o s s m a n n  ans 
Wohlau (vom 17. .Tuni 1716 bis zum 3. Januar 1742), welchem C hr i s t .  A n to n  H e r o l d  bis 
1745 und J o h a n n  S a m u e l  L e m b e r g  bis 1755 folgten. Ueber die innere Geschichte der 
Scliulc in jen er Zeit erfahren wir nichts Nalieres, doch scheint L ange*) nicht der Mann ge- 
wesen zu sein, um nnter den obwaltenden Umstanden Bedeutendes zu leisten. Die beliebten 
Actus hielt er /.war nocli, er gesellte aucli dramatici liinzu, wie denn z. 15. am 22. September 
1740 von den Schtllern ein Schauspiel mit dem Titel: ,,Die yerlornen und wiedergcfundenen 
Konigskinder Theogenes und Charikleia" aufgefiihrt wurde. Aber ais er starb, waren die Kla- 
gen iiber den Yerfall der Scliulc allgemein. Seit langer Zeit war kein Zogling mehr zur Univer- 
sitilt von hier abgcgangen; diejenigen, welche die nóthige Yorbildung sieli liatten aneignen 
wollen, liatten auf andere Schulen, nacli -Sorau oder Gorlitz, gelien mussen; die wohlhabenden 
Vater liatten sich wieder daran gewohnt, Hauslehrer zu lialten und entzogen ihre Solinę der 
Schnie ganz. Ans Mangel an Mitteln, sagt ein Bericht, habe man ihn trotz seiner zunehmen- 
den Schwaclie nicht pensioniren konnen. Die fiusseren Yerh&ltnisse aber gestalteten sich wiili- 
rend seines Rectorats **) in wesentlichen Beziehungen dadurch besser, dass Schlesien an Preussen 
fiel. Zwar hatte der Einmarscli der preussischen Truppen der Gemeinde beinahe Kirche und 
Schulc gekostet, da der Commandant schon den Befehl gegeben hatte, sie ais der Yerthcidigung 
hinderlich niederzubrennen, wenn nicht Friedrich der Grosse den beiden Kirchenvorstehern, 
den ersten Sclilesiern, die ihn um eine Gnade baten, die Bitte gewahrt hatte, dass er diese Gc- 
biiude zu keinem irgend erdenklichen Vortheile gegen die Festung benutzen wolle Wfihrend 
der Blokadę vom l7. Decbr. 1740 bis zum 8. Miirz 1741 musste natiirlich die Schnie unter- 
brochcn werden. Unter der preussischen Regierung kam die Anstalt nnter die Aufsicht des 
hier gegrtlndeten Ober - Consistoriums, dessen Mitglied der erste Geistliche ais Inspector der 
Schulen und Kirchen des Kreises wurde. Damit yerschwand die alternirende Inspection der 
Gcistlichen und die Wurde eines Scholarchen, welche nach G e r h a r d  der Dr. med. E t t n e r ,

Secundarius an der Friedenskirche. Die von ihm bei der Eriiffnung der Schule gehaltene Rede hat er 
mit 7 andern zum Gcdachtniss an W o l f g a n g  L u c a s  J c l t s c h  gehaltenen im Jahre 1715 zu I.eipzig 
drucken lassen, ( E h r h a r d t  S. 134 giebt den Inhalt derselbcn kurz an; leider haben wir aucli diese 
Roden nicht mehr aulzufinden vermocht.) Was ilbrigens iiber den genannten W. L. . l e l t s ch  zu ermitteln 
gawesen ist, hat K l o p s c h  in dem Programme von 1818 zusammengestellt. Danach war er Oboramts- 
Adi oeat und ltechtsconsulent der eiangel. Gemeinde , der letztc eyangelische Adyoeat, den man hier zu- 
gclassen hatte, gewesen, hatte sich durch treue und redliche Dienste um die Gemeinde sehr verdient 
gemacht und in seinem Testamente 200Rthlr. fur die einst (er starb 1705) zu errichtende Sehule geschenkt. 
Sein Todestag, der 20. November, ward daher in derselbcn von Anfang an und wird noch jetzt durch eine 
von dcm llirector zu haltende Rede ausgezeichnct.

*) Von ihm wurde das noch jetzt im Gebrauch befindliche G l o g a u c r  G e s a n g b u c h  gesammelt 
und zucrsl 1735 herausgegeben.

*') Wahrend dessclben hat die Schulc auch mehrerc Vermachtnissc erhaltcn. Ein Herc von  R e r g e  
auf Herrndorf yermachte 200 Rthlr., der kaiserliche Rath H a n s  C h r i s t o p h  v. E t t n e r  aus Eiteritz 200 
Floren Rheinisch, wovon die Zinsen theils „den drei obersten Schulherren g e r e i c h t t h e i l s  zum Resten 
armer Schiller yerwendet werden sollen. Ein Universitats-Stipendium begriindete der Candidat der Arznci- 
kunde und Eisenhandler Joli .  G e o r g  May (in Glogau 1654 geb. und 1742 gest.), welches nur an geborne 
Glogaucr, die auf unsrer Schule gebildet sind, yerliehen werden darf; zugleich bestimmte er ein Capital 
Yon 300 Rtldrn. fur die Lehrer, jedoch unter der lledingung, dass der Rector alljahrlich am 2. Mai iiber 
Apoc. 14, 13 eine Rede „zu seines Nainens Gediichtniss“ in der Schule halle.
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der Bilrgermeister von Beuthen Am m an  und der Proconsul und ])r. med. U l r i c h  (er starb 
1752) bekleidet hatten. Zugleich wurde ihr auch eine Beihtilfe von der Stadt zu Theil, in dereń 
Magistrat nun wieder Eyangełische nach Recht und Rilligkeit gew&hlt werden durften; von der 
Kummerei wurden seit dem 1. Juni 1750 zum Gehalt der Lehrer 150 Thaler gezalilt und das 
nothige Holz geliefert. Filr die kleinen Kinder wurde sodann 1743 innerlialb der Stadt eine 
Classe errichtet, welclier die Stadt das Local gewalirte; und so kam zu dem Adjuncten nocli ein 
dcutscher Schulhalter; L u b i n  war der Name des zuerst angestellten. Die Anstalt liatte somit 
5 Classen. Endlich ward aucli der Walilmodus der Lehrer ein anderer; man wahltc sic wie die 
Geistlichen und fillirte auch Probelectionen ein; der Grund dieser Abweicliung von der ,,Sohul- 
ordnung“  ist ans den Acten nicht ersichtlich. Einzelne Rerufungen erfolgten sclion frilh selbst- 
standig durch das Kirchen-Collegium, welches spater die Wahl stets allein ilbte.

Nach L a n g e ’s Tode wurde das Bedurfniss einer Reorganisation der Anstalt allgemein 
empfunden. Man wtlnschte dringend ihre Yerlegung in die Stadt. Mehrere Yiiter richteten 
deshalb einePetition an die Behćirde, in welcher sic sich beklagen, dass „dieClassen, in welchen 
ihre Solinę in der Latinitat und den humanioribus unterrichtet werden sollten, so entfernt lagcn 
und dass sie bisher mit solchen Lehrern besctzt gewesen, von denen die Lernenden wenig capirt 
h a t t e n d i c  deshalb eingeleiteten Yerhandlungen ftthrten aber zu keinem Resultate. Eben so 
wenig die vom Kirchen - Collegium mit der Stadt wegen Erhohung der Zuschtisse eingeleiteten, 
da es dem Magistrat die Oberaufsicht ilber die Schule nicht zugestehen konnie, sondern nur in 
eine Coinspection der evangelischen Rathsherren willigen wollte. Es erhohte daher aus eignen 
Mitteln das Gehalt des Rectors auf 200 Rthlr. und berief endlich, „nachdem die Besetzung der 
Stelle seine Sorge beinahe erschopft liatte, “ am 5. Mai 1752 den bisherigen General-Substituten 
A n d r c a s  G o t t l o b  Be l ing  aus Glogau zum Rector, zu welchem es dasVertrauen hegte, dass 
durch ilin ,,die in ziemlichen Yerfall und Abnahme gerathene Schule wiederum emporkommen 
moclite, welches durch ac-tus scholastici einigermassen zu erreichen.“  Dass dieser Mann das in 
ilm gesetzte Yertrauen rechtfertigte, wird yieltach ausgesprochen; namentlicli fanden seine actus 
dramatici, welche drei Tage wahrten und grossere Ausgaben (einmal von45Rthlrn.) erforderten, 
grossen Beifall. Die Schule liob sich zusehends und von nun an konnten wieder „alljalirlich 
einige in allen PropSdeumatibus hinlilnglich zuhereitete candidati academiae entldssen werden. “  
Leider ging er sclion im Herbst 1750 in das Pfarramt zu Klein - Tschirne ilber. Ueber seinen 
Naclifolger E p l i r a im  G o t t l o b  N ic o la i ,  welcher his zum Frtihjahr 1709 im Amte stand, 
wissen wir nur, dass er aus dem Rectorat zu Herrnstadt in das hiesige Conrcctorat 1755 berufen 
war; er galt fur einen gelehrten und geschickten Schulmann und ,,fur einen filrtrefflichen Ge- 
s e l l s c h a f t e r e i n  Sclilagfluss machte seinem Leben ein Ende, ,,als er zur Beichte aus seinem 
Hausegehen wollte. “  Unter seiner Amtsverwaltung traf die Gemeinde der harte Schlag, dass 
eine im Jesuiten-Collegium am 13. Mai 1758 ausgebrochene Feuersbrunst, welche einen grossen 
Theil der Stadt in Asclie legte, auch ihre Kirche und die Schulgebaude verzelirte. Die Schnie 
wurde nun freilich in die Stadt yerlegt, aber die einzelnen Classen mussten in verschiedenen 
ITilusern untergebracht werden. Gewiss ist es hiichst schwierig, bei einer derartigen Zertlieilung 
der Glieder filr die Erhaltung des Ganzen mit Erfolg Sorge zu tragen; die Leitung des Ganzen 
lag alier nicht einmal dem Rector oh. Daher fing allmahlicli jede Classe eine Schule filr sich 
zu liilden an ; Ordnung und Zucht begannen bedenklich zu leiden, und nimmt man zu den 
ausseren Missgeschieken nocli die Drangsale des langjahrigen Krieges, so wird man filr den 
neuen Yerfall die Lehrer allein nicht yerantwortlich machen konnen. Einer Kirche entbehrte 
die Gemeinde bis zum 13. Februar 1773; der Bau des neuen Schulgebaudos begann erst 1794: 
der bezeichnete Nothstand wilhrte demnach 37 Jahre.

R o t h  (Kleine Schriften Bd. I. S. 207) bemerkt mit Recht, dass die Zeiten der Zerrtit- 
tung und des Verfalls tlberall mehr zu berichten geben; die Menschen sind nach ihrer nattlr- 
lichenNeigung aufmerksamer auf Uebelstande und bereitwilliger, dasNachtlieilige aufzuzeichnen. 
Und in der That, wir sind im Starnle, ein ziemlicli yollstandiges Bild von den Yerludtnissen
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unsrer Scliule zu entwerfen, weil die Nachrichlen von vergeblich versuchten Verbesserungen 
sieli erhalten liaben. Ais sieli namlieh einzelne Stimmen far die Wiederherstellung des Scho- 
larchats erhoben und sich dabei auf die „Schulordnung" beriefen, erkliirte 1756 das Ober- 
Consistoriuin das Scholarchat neben der koniglichen lnspeetion fur aberflassig; der Pastor prim. 
Ludov ic i  karinte die Schulordnung aberhaupt nicht, er hatte nur von ilir gehiirt und bestritt 
aueli ihre Geltung, weil sie , , der Confirmation" entbehre. Sie fand sich indess doch wieder, 
mul ais man im JahrelTGB — man sieht niclit melir, auf welchen Anlass— den Oberamts-Rath 
Stalin  zum Seholarehen erwahlt hatte, ging dieser unmittelbar nach N i c o l a i ’s Tode 1769 mit 
grossem Kiler an die Rcseitigung der yorhandenen Mangel. Auf seinen Petrieb wurde noch im 
Noyemlier 1769 ein „Schul-Prasidium ," aus dem Seholarehen, dem Pastor prim., dem ersten 
Kirchenyorsteher, eineui Deputirten der Litteraten und dem llector bestchend, errichtet, welches 
die nachste Aufsiclit uber allc Schulangelegenheiten fuhren sollte; es wurden die Examina auf 
o Tage ausgedehnt und nach ilirer Heendigung regelmassige Sitzungen des Priisidiums an- 
geordnet; es wurde, tlieils um dic Kirchenmusik besser zu bestellen, theils nm armen Schalern 
cine Eeihiilfe zu verschaffen, nach dem Muster andrer Orte und fruherer Zeitcn ein Gesangchor 
errichtet, welches sich hałd bedeutender Einkunfte erfreute. Endlicli wurde eine neue Redaction 
der „Schulordnung" angestrebt, welche yollstandiger ais die alte auch dic innerc Organisation 
des Unterrichtes regeln sollte, wic man aus denumfangreichen Entwttrfen von S ta l i n ,  Ludo-  
v ic i ,  dem Pastor Schi i le r  und dem am 15. Juni 1769 vocirten neuen Rector A n d r e a s  Uhse  
ersieht. Differenzen indess zwischen S t a h n  u n d L u d o v i c i  uber den Yorsitz im Prasidium, 
welchen der erste auf Grund der alten Schulordnung in Anspruch nahm, der letztere ais Ober- 
Consistorial-Rath nicht aufgeben wollte, yerzogerten die Ausfuhrung, und ais endlich S t a h n  
ais Mandatar der Gemeinde auch um andrer „EingrilFe" willen zur Klage schritt, aber von der 
Eehorde abgewiesen wurde, legte er missmuthig das Scholarchat im J. 1772 nieder, und das 
Werk unterblieb nun ganz. Dass es ihm aufrichtig um die Hebung der Schnie zu tliun war, 
beweist ein Yermitchtuiss von 6000 Thalern, welches er 1769 theils zu Stipendien far Studenten 
und Schiller, theils zur Yerbesserung der Gehalter legirte. Mochte er in seinem starren Fest- 
haltcn an der Form zu wcit gegangen sein und sich (larum in den Mitteln bci seinem Verfahren 
gegen li. yergriffen haben, die Schnie liat die Folgen emptinden mussen, dass er so wenig Ein- 
gang fand; er ilbertrug in einem Codicill, ein Jahr vor seinem Tode, 1787 das Legat auf das 
Gymnasium zuLiegnitz, da, ,, wcil sich Fast niemand melir um die liiesigeSchule kummere, die- 
selbe niemals in grosses Aufnehmen kommen, sondern immer nur eine Trivial-Schule bleiben 
wiirde, zumal si(> so wenig Lehrer und Classen hat, und wenn gleich einige dann und wann 
nothdarftig so weit gebracht werden, dass sie die Uniycrsitat beziehen konnen, doch, wenn in 
einerlei Classe yerschiedene Lectiones getrieben werden, dic Schwacheren leiden und die Stiir- 
keren yersaumt werden mussen." Von einem Schul - Prasidium ist in der Folgę keine Rede 
melir; die spateren Reehtsconsulenten F a l l e b o r n  und E i t n e r  fuhren zwar noch den Titel 
Scholarch, doch finden wir sie nur bei der Wahl der Lehrer thatig; nur der Gesangchor hatte 
langeren Restand. Das „Aufnehmen der Schule," an dem S ta hn  yerzweifelte, blieb einer 
spatern Zeit yorbehalten.

Die angefuhrten Entwiirfe gewahren nun Einblicke genug in die um das Jahr 1770 yor
handenen Zustande, dass wir dieselben zu beschreiben yersuchen durfen. Die Classen des Ad- 
juncten und des deutschen Schulhalters werden ais „die deutsche Schule" bezeichnet; in ihnen 
werden Knaben und Madchen gemeinsam unterrichtet. Den Unterricht der grosseren Madchen 
besorgt der Organist. Unklar ist das Verhaltniss des deutschen Schulhalters; er mochte wohl 
seine zuerst auch in raumlicher Trennung von den ubrigen gegrundele Classe ais eine besondere 
Schule ansehen; wenigstens wird der Uebergang auch seiner Schiller in die Classe des Cantors 
ais wunschenswerth erwahnt. Die drei hóheren Classen heissen „die lateinischeSchule." Wer 
ziemlich lesen und die Fragstacke des Katecliismus gelernt hat, tritt in die Tertia ein. Ilier 
sollen die Schaler im Lesen berichtigt werden, im Schreiben und Rechnen den ersten Anfang



inaclien und im Christenthum griindlich unterwiesen werden, so dass sie zum Genuss des li. 
Abendmahls zugelassen werden konnen; denn der grdsste Theil geht aus dieser Classe ab. Da- 
neben lernen die Knaben liier lateinisch decliniren und conjugiren und sollen es bis zum Ver- 
standniss eines Colloijuiums bringen. In Sec u uda  wird der Unterriclit im Cliristenthum fort- 
gesetzt, im Latein ist das Exponiren des Cornel das Classenziel; das Griechisehe wird auch 
begonnen und ein Anfang ,,in der Oratorie und im Briefschreiben“  gemacbt. Ausserdem ist 
auch noch von llechen- und Schreibunterricht die llede. Die Yertbeiluug der Lcbrstunden ist 
nicht sicher zu bestimmen, da die Privatstunden den Hang der offentlieben erlangt liaben und 
in Secunda wie in Prima von allen Scbuleru besucht werden. Die Entwtlrfe yerlangen wieder 
im Winter 20, im Sommer 26 óffentliche Lectionen, und setzen filr T er t i a6 (7) Stunden far das 
Christenthum, 1 (2) fur biblische Historie, 5 (6) filr das Latein, 4 (5) far Lesen, je 2 (8) fur 
Kechnen und Selireiben, in S e c u n d a  5 (6) fur „Theologie" (sic), 4 ((i) filr das Latein, je 2 (3) 
fur Kechnen und Selireiben, je 2 fur Historie, Geographie und Griechiscli und 1 (2) fur Ora
torie und Kriefschreiben an. Ueber den Unterriclit in P r im a  berichtet derRector ausfiihrlich. 
Danacli wird,,Tlieo]ogie“ nach der gewohnliclienOrdnung des Heils(von Ful i rm ann)  golehrt, 
im Lateinischen werden Cicero’s Ileden und Priefe, Eivius, Caesar und Virgil tlieils neben- 
einander tlieils nacheinander gelesen und interpretirt, nacli dem Gelesenen werden Imitationen 
in der Classe angefertigt, auch wird wóchentlich ein Exercitium styli geliefert und in der Classe 
corrigirt. Im Griechisclien wird in 2 St. nur das N. T. gelesen, Logik und praktische Pliilo- 
sophie wird in 3 St., Historie und Geographie in 4 St. gelehrt; in der Oratorie empfangen die 
Schiller „Anweisung zum Anfertigen von Briefen, Aufsatzen, Beschreibungen und wirklichen 
Ileden, “ auch ,,peroriren die Diseenten der ersten Tafel zweimal offentlich. “  Endlich ist 
l  St. filr das Hebraische und 1 St. fur Poesie bestimmt; in dieser werden Thcmata deutsch und 
lateinisch sofort bearbeitet und beurtheilt. Auch Morał und eine allgemeine „Skiagrapliia 
litterarunW wilnschten die Entwurfe noch dazu; aber der Rector wehrte sieli dagegen, ,,da die 
Dinge, wclche zu lernen sind, wie er sagt, sich in unsern Tagen immer melir haufen, so dass 
bald Zeit und Kriifte nicht melir reichen.fc Er findet seinen Lehrplan beladen genug; wir fin- 
den ilm uberladen und wurden uberhaupt fragen, wie er es yermocht habe, Schiller, wclche auf 
dem Standpimkt unsrerPrimaner, Secundaner und Tertianer standen, gemeinsam zu unterriehten. 
E r deutet an , dass er fur die schwereren Lectionen die Schwacheren zum Conrector schicke; 
ausserdem wissen wir, dass die Schiller in 3 Ordnungen vertlieilt waren und wahrscheinlicli in 
den Sprachcn getheilten Unterriclit genossen; tlberdies zilhlte seine Classe damals nur 18 Scliu- 
ler. Uebrigens erfahren wir nicht von ihm, wie viel Stunden er auf Theologie, Latein und 
Oratorie wandte; von den 30 Stunden, die er gab, blieben dafilr 19 ilbrig.

Wenden wir uns von der Lehrverfassung zu dem eigentlichcn Unterrichtsbetrieb. Wir 
erfahren wenig Erfreuliches. Zwar wird dem Streben und Eifer des Kectors vollc Anerkennung 
gezollt, aber die Leistungen des Conrectors erscheinen ais sehr gering. Bei seinem phlegmati- 
schen Wesen und bei einem Vortrage olme Kraft und Leben machen die discentes nur geringe 
Fortschritte, so dass die Eltern ihre Solinę ungern zu ihm schicken, Der Inspector bedauert, 
dass er nicht im Stande sei, ihm einen schnelleren Urnlauf des Blutes mitzutheilen. Vorzugs- 
weise wird aber llber den Mangel an Ordnung geklagt, wie man es nach dem Bemerkten kanni 
anders erwarten kann, aber Unpanktlichkeit der Lehrer und Schiller beim Beginn der Stunden, 
aber h&ufige Unterbrechungen derselben, aber den Muthwillen der Schaler, der sich auch in 
der Kirche und bei Begrlibnissen aussert, ilber das Felilen jeder hiiuslichen Bescliaftigung. Die 
Anweisung zur , ,Oratorie, “ heisst es, bestelie darin, „dass ein oft nicht zu erbauliclier Brief 
aus einem alten Briefsteller dictirt werde, ‘‘ ohne Yortrag ,,einer hinlanglichen Theorie“ und 
ohne eine Imitation zu yerlangen Was in der Geographie und Llistorie gelernt werden soli, 
wird dictirt. Noch mehr macht sich der Mangel einer Direction gelteiul; die Lehrer fahren 
nach Gefallen Lehrbilcher ein und nehmen ohne alle Anmeldung beim Kector Schiller auf ; wie 
dieser im Stande gewesen, die Translocationen, um welche sich der Inspector nicht mehr
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kummert, yorzunehmen, lasst sieli nicht erselien. Ais ein Zeichen der Zeit ist charakteristiscli, 
dass der lleligions-Unterricht flberaus nachlassig getrieben wird und die Schiller die grosste 
Unwissenheit selbst im Katechismus zeigen. l)as Gebet wird aus geschriebenen Gebetbuchem 
durch Schiller verrichtet. Es war ebeu die Zeit, wo die alten kirchlichen Formen allgemaeh 
zu zerbrockeln anfingen, weil ihnen der Geist entflohen war; mail tastete das Heilige weder in 
gutem noch in bosem Simie an. Der Rector beschreibt in seinem liericht seine Methode ziern- 
licli ausfillirlich; von seinen ,,theologischcn“  Lectionen sagt er kein Wort. Ein andrer Lehrer 
bringt sie mit dem Lesen der Zeitungen hin und liisst inzwischen aus cinem theologischen Ruch 
vorlesen; derartige Pflichtwidrigkeiten werden von allen Zeugen crwiihnt. —- Die Examina wer- 
den z war noch gehalten, aber es erscheint obngeachtet der hofiichsten Einladung fast niemand. 
Die actus oratorii sind liingst abgekommen; aucb bittet der Rector, ihn damit zu verschonen. 
Die zweiwochcntlichen Somnierferien fiillen in den verschiedenen Classen verschieden, je nacli 
dem Gefallcn des Lelirers; in einzelnen werden sie auch tageweise den ganzen Sommer Iiindurcli 
genossen, eine EinricJitung, welcher der Rector sehr das Wort redet; die ttbrigen freien Schul- 
tage sind auf ein minimum beschrdnkt. Das Schul- und Privatgeld ist in Prima und Secunda 
nicht getrennt; es betragt 24 und 21 Groschen rjuartaliter, in Tertia 20 und 12 Groschen. Den 
Ertrag erliebt und beliiUt der Classenlehrer. Die Fretjuenz in Prima ist seit langer Zeit nicht 
uber 24, in Tertia nicht ttberSOgestiegen, so dass mail sie im Ganzen auf hochstens lOOschatzen 
darf. Das Einkommen der Stellen ist darum sehr durftig. Der Rector Uhse  giebt boi seiner 
Pensionimng 1T97, nachdem ihm die Kammerei 30 Thaler 1794 bewilligt liatte, es auf 344 
Thaler an, 230 an fixum, 90 an Schul- und Privatgeld und 24 aus andern Accidenzien; das 
fixum des Conrectors belief sieli auf 160 Thaler. Treffend ist darilber folgende Bemerkung des 
Pastor Schi l ler :  „Die Salarien der Schullehrer sind in allen Landem so sparsam abgemessen, 
dass sie sehr gute Oeconomi sein miissen, wenn sie sieli und die Ihrigen ehrbar erhalten wollen. 
Sie miissen sehr fromm und gottesfilrchtig sein, dass ihnen Gott das Wenige segne und ihre 
Kinder auf audre Weise yersorge. Es ist aber aus dieser gar zu grossen Sparsamkeit die all- 
gemeine Ycrachtung des Schulstandes erfolgt, welche macht, dass meistentheils nur Invaliden 
des gelehrtcn Standes uin ein Schulamt ambiren. “

An eine durchgrcifende Umwandlung dieser Zustande konnte, so lange die Schule cines 
eignen Gebamles entbehrtc, nicht gedacht werden. Die Yollcndung desselben*) und die Ein- 
weihung erfolgte endlich am 3. October 1795 in dersclben Weise wie 1708 ; die ausserliehe 
Wiedervcreinigung der bis dahin zerstreuten Glieder musste von selbst zu einer Neugestaltung 
der inneren Verh;lltnisse auffordern. Der Rector Ulise,  welchem noch lebende Zeugen das 
Lob grosser Lehrgeschicklichkeit zuerkennen, fiihlte sich der Aufgabe, die er ohne Zweifcl zu 
wiirdigen yerstand, bei seinem yorgeruckten Alter nicht mehr ge wach sen; er zog sich 1797 von 
seinem Amte zurilck und starb 1802. Sein Nachfolger F r i e d r i c h  G o t t f r i e d  F r i c k e  aus 
Magdeburg ward zuerst ais Coinspector berufen; man schien damit dem Rector mehr Befugnisse 
ais frilher einraumen zu wollen, wenn gleich dieselben nicht fest bestimmt wurden und sich 
neben der Aufsicht der geistlichen Inspectoren, der Ober-Consistorial-Ratkę P o s to i  und Bai l  
(1798 — 1820), welche bei wohlmeinendem Eifer fur die Schule in i lirem Eingreifen oft weit die 
Grenzen der Inspcction iiberschritten und die eigentlichen Rectoratsgeschafte ubten, nicht wohl 
bestimmen liessen. Noch mehr aber hinderte der Umstaud, dass der gesammte hohere Ihiter- 
riclit dem Rector allein zuliel, da durch ein eignes Geschick die Leistungen der Conrectoren 
(Joli. G o t t l i eb  T s c h a n t e r  1756— 1779 und B e n j a m i n  G o t t l i e b  K o r n e r  1779—-1806) 
seit langer Zeit nur unbedeutend waren, weshalb, wie es in denProy. Blattern vonl802in einem

*) Wer der Vcrfasser der „von der Kritik angefochtenen“ und Icicht anfechtbaren Inschrift: Ut re -  
l i g i o n i s  et  l i t t e r a r u m  a d m i n i s t r i  l i ene  h a b i t e n t  et  i u y e n t u s  c o m m o d o  e r u d i a t u r ,  
m u n e r i b u s  r e g i i s  ef feci t  F r i d e r i c u s  i l l e u n i c u s  p o s t  f a t a  s u p e r s t e s  MDCCXCV, gewesen 
ist, fmdet sich nicht angegeben.
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Aufsatz iiber die Scliule S. 20 heisst, ,,die meisten Eltern ihre Solnie nicht lange in Secunda 
lassen wolltcn,“  und so demRector oblag, zwdlfj&hrigeKnaben mit Jilnglingen zu unterricliten, 
welche fur die Universit&t vorbereitet werden sollten. F r i c k e  aber war der Mann, welcher 
aucb unter solchen denkbar ungilnstigstenYerhaltnissen sieli tbare Resultate zu erzielen verstand; 
mit Recbt hatte der Prof. F i t l l e bo rn  in Breslau, wo er bis daliin Mitglied des Seminariums 
und General - Substitut gewesen war, ihm in seiner Empfehlung ,,eine unvergleichliche Lehr- 
gabe“  nachgerillimt und seine Ueberzeugung daliin ausgesprochen, dass er der Scliule seiner 
(Fullcborn’s) Yaterstadt auflielfen und sie gewiss iiberall beliebt niachen wilrdc. Obschon mit 
Siclierlieit anzunehmen is t , dass der gesammte Lehrplan durch ilm eine Umgestaltung erfulir, 
so haben sich doch nur zu dflrftige Reste desselben erhalten, um ihn vóllig iiberscliauen zu 
konnen; das wenigstens lassen sie erkennen, dass F r i c k e  mit den Ergebnissen der neuern 
Padagogik wohl vertraut war und dieselben filr den Flementar-Unterriclit nutzbar zu machen 
sich bestrebte. In seiner Classe ftthrte er nicht nur neue Lehrgegenstande, wie Matliematik 
und Pliysik, ein, sondern wusste auch die andern so zu betreiben, dass sie den Schulern ivic 
neu erschienen, wenn er z. B. an die Stelle der bisherigen Dictatc iiber die romisclien Kaiser, 
worauf sich der Unterricht beschrankt hatte, einen lebendigen Geschichts- Vortrag setzte. Na- 
mentlich hat er das Verdienst, dem griechischen Unterricht zuerst einen grosseren Umfang gc- 
geben zu haben; er hat zuerst an unsrer Scliule den Homer erkhirt. Fben so wird ihm nach- 
gertihmt, dass er, was vorher nie geschehen, hausliche Arbeiten im Deutschen und Lateinischen 
anfertigen liess und sie selbst zu Hause corrigirte. In dem Programm von 1845 liezeugt einer 
seiner Schiller, der Director K l o p s c h ,  von ihm, dass er alle seine Schiller trotz ihrer grossen 
Verschiedenheit in Alter und Kenntnissen machtig anzuregen verstand und dass es ihm gelang, 
sie denken, forschen und reden zu lehren. Schon im April 1801 ging er ais Feldprediger nach 
Sagan und ward spilter Pastor in Bunzlau, wo er 1814 ais interimistischer Dirigent des Waisen- 
hauses noch einmal Gelegenheit hatte, seine padagogisclie Umsicht und Energie zu bewiłhren. 
So kurz auch seine hiesige Wirksamkeit war, so ist sie doch darum um so hiiher anzuschlagen, 
ais durch ihn ein neuer Geist in der Schule sich zu regen begami und die Gedanken zu ihrer 
Erweiterung geweckt wurden. Mit gutem Grunde dtlrfen wir daher von ihm den neuen Auf- 
schwung unsrer Anstalt datiren, und sein Bildniss, welches er 1845 schenkte, soli, wie es seine 
Anhilnglichkeit an die Schule bewahrte, dazu dienen, ihm ihre dankbare Erinnerung bleibend 
zu erhalten.

Das Vermachtniss des Oberamts-Director W i n k l e r  von 1500 Rthlrn, dereń Zinsen zur 
Errichtung einer neuen Lehrstelle ausdrucklich bestimmt waren*), neue Beihillfen Seitens der 
Stadt und Kirche und eine Schulgeldserhohung auf 1 >/., und 1 '/3 Rtlilr. quartaliter in den beiden 
ersten Classen gaben die Mittel zur Errichtung einer Collaboratur, mit welcher der Titel ,,Pro- 
rector‘f verbunden ward. Der in das Rectorat berufene J o h a n n e s  G r i ln d l e r  (1801 bis Joh. 
1807) erhielt so neben dem schon alten Conrector in dem Prorector F r i e d r i c h  Diehm einen 
Mitarbeiter fur den Unterricht in den beiden ersten Classen, welcher Matliematik', Physik und 
Naturgeschichte zu lehren hatte. Zugleich geschah aber auch der erste Schritt, die grosse Kluft 
zwischen der Prima und Secunda auszufullen, indem fur die sehwacheren Primaner, welche iu 
der unterenClasse nur bis zur Lecttire des Eutrop gefuhrt werden konnten, besondere latcinische

*) Zur Yerbesserung der Gehalter \ermachte der ani 3, Juni 1804 Yerstorbene Dr. mcd. J u l i a n n  
G o t t f r i e d  Cl a s s ,  welcher 1741 hierselbst geboren, auf der hiesigen Schule gebildet und durch das 
M a v ’schc Stipendium auf der Universit'at unterstiitzt worden war, 4000 Thaler, ein Capital, welches sich 
in der Folgę auf 5300 Thaler erhohte. Von den Zinsen sollten zwei Drittel den beiden ersten Lehrorn, 
welche abwechselnd am Tage Gottfried (6. Marz) datur eine Rede zum Andenken des Stifters zu haften 
yerpflichtet wurden, das dritte den iibrigen Lehrern (d. h. jctzt den Lehrern der Rurgersclmle) gezahlt wer
den. Zu einem Universit';its-Stipendium bestimmte er ein Capital von 1200 Thalern. Die Erben erhoben 
Schwierigkeiten; es bedurfte erst eines durch den Scholarchen E i t n e r  gefiihrten Prozesses, ehe die Schulo 
in den Gcnuss des Legates gelangte.
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Stunden angesetzt wurden. Ais Di eh m 1806 Conrector geworden war, hob sich der Stan dpunkt 
der Secunda, dereń Schriftsteller nunmehr Cornelius wurde. Gieichzeitig berief man in das 
Prorectorat M ic h a e l  M o r g e n b e s s e r  aus Breslau, indem man, um das von ihm verlangte 
Gehalt von 300 Bthlrn. zu erzielen, das Schulgeld abermals erhóhte und einen neuen Zuschuss 
aus dem Aerar der Kircbe gewabrte. Inzwischen war jene schwere Ungluckszeit ilber unser 
Yaterland nacli der Schlacbt bei Jena hereingebrochen. Glogau war nacli 24 tagiger Blokadę 
ani 3. Decemher 1806 in die Ilande der Franzosen gefallen, und aucli die Selmie hatte den 
Feind zu empftnden, indem ibre Gebiiude bis nacli Michaelis 1807 zu einern Militair-Hospital 
verwendet wurden und der Unterricht fur 4 Classen in zwei gemietbeten Zimmern besorgt wer- 
den nmsste. Dem Bector, welcher bei der Beschiessung der Stadt am 1. Decembcr 1806 dureb 
eine Kanonenkugel verletzt worden war, war der Aufenthalt in einer von Feinden besetzten 
Stadt unertraglich; er folgte daber dem Bufę in das Pfarramt zu Uuaritz, wo er 1845 yerstorben 
ist. K lopsc l i  bat ihm in dem Programm jenes Jahres einen Nachruf gewidmet, in welchem 
er besonders seiner Yorliebe far deutsebe Geschichte und Litteratur und die in diesem Sinne von 
ihm auf seine Scbitler ausgegangenen Einwirkungen dankbar hervorhebt. Sein Nacbfolger 
wanl M o rg e n b e s s e r ,  welcher im Prorectorat C h r i s t i a n  D a v id  K l o p s c b  aus Glogau (geb. 
8. Deebr. 1784) und ais derselbe nacli D i e h m ’s Abgange im December 1808 ins Conrectorat 
gerttekt war, Anfangs 1809 D a v i d  L u d w ig  K o h le r  aus Naumburg a. B. (geb. 26. Miirz 
1786) zu Mitarbeitern erliielt.

Der yereinten Tbatigkeit dieser drei jungen Miinner und ihrer gemeinsamen Begeisterung 
far ibr Amt war es beschieden, die Schule in ihrer Entwicklung wesentlich zu fordem. Scbon 
seit langerer Zeit hatte sieli die liohere, namentlieb die sprachliche Bildung auf die beiden ersten 
Classen besebrankt. Die Anfange im Latein, welcbe zwar immer noch in der Tertia gemacht 
wurden, waren imbedeutend und mussten es sein, je weniger der Lehrer dieser Classe, der 
Cantor, welcher seit 1784 aufgehórt hatte, ein Litterat zu sein, im Stande war, darin zu unter- 
ricliten; scbon 1801 finden wir daber einen Candidaten vorttbergeliend fur diesen Gegenstand 
bescbaftigt. Ais die gelebrte oder lateinische Schule sali man daber nicht mebr, wie fruber, die 
drei, sondern nur die beiden ersten Classen an, zumal seitdem fiir sie noch cin dritter Lehrer 
tbiitig war. Die yóllige Selbststandigkeit dieser ,,gelehrten Schulect angebabnt zu baben, ist 
das unzweifelbafte Yerdienst der genannten Manner. Indem das Streben naturgemass sieli 
darauf riclitete, dic untersehiednen Ordnungen zu getrennten Classen auszubilden, gelang es, 
zu Ostem 1810 die Prima in zwei Classen zu zerlegen, welcbe nun Gross- und Klein - Prima 
liiessen, zu eben der Zeit, ais die Schule nahe daran war, in ihrem Wirkungskreise besebrankt 
und zu einer Bargerschule berabgedruckt zu werden, weil die Menge der lateiniscben Scliulen in 
Scblesien eine Verminderung zu erbeiseben schien. Die Anstalten zu Bunzlau und Jauer er- 
fuhren dies Scbicksal; wenn es von der unsrigen abgewendet wurde, so hatte unsre Stadt und 
Gemeinde das der erfolgreicben Wirksamkeit der Lehrer zu danken, auf welcbe die desbalb an 
die Staatsbehorden gerichteten Vorstellungen weisen durften. Eine weitere segensreiebe Folgę 
war es, dass sie sieli seit jener Zeit eben so der Berucksichtigung der Koniglichen Beborden zu 
erfreuen hatte, ais sie yorlier yergessen schien, und es war nicht die Schuld ihrer Lehrer, wenn 
die Fruchte dieses Wohlwollens erst nacli mebreren Jabren sichtbar wurden. In der ,,gelehrten 
Selmie “  befanden sich damals 83 Schiller; fur die neue Classe musste ein Zimmer in einem 
Naehbarhause gemiethet werden. Die Schiller waren nacli dem damals weit yerbreiteten Fach- 
System in den meisten Gegenstanden in drei, in einzelnen, wie in der Beligion, der Aritbmetik 
und der Geograpbie, nur in zwei Classen getheilt; fur das Griecliische, Hebr&ische und die 
Pliysik war nur eine Classe. Die Lelirstunden waren parallel gelegt, so dass jeder Schuler nacli 
seinen Kenntnissen in jedem Fache einer bestimmten Classe angehórte und nacli der Mehrzahl 
seine Zugehorigkeit zu Gross- oder Klein - Prima oder Secunda bestimmt wurde. In der ersten 
lat. Classe wurden Cicero’s lleden, Curtius und Ovid's Yerwandlungen, welcbe babi dem Livius 
und dem Iloraz Platz machten, in der zweitenCornel und dieChrestomathie yonGedike gelesen,
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in der dritten das Lesebuch von Wolfram benutzt. In der griechisehen Classe wurden Jacobs’ 
Attica und der Philoctet erklart; aber schon im folgenden Jahre wurde eine zweite Classe fiirAn- 
fanger angeordnet, wahrend in der ersten an die Stelle des Sopliokles die Anthologie von Jacobs 
trat. Wenn auch der Religionsunterricht von den Geistlichen ertheilt wurde, so musste selbst- 
redend die Arbeit der drei Lehrer eine ilberaus bedeutende sein, da jeder 24 bis 36 Stunden zu 
ertheilen luitte. Aber ilir jugendlicher Mutli liess sie die Arbeit willig tragen, die Freude an 
dem Errungenen gab ihnen die Kraft zu neuer Anstrengung, die Hoffiiung auf die ilmen zu- 
gesicherte Ilulfe liielt sie aufrecht, wenn ilmen so manchc von ilmen nicht zu beseitigende 
Ltlcken und Hindernisse entgegentraten. Eimniithig und eng verbundon strebten sie aucli die 
erzieliliclie Seite ilirer Aufgabe zu lósen; die Sittenordnungen, welche lange an unsrer Anstalt 
bestanden Iiaben, sind damals eingefuhrt worden, ebcn so wie die schriftlichen Censuren. Was 
sie durch i lir Wirken erreichten, lilsst sieli vielleiclit nicht besśer bczeiclmen, ais dadurch, dass 
trotz der mangelhaften Einrichtung die Anstalt im Stande war, den durch das Reglement des 
Jahres 1812 an die Abi turion ten gestellten Forderungen zu gentlgen. „W ir waren viellcicht 
zu glueklich durch unser Amt und unsre Freundschaft, ais dass damit andrer und unser II cii 
liiitte bestehon kónnen,£t schreibt unmittelbar nach der Losung dieses Bundes der Mann, 
welchor ans ihm allein der Anstalt erhalten blieb. M o rg e n b e s s e r  ging im September 1811 
nach I ireslau, um das Rectorat der Schule zum h. Gcist zu iibernelimen, welches er bis zu 
seinem Tode 1841 yerwaltet bat. K o h l e r ,  weleher noch kurze Zeit das Conrectorat bekleidet 
hatte, ward im Februar 1812 zum dritten Pastor an der hiesigen evangel. Kirche berufen, an 
weleher er noch jetzt ais Pastor prim. in Segen arbeitet. Auch in den spateren Jahren hat er 
noch ofter durch thatige Mitwirkung in bedriłngter Zeit der Schule seine Liebe bewahrt; der 
Schreiber dieser Zeilen wird dem wurdigen Greise die ermuthigenden lYorte nie yergessen, mit 
welehen er ihn bei seiner Einfuhrung in sein Amt begrilsste.

Zu Miehaelis 1811 trat K lo p s c h  das Rectorat des ,,evangelisch lutherischen Semi- 
nariumst£ an. Z war ist eine Wilrdigung seiner Thatigkeit nacli allen Seiten, welche die Ge- 
scliichte einer Anstalt erfordern wurde, weder schon an der Zeit, noch auch demYerfasser dieser 
Rackblicke mbglich, weleher sich darauf beschranken muss, die wesentlichsten Momente der 
aussern Entwickelung der Schule unter ihm, dem yerdientesten Rector, den sie je gehabt, an- 
zudeuten. Ras aber lasst sich ais Resultat einer sorgsamen Durchforschung der umfangreichen 
Acten aussprechen, dass die Ausbildung der Schule zu einem yollstandigen Gymnasium unliiug- 
bar die Frucht seines Wirkens ist, und dass er sich dadurch ein nicht dankbar genug zu wur- 
digendes Yerdienst um seine Vaterstadt erworhen hat. Wohl hat er sich dabei der grossartigen 
Unterstutzung der Kbniglichen Regierung in Liegnitz, zu dereń Ressort die Anstalt nach Auf- 
hchung des hiesigen Ober-Consistoriums eine Zeit lang gehorte, und des Gonsistoriums, so wie 
des Provinzial-Schul-Collegiums in Breslau, unter dereń Aufsicht sie spater trat, und nicht 
minder der thatigen und wohlwollenden Mitwirkung der hiesigen Yorgesetzten zu erfreuen ge
habt ; aber auch abgesehen davon, dass allc diese Theilnahme durch die unter seinem Einfluss 
aufstrebende Schule geweckt und erhalten wurde, so sind fast sammtliche Massnahmen zu ilirer 
Erweiterung und festeren Begriliulung durch seine Yorseldtige heryorgerufen und meist auch 
durch seine ausdauernde Festigkeit durchgefuhrt worden; ihre fur jetzt nicht im Einzelnen zu 
yerfolgende Betrachtung erfiillt mit Hochachtung eben so vor seinerllmsicht, welche mit klarem 
Blick die yerschiedenartigsten Verlialtnisse zu beurtheilen yerstand, wie vor seiner Energie, 
welche die grbssten Schwierigkeiten und die widrigsten Umstande zu uberwinden wusste. Wenn 
schon die Leitung einer Schule ein grosses Mass aufopfernder Hingebung verlangt, so erfordert 
die Begrilndung ein doppeltes, und das um so mehr, wenn jeder Fuss breitllodens erst errungen 
und erworben werden muss; K l o p s c h  hat wahrend seiner Amtsfilhrung diese Hingebung an 
die Schule in dem reichlichsten Masse bewahrt, hat aber auch das grosse Glilck gehabt, in 
ihrern Gedeihen einen sichtbaren Lohn seines Strebens mit Augen zu selien. Nur wenigen wird 
es gegeben, die Aufgabe ihres Lebens also zu lósen.
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])as Programm von 1812 war das letzte, welches die im ,,evangel. luth. Seminarium^ 
7Ai haltenden Schulprafungen anktindigte ; die folgenden bis 1833 geben Nachricht von dem 
,,evangel. Gymnasium und der damit verbundenen Biirgerschule. “  Der Lehrplan berulite zu- 
nachst noeh ganz auf der Grundlage vou 1810, nur hinsiclitlich des Griechischen und der 
Mathematik erfuhr er entsprechende Veranderungen, indem eine dritte griechische Classe ent- 
stand uml der mathem. Lehrstoff fur 3 Stufen genauer yertheilt wurde. Die Lehrkrafte wurden 
noeh nicht yermehrt, nur die Titel der Stellen umgetauscht, indem in die zweite der Prorector 
K a r l  L u d w ig  S e y e r i n  aus Ziillichau (geb. 1785, gest. 5. September 1851) und in die dritte 
der Conrector K a r l  G o t t l o b  L ock  aus Jauer (geb. 1766, pensionirt 4. Juli 1829) Anfangs 
1812 berufen wurde. Die Schulerzahl betrug zu Miehaelis d. J. 193. Die kriegerischen Er- 
eignisse der nilchsten Jalire — Glogau, noeh in den Hftnden der Franzosen, ward vom 19. Fe- 
hruar 1813 bis zum 17. April 1814, die Zeit des Waffenstillstandes vom 7. Juni bis zum 16ten 
August abgerechnet, durch preussische und russische Truppen bloekirt — lósten die Scliule 
zwar nicht yollig auf, bewirkten aber durch die Entfernung sammtlicher auswartiger und yieler 
einheimischer Schiller eine Verminderung ihrer Zahl bis auf 25. Beirn Beginn des Feldzuges 
1815 folgten die sammtlichen Primaner der ersten Ordnung mit Ausnahme von zweien dem 
Rufę zu den Waffen, und ais diese beiden zu Michaeli zur Universitat entlassen worden waren, 
ging diese Ordnung eineZeit lang ganz ein. Sobald nach dem ersten Pariser Frieden geordnetere 
Yerhaltnisse eingetreten waren, hatte der Kector sich bemilht, die bereits 1811 yersprochenen, 
aber bis dahin unbenutzt gebliebenen Zuschusse aus dem Provinzial-Schul - Fonds fur die 
Sekule fiiissig zu machen und auch einen Theil derselben erlangt, wodurch die ausserordentliche 
Hulfsleistung von drei Lehrern des katholischen Gymnasiums, der Professoren E n d e r ,  Seidel  
und Vei t  (von 1814 bis 1817), und die Errichtung einer Quarta latina ermoglicht wurde. 
Den Fest der bewilligten Zuschusse hiitte damals das Patrocinium gern fttr die Erweiterung der 
Biirgerschule yerwendet gesehen, allein eine im December 1815 yeranstaltete ausserordentliche 
Reyision des Gymnasiums durch den Reg. -llath W o l f r a m  erhielt dieselben nicht nur, sondern 
hewirkte auch ilnc Verdoppelung. Sobald daher 1816 die Collaboratur besetzt war, schritt man 
zur Begrundung der yierten Gymnasialklasse und, um die Trennung von der Biirgerschule auch 
ausserlich sichtbar zu machen, wurden zu Miehaelis j. J . die Kamen Prima bis Quarta den 
Gynmasial-Classen yorbehalten, dagegen die der Biirgerschule erste, zweite u. s. w. genannt; 
doeh blieben beide Schulen nicht nur durch das gemeinsame Rectorat, sondern auch dadurch 
yerbunden, dass eine Yersetzung aus der ersten Classe in die Quarta und demgemass auch der 
lateinische Unterricht in jener beibehalten wurde. Da nun aus staatlichen Mitteln so viel zur 
Unterhaltung des Gymnasiums geleistet wurde, so war der Anspruch der Regierung, an der 
Ausilbung der Patronatsrechte Theil zu nehmen, ein durchaus billiger; auf Grund der Konig- 
liclien Kabinets - Ordre vom 10. Januar 1817 erfolgte daher am 17. Mai die Ernennung des 
Stadtgerichts- Directors von W roc he m  zum Kóniglichen Compatronats-Commissarius. Es 
ist. nicht zu laugnen, dass damit ein regeres Leben in die Patronats-Verwaltung kam und die 
nothigen Massnahmen zur Erweiterung des Gymnasiums eifriger betrieben und sichrer durch- 
gefuhrt wurden. Zwei neue Oberlehrerstellen wurden fundirt, die erste dem M. G o t t f r i e d  
G u n t h e r  R o l l e r  aus Schonfels bei Zwickau (geb. ll,November 1783, pensionirt zu Michael. 
1855) bereits zu Ostern 1818, die zweite, da die Untuchtigkeit des Hulfslehrers Nage l  zu 
seiner Entlassung 1819 gefuhrt hatte, dem Dr. F r  i ed r i ch  M e h l h o r n  aus Naumburg a. d. 
S. (geb. den 26. September 1792; hier im Amte bis 1841 und ais Director in Ratibor 1854 ge- 
storben) iibertragen. Das Fachsystem ward 1818 aufgegeben; nur in der Mathematik, in 
welcher 3 Classen bestehen blieben, wurde es noeh bis 1822 beibehalten; die Guarta aber fitr 
das Lateinische in zwei Abtheilungen getheilt. Fiir die neuen Classen bot das Schulgebiiude 
schon langst keinen Raum mehr; das Bedurfniss eines eignenllauses fur das Gymnasium wurde 
immer fuhlbarer. Durch die yereinten Bemtihungen des Rectors und des Compatronats-Com
missarius und die entgegen kommende Fursorge der Regierung wurde diesem Uebelstande



21

endlich abgeliolfen, indem am 9. Noyember 1819 das gegenwftrtige Gymnasialgebaude filr 
9000 Thaler von der Vorbesitzerin R e b e c k a  L e h w a l d  erkauft ward. Zur Kaufsumme zabite 
das Kirchen - Collegium aus den Ertriigen einer der Gemeinde zur Wiederherstellung ihrer im 
Kriege yielfach beschiidigten kirchlichen Gebilude bewilligten Collecte 4000 Thaler und erlangte 
dadurch die freie Disposition s&mmtlicher vom Gymnasio bisher benutzten Riiume fur die lifir- 
gerschule, wie es auch die Miethszahlung filr die anderweit untergebracliten Classen ersparte. 
Die Regierung gewiihrte aus dem S a c k ’schen Schulfonds das Uebrige und ausserdem noch 
1000 Tlialer zur Einrichtung des Gebiiudes, letzteres auf ein Bittgesuch des Lehrer - Collegiums, 
da die Patronats -Behorde aus unbekannten Grilnden zogerte. Dem Eifer des Reetors gelang 
es, die Vorbereitungen so zu beschleunigen, dass der Einzug des Gymnasiums noch im folgen- 
den Jahre vor sich gehen konnte.

Am 1 Noyember 1820 — 112 Jahre nach der Stiftung der Scliule — erfolgte die Ein- 
weihung des Gebiiudes. Unter dem Geliłute der Glocken und unter dcm Gesange desselben 
Liedes, mit welcliem die Gesammtanstalt zweimal ihre Riiume bezogen hatte , bewegten sich 
Lehrer und Schiller des Gymnasiums und eine grosse Anzahl seiner Gonner und Freunde in 
feierlichem Zuge von dem Kirchplatze nach dem neuen Gebaude und fanden zum ersten Małe 
in dem Priifungssaale gemeinsam ausreichenden Platz. Die Weiherede liielt der O.-C.-R. 
Bai l ;  ihm antwortete der Rector mit dem Danke der Anstalt fur ihre ersten Stifter und ihre 
gegenwartigen Erneurer. Die darauf folgende Einfuhrung zweier neuer Lehrer an der Burger- 
schule sollte die fortdauernde innere Verbindung beider nunmelir auch iiusserlieh getrennten 
Anstalten bezeichnen. Das Lied, mit welcliem man 1710 die Einweihung des ,,Seminariumstf 
besclilossen hatte, beschloss auch die Weihe des jetzt selbststandig gewordenen Gymnasiums. 
Wohl entsprachen die Rilumlichkeiten den damaligen Bedilrfuissen; far die in 5 Classen ver- 
theilten 140 Schiller war ausreichend Platz, eben so filr den physikalischen Apparat und fur die 
durch die Bemuliungen des Reetors seit 1812 gesammelte Bibliothek. Auch konnten drei 
Lehrer und der danials angestellte Schuldiener Wohnungen erhalten, Ileute, wo der Raum in 
jeder Beziehung gebricht, liisst sich das Bedauern nicht zuruckhalten, dass der schon projectirte 
und damals weit leichter ausfuhrbare Neubau unterblieben ist.

Gleichzeitig mit dem Einzuge in das Gebilude ward die durch leberfullung der Unarta 
nothwendige Errichtung der Quinta verbunden, eine Trennung, welelie nur durch die an- 
gespannteste Thatigkeit der 5 Lehrer durchgefilhrt werden konnte. Indem das Consistorium 
den zu diesem Zwecke entworfenen Lehrplan liestatigte, filgte es dem Ausdruck seiner Anerken- 
nung die Versicherung hinzu, dass es fernerhin, was in semen Kriiften stiinde, zur Forderung 
und Yerbesserung einer Lehranstalt, die es in so loblichem Streben begriffen siihe, thun wolle. 
Doc-h hatten die Lehrer die grosse Arbeitslast fast 2 Jahre zu tragen; erst zu Ostern 1822 konnte 
eine 3. Oberlelirerstelle (die 0. Lehrstelle) begriindet werden. Sie wurde mit dem Dr. M ori tz  
W i l h e l m  G r e b e l  aus Dresden (geb. 10. .Tuni 1800, liier im Anit bis 1842, gestorben ais 
Prorector in Zeitz 1853), dem ersten Mathematiker an unsrer Anstalt, besetzt. Selir bald 
konnte auch noch eine Collaboratur errichtet und zu Michaelis 1822 einem fniheren Ziigling der 
Anstalt, Ka r l  'Wilhe lm W ie c ke  aus Fraustadt (geb. 13. April 1801, hier im Amte bis Neu- 
jahr 1827, jetzt Director der h. Bilrgerschule in Frankfurt a. O.), ilbertragen werden. Diese 
Vermehrung der Lehrkrafte gestattete eine zweckmiissige Gestaltung des Unterriclites und mit 
Reclit konnte das Programm von 1824 melden, dass die Scliule nunmelir nach manchen Um- 
wandlungen auf einen festen Stand gehracht und ihr 1’mfang nach allen Seiten hin so begrenzt 
sei, ais es irgend die Zeit yergónnte, so dass fortan nur Wachsamkeit und Fleiss auf die Er- 
haltung des errichteten Gebiiudes yerwendet werden dflrfe, um den Erwartungen zu entsprechen. 
Darf man in der Freąuenz ein Merkmal des Yertrauens wahrnehmen, welches ein Gymnasium 
in weiteren Kreisen findet, so ist nicht unerwahnt zu lassen, dass die Schulerzahl, welche unsre



Anstalt besuchte, walirend des Jahres 1829 sich aut' 290 belief, 1834 bis auf 330 stieg uud seit- 
dem nur selten unter 250 lierabgesuuken ist*).

Uas wichtigste Ereigniss der folgeuden Jahre war die Veranderung der Patronatsverlnilt- 
nisse, welclie das Gymnasium erfulir. Ein unbefangenes Urtheil muss anerkennen, dass alle 
die erzahlten Ycrbesserungeu der iiusseren Yerlialtnisse wesentlieh durch den Compatronats- 
Cominissarius v. W ro c h e m  und seine Vermittlung bci den Beliorden zu Stande gekommen 
waren, wdhrend das Kirelien-Collegium, welclies in seiner Gesammtheit seit langerer Zeit die 
Patronats - Rechte der Gemeinde ubte, sieli theils unthatig dabei verhalten, theils seine Mit- 
wirkunsj fur mauche Einrichtuimen, wie iilr dic Errielituno' ein es Casseu-Curatoriums, versaat. 
und melirere Jahre hindureh faetiseh ohne Beziehung zum Gymnasium gestanden liatte. No 
war es denn gekommen, dass dasselbe bei der Besetzung der letzten neu fundirten Stellen nicht 
concurrirt, aber audi den fur die Gesammlanstalt bestimmten Compatronats-Commissarius — 
an v. W r o c h e m ’,' (gest. 24. Juni 1825) Stelle war der Geh. Justizrath v. M e rk e l  (gest. 
6. Novbr. 1834) getretm — bei der Wahl der Lelirer an der Burgerschule, fur welche die 
Regierung ebcnfalls einen Zuschuss zahlte, nicht zugezogen hatte. Die Pcnsionirung des Con- 
rectors Bock (4. .Juli 1829), dic von dem Provinzial-Schul-Collegium angeordnete Erhohung 
des Seliulgeldes und die Berufung eines neuen Lehrers in seine Stelle fuhrten daher zu langeren 
Verhandlungen, bei dereń Beginn das Kirchen - Collegium, welclies damals die Ausbildung 
der Burgerschule in eine Realschulc wilnschte, sich bereit crkliirte, gegen Ruckgabe seiner 
Fonds allen seincn Kcchten an das Gymnasium zu entsagen. Naehdem der Yersuch, ein 
Curatorium, in welchem zwei Mitgłieder jenes Collegiums im Vercin mit dem Koniglichen 
Commissarius und dem Director die Patronats-Reclite uben sollten, zu bilden, sich ais un- 
ausfuhrbar erwiesen hatte, fasste man die vorgeschlagene ganzliclie Trcnnung ins Auge, konnte 
sie aber erst nach mehreren Jahren, wahrend welclier auch andere Verhaltnisse, wie namentlicli 
die Anstellung mehrerer Lehrer, unerledigt bleiben mussten, zu Stande bringen. Der deshalb 
am 30. August 1833 abgeschlossene Transact ward ani 30. Deccmber von der versammelten 
Gemeinde, am 22. April 1834 von dem Koniglichen Prov. - Schul-Collegium bestatigt und 
erhiclt am 30. October 1834 die Allerhoehste Sanction. Nach demselben entsagte das Kirchen- 
Collegium seinem Patronat und allen damit yerbundcncn Rechten unter dem Vorbehalt, dass 
die Anstalt nie von Glogau verlegt werde und stets evangelisch bleibe; es zog daher die ans 
dem Acrar bis dahin gezalilten Gehalter fur die drei crsten Lehrer im Ret ragę von 334 Thalern 
zuritek, beliielt aber die Yerwaltung der Eegate, dereń Zinsen bei ihm dic Gymnasial- Casse 
erliebt. Zugleich wurdc der Rector aller seiner Pflicliten ais Coinspector der Rurgerscliule, 
welche somit ausser aller Reziehung zuin Gymnasio gesetzt wurde**), und die Schttler von der 
bis dahin tlblichen Theilnahme bei Begrabnissen entbunden. Die Ausfalle in den Einkilnften 
wurden nur zum Theil durcli Erhohung der Schulgelder gedeckt, so dass in manchen Jahren 
die Gymnasial - Casse in nicht geringerNoth war, zumal da die Gleichstellung der einlieimischen 
und auswartigen Schiller im Schulgelde die Commune bewog, ihre seit langen Jahren zum 
Gelialt der Lehrer gezahlten Beitnige von 104 Thalern 1835 zuruckzuziehen und der deshalb 
angestrengte Prozess in zwei Instanzen verloren wurde, bis es derEursorge derBehorden gelang, 
die nothigen Fonds ftir die Anstalt auszumitteln.

’) Die erste Stiftung zum Besten armer Schiller ward von Frau J o h a n n e  J o s e p h e  P a l m  geh. 
J a n t s c h  am 4. April 1820 gemacht, welche zu diesem Zwecke ein ('apital von 5000 Thalern legirte. Es 
folgten spiiter die R o l l e r  sche von jetzt 175 llthlrn. am 1. April 1823, die D a v id ’srhe von 300 Rthlrn. 
am 4. April 1835, die B e e r - L e h  f e ld t ’sche von 500 Rthlrn. am 15. October 1844. Die D a v i d  
K lo p s c h ’sche ward 1852 begriiiidet; die S t r ahPs che  und S chu h m a nn sche sind im Jahre 1857 lun- 
dirt worden, die Diet  r i  ch sche, schon 1825 begriindet, ist ebenfalls 1857 dcm (lyncnasio zugefallen. S. 
dariiher die Schulnachrichten.

“ ) Sie hesleht gegenwartig aus 17 Classen, an welchen 14 Lehrer arbeiten. Vor Kurzem erst hat 
sie einen Rector erhalten und soli in der nachsten Zeit eine lleorganisation erfahren.



Es wurde schon angedeutet, dass wahrend der Dauer dieser Yerhandlungen aber die 
Anstellung der Lehrer nicht entschieden werden konnte, ein Missstand, welcher zur Folgę 
hatte, dass eine grosse Anzahl von Candidaten in jenen Jahren meist nur auf kurze Zeit be- 
sehaftigt waren. An W ie c k e ’s Stelle war 1827 E d u a r d  K lose  aus Andersdorf (geboren 
22. Marz 1801), ebenfalls ein fruherer Schiller der Anstait, getreten, an k o c k ’s T he odo r  
F r a n k e  aus Bunzlau (geb. 16. September 1789, gest. 3. Mai 1851); die Aufnahme des 
Franzosischen mul des Zeichnens in den Kreis der oftentlicken Lehrgegenstande hatte die Er- 
richtung einer ach ten  Lehrstelle nothig gemacht, welelie, wie die durch Iv lose’s Abgang in 
das Rectorat zu Sprottau Ostem 1832 erledigte s i e b e n te ,  nach einander von den Candidaten 
lir. C h r i s t i a n  F r i e d r i c h  D u f f t  (1831 — 1833), F h i l i p p  C h r i s t o p h  Ze 1 ler  (1832 bis 
1833), K a r l  H e i n r i c h  Rat z (1833— 1834), Carl A u g u s t  (4 o bel (1833 — 1834), H e r 
m ann  G r e in e r  (1834), E r n s t  E d u a r d  l i a u c h  (1834— 1836) interimisti.sch venvaltet 
wurde. Nach dem Abschluss des Transacts wurde die 8exta des Gymnasiums mit 32 Schillera 
am 15. October 1833 eroffnet und mit dem Unterriclit derselben der Hitlfslehrer Carl  Adol f  
F r a s s  aus Glogau (geb. 14. Juni 1803) betraut, welcher diesem Amt bis zu seiner Pensionirung 
Ostern 1857 vorgestanden bat. Sobald die Regelung der Yerhaltnisse es erlaubte, erfolgte die 
defmitive Besetzung der sechsten Lehrstelle durch den schon oben genanntert, spateren Obcr- 
lelirer F r a n k e ,  der siebenten durch G u s t a v  E d u a r d  S t r i d d e  aus Brieg (geboren den 
10. December 1806), welcher schon seit 1834 hier wirksam zu Ostern 1836 vocirt wurde, der 
achten durch W i l h e lm  F e r d i n a n d  B e i s se r t  aus Kolzig (geb. 28. Marz 1811), welcher 
seit Ostern 1836 hier beschaftigt am 14. Juni 1837 angestellt wurde, so dass diese beiden 
Manner gegenwartig die altesten Mitglieder des Lehrer-Collegium® sind. Die Lehrstellen 
haben tlbrigens erst in der jungsten Zeit durch die Errichtung einer in diesem Augenblick noch 
nicht definitiv besetzten Collaboratur eine Yermehrung erfahren, welelie die Trennung der 
Tertia in zwci Classen erheischte. Der Yollstandigkeit halber mogen hier noch die Zeitpunkte 
angegeben werden, in denen die gegenwartigen Lehrer eingetreten sind. Nach M e h l h o r n ’s 
Abgang ward C h r i s t i a n  T h e o d o r  Lucas  aus Hirschberg (geb. 28. August 1809) zu Joli. 
1841 berufen; er ist am 21. Januar 1858 verstorben; in G r e b e l ’s Stelle trat C h r i s t i a n  
A u g u s t  Meyer aus Ouerfurt (geb. 19. Februar 1814) und nach seiner Ostern 1854 erfolgten 
Yersetzung Dr. P a u l  F e r d i n a n d  Rt ih le  aus Liegnitz (geb. 30. Januar 1823). Nach 
F r a n k e ’s Ableben ubemahm C a r l  H e r m a n n  Br i iggemann  aus Reeklinghausen (geboren 
12. August 1812) zu Johannis 1851 die Yerwaltung einer Lehrstelle, und nach seinem bereits 
am 9. Juni 1852 erfolgten Tode trat A l e x a n d e r  S c ho l tz  aus Sorau ein (geb. 28. April 
1818), zu Michaelis 1853 zum ordentlichen Lehrer ernannt. In das erledigte Prorectorat 
wurde zu Ostern 1852 Dr. A u g u s t  P e t e r m a n n  aus Breslau (geb. den 4. August 1818) be
rufen, und nach Rol i  e r ’s Pensionirung Dr. W i l h e lm  P a u l  aus Milncheberg (geboren den 
8. December 1831) zu Johannis 1856 ais ordentlicher Lehrer angestellt.

Der Director K l o p s c h  legte sein Amt am 30. September 1852 nieder, nach 45jahriger 
treuer Arbeit. Am 13. Februar d. J. ist er eingegangen zu seiner Rulie. Was diese Rack- 
blicke ilber ilm sagen, ist mit der dem Lebenden gebtthrenden Zuriickhaltung geschrieben 
worden; ein des Todten wtlrdiges Lebensbild zu entwerfcn, mangelt jetzt die Zeit und der 
Raum. Wenn einem, so gilt ibm das Wort der Sehrift, welches die seinem Andenken ge- 
widmete Schulfeier auf ilm anwandte: Sel ig  s ind  die T od te n ,  die in dem H e r r n  
s te rben .  J a ,  s p r i c h t  der  G e i s t ,  dass sie r u h e n  von ih re r  A r b e i t ;  denn  
ih re  W e rk e  folgen i l inen nach.  Das Werk seines Lehens ist die Schule gewesen. 
Die aber, welelie zur Fortfuhrung dieses Werkes berufen sind, finden die Worte aus ihrer 
Secie geredet, mit welchen er im Programm d. J. 1824 seinen Bericlit uber ein damals er- 
reichtes Ziel schloss: ,,Wir wollen es uns nicht yerhehlen, dass es leichter ist, zu einem 
gewissen Ziele zu gelangen, ais sich auf i hm zu erhalten, dass eine Schulanstalt sieli nur
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dann vor dem Sinken bewahren kami, wenn ihre Pfleger und Lehrer fern von dem Wahnę 
bleiben, dass sie es schon ergriffen hiitten, dass auch geringe Abweichungen von bewahrten 
Grunds&tzen und Ordnungen leicht zu gef&lirlichen Uebeln werden, dass endlich nur innige 
Liebe zu Gott und zur Jugend und Begeisterung fur die Wissenschaft vor den Gefahren 
eines gewohnten Treibens schutzen kann.‘c
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Schulnachriehten.

I .
Lehryerfassung des Gymnasinms.

P r i m a .
Ordinarius: D er D i rec to r .  Cursus zweijahrig.

R e l ig ion .  2 St. Das Wichtigste aus der Kirchengeschichte bis zur Reformation im S .; die 
Geschiclite der Reformation, Lectttre und Erklarimg der Augsburgschen Confession mit 
Berttcksichtigung der Scheidelehren und Ueberblick tlber die Gesehichte der Kirche in der 
neueren Zcit im W. D er D i rec to r .

D eu t sch .  3 St. Litteraturgeschichte von der zweiten schlesischen Selmie bis zu Gdthe’s 
Tode. Lecture von Gdthe’s Hermann und Dorotliea, Iphigenia und Torquato Tasso. 
Uebungen im freien Vortrage, zu denen der Stoff aus der Gesehichte und aus der deutschen 
Lecture bestimmt wurde. Correctur von (12) Aufsatzen. Proreetor Dr. P e t e r m a n n .

L a t e i n i s c h .  8 St. Cicero de orat. T u. I I I ,  letzteres mit Auswahl, und in Milonem. Die 
Reden pro Dejot. und Ligar. wurden cursorisch, mehrere andere privatim gelesen und darauf 
bezugliche Privatarbeiten angefertigt. 3 St. Horat. Carm. I. II. und Scrm. I, 1. 2. 5. 6. 8. 
2 St. Exercitien zum Theil nach Seyfferts Palastra und Extemporalien (im Ganzen 37). Cor
rectur der freien und metrischen Arbeiten. 3 St. D er Director .

G r i e c h i s c h .  6 St. Sopli. Antig. u. Electra. Horn. 11. X I I I — XVII I ,  6 andere Bttcher 
privatim. 3 St. D er D i r ec to r .  Platon. Crit. u. Apolog. Dem. Ol. I. II. III. Phil. II. 
2 St. Exercitien (lltagig), Extemporalien und mundliches Uebersetzen aus Mehlhorn’s Auf- 
gabeu zur Einttbung der Syntax. 1 St. Pror. Dr. P e t e rm an n .

Hebr&isch. 2 St. 1 Sam. 1-—10. Ps. 33—45. Privatim Gen. 12— 14. u. 47—50. Syntax 
nach Gesenius u. schriftliche Arbeiten. Gymn.-Lehrer Be is se r t .

F ra n zo s i s ch .  2 St. Atlialie von Racine im S.; Auswahl aus den Lettres Persanes von 
Montesquieu. Grammatik nach Knebel (§. 69—92); alle 14 Tage ein Exercitium oder 
Extemporale und Schreibubungen, wełche in der Classe durchgenommen wurden. Gymn.- 
Lehrer Dr. Paul.

G e s e h ic h t e  und Geograph ie .  3 St. Neuere Gesehichte bis z. J. 1815 nach Schmidt mit 
besonderer Berticksiclitigung der geographischen Verhaltnisse von Europa und Amerika. 
Repetition der Gesehichte des Mittelalters. Pror. Dr. Pe t e rm an n .

M a th e m a t ik .  4 St. Yon den algebraischen Gleichungen im Allgemeinen, namentlich Glei- 
chungen des 2. Grades mit mehreren Unbekannten; zahlreiche Aufgaben aus verschiedenen 
Gebietcn nachHotfmann’s Sammlung 3 .Theil i.S. und Stereometrie nachKambly i.W. 3 S t . ;

4
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vcrmischte Aufgaben zur Wiederholung 1 St. Hausliche Arbeiten und Extemporalien. 
Oberlehrer ])r. Ri lhle.

P h y s ik .  2 St. Gesetze des Gleichgewichts und der Bewegung; Schall, Licht und Warnie 
nach Trappe’s Leitfaden. Oberl. Dr. R uh le .

Neomtib.
Ordinarius: P r o r e c t o r  Dr. P e t e r m a n n .  Cursus zweijiihrig.

R e l ig iom  2 St. Geschichte des Reiches Gottes im neuen Bundę. Lectilre der Evangelien 
nach synoptischen Gesiclitspunkten und des Briefes an die Galater. Wiederholung friiher 
gelernter Kirclienlieder. Der Direc to r .

I) eu ts ch .  2 St. Yon den Mitteln der poetischen Darstellung (Yersmasse; Tropen u. Figuren). 
1 jcctiire von Diclitungen Schiller’s ; erklart wurde vollstiindig Wilhelm Tell. Uebungen im 
freien Vortrage. Correctur der (12) Aufsatze. Obi. Dr. Ri lhle.

L a t e i n i s c h .  10 St. Yirgil Aen. U L , IV . , V . ; einzelne Stellen wurden memorirt. 2 St. 
D er D i rec to r .  Liv. XXI. Cicer, in Catil. I —IV ; einzelne Abshnitte wurden memorirt. 
Frivatim Liv. X X II—XXIV. 4 St. Woclientliche Esercitien nach Sttpfle; Extemporalien 
und mundliches Uebersetzen aus Supfle zur EińUbung der Syntax. Synt. ornatu nach Zumpt. 
3 St. Mętlik yerbunden mit schriftlichen Uebungen. 1 St. Pror. Dr. P e t e r m a n n .  

G r i ec h i s ch .  6 St. Arriani Anab. I u. II, 1. 2 St. Hom. Odyss. X II. XIV. XVI. X V III. 
XX. in der Classe, X III. XV. XVII. X IX . X X I privatim gelesen; memorirt IX, 1—150. 
X II, 1—200. 3 St. llepetition der ganzen Formenlehre; daliach Casuslehre nach Buttmann. 
Schreibubungen in der Classe und (14tagige) Exercitien. 1 St. G.-L. Dr. Pau l .  

i l e b ra i sc l i .  2 St. Elemente bis zu (len Verb. irreg. incl. nach Gesenius. Schriftliche 
Uebungen. Gelesen und erklart wurde Gen. 1. 2. G.-L. Beissert..

F r a n z ó s i s c h .  2 St. Gelesen wurde Lamartines Yoyage en Orient (S. 1—100 in der Ausg. 
Leipzig, 1856J. Syntax des Verbums nach Knebel, eingeubt durcli schriftliche (lltilgige) 
und mundliche Uebersetzungen aus Hochsten. G.-L. Sc ho l t z.

G e s c h ic h t e  und  Geograph ie .  3 St. Romische Geschichte nach Schmidt mit Beruck- 
sichtigung der geographischen Verhaltnisse von Sudeuropa, Nordafrika und Vorderasien. 
Repetition der griechischen Geschichte. Pror. Dr. P e t e r m a n n .

M a t h  emat ik .  4 St. Geometrie: Wiederholung und Erweiterung der Lelire von der Con- 
gruenz und Flachengleichheit der Figuren; die Aehnlichkeitslehre und Berechnung des 
Fl&cheninhalts der regularen Polygone und des Kreises. 2 St. Arithmetik: Yon den Po- 
tanzen, Wurzeln, Logarithmen; einfache algcbraische Gleichungen aus Hoffinann’s Aufgaben 
2. Tlieil. 2 St. Zuletzt Elemente der Trigonometrie zur Anwendung der Logarithmen. 
Nach Kambly. Hausliche Arbeiten und Extemporalien. Obi. Dr. Ri lhle .

Phys ik .  1 St. Die einfachsten Erscheinungcn des Magnetismus und der Eleetricitat, des 
Schalls und des Lichtes. Obi. Dr. Ruhle .

O ber-T ertia .
Ordinarius: O b e r l e h r e r  S t r idde .  Cursus jalirig.

Re l ig ion .  2 St. Das Leben Jesu nach den Synoptikern und die Apostelgeschichte; die 
Geschichte der Reformation bis 1555. Wiederholung des Katechismus. 6 Kirchenlieder 
wurden gelemt. Obi. S t r idde .

D eu tsch .  2 St. Erklarung ausgewkhlter Gediclite, besonders von Balladen und Romanzen.
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Uebungen in kurzen Vortragen und Declamationen. Alle drei Wochen ein Aufsatz. Ober- 
lehrer S t r i d d e ,  nach Weihnachten Obi. Dr. Rtihle.

L a t e i n .  10 St. Oaes. b. g. V. und VI. b. civ. 1. u. I I I . ,  1 — 80. 4 St. ()vid. Mctam.
I, 1 —451. 11, 1—364. l i i ,  1—250; einzelne Stellen wurden memorirt. Repetition der 
Prosodie und metrische Uebungen. 3 St. Die Lehre vom Verbum nacli Spiess; Wieder- 
holung der Casuslehre. Wóchentliche Exercitien nach der Lectftre und miindliches Ueber- 
setzen nach Lothholz ; Extenrporalien. 3 St. Obi. Str idde.

G r i e c h i s c h .  6 St. Xenoph. Anab. IV—V. 3 St. bis Weihnachten G.-L. L u c a s ; nach 
Weihnachten Obi. S t r idde .  Die unregelmassigen Verba nach Buttmann; Wiederliolung 
der gesammten Eorinenlchre, besonders des Verbums. Exercitien (14t;igig) nach Rost und 
Wustemann zur Einitbung 3 St. bis Weihnachten G.-L. L u c a s ,  nachher G.-L. Dr. Pau l .

F r a n z o s i s c h .  .2 St. Lecture der Histoire de Charlemagne p. Capefigue von cli. VII. his
g: zu Ende. Die unregelmassigen Verba, die Lehre vom Artikel, den Adjectiven und Pro- 

noincn nach Knebel, eingeilbt durch schriftliche (T4tiigige) und mundlichc Uebcrsetzungen 
aus Hóchsten. G.-L. Scho l tz .

G e s c h ic h t e  u n d  G e o g r a p h ie .  3 St. Die deutsche Geschichte von Rudolf von Habsburg 
an und die brandenburgisch - preussische nach Grashof, mit steter Berticksichtigung der geo- 
graphischen Verhiiltnisse. Geographie der aussereurop&ischen Erdtlieile und Repetition der 
Geogr. Europa’s. G.-L. Schol tz .

M a th e m a t ik .  3 St. Die vier Species mit algebraischen Zahlen und Potenzen ; Potenziren. 
Nach Hoffmann’s Sammlung 2. Thl. Abscli. 2 — 4. Congruenz-, Kreislehre und Elachen- 
vergleichung nach Kambly’s Planimetrie Absc-h. 2—4. Gymn.-Ilulfslehrer Kruse .

N a t u r b e s c h r e i b u n g .  2 St. Allgemeine Uebersicht der drei Naturreiche. Derselbe.

I n t e r  - T e r t i a .
Ordinarius: G y m n a s i a l - L e h r e r  Rei sse r t .  Cursus jahrig.

I ie l igion.  2 St. Das I,eben Jesu nach den Evangelien; Erklarung der Gleichnissreden.
Memoriren vou Spraclieii und 12 Kirchenliedern. G.-L. Re is se r t .

D eu tsch .  2 St. Erklarung einzelner Gedichte von J. H. Voss, W. Muller und Schiller.
Declamationen. Alle 3 Wochen ein Aufsatz. G.-L. Be isse r t  

La tein .  10 St. Caes. b. g. I — I II ;  die Vocabeln wurden memorirt. 4 St. Siebelis tiroc. 
poct. lib. I u. I II . §. 1—21 wurde gelesen und erklart, mehreres memorirt. Cursorisch lib. 
II. Die prosodischen Regeln und metrische, Uebungen. 2 St. Die Casuslehre nach Spiess. 
Wóchentliche Exercitien und monatliche, seit Mich. 14tagige Extemporalien. 4 St. Gym- 
nasial-Lehrer R e i s s e r t .

G r iec h i sch .  6 St. Aus dem Lesebuch von Schmidt und Wensch fi. Cursus. A. 1—25. 
B. 1—28. C. 1—13 wude ubersetzt und erklart, dieVocabeln memorirt. Wiederliolung der 
Formcnlehre und die Verba auf iu nach Buttmann. Exercitien (14tagig) aus Rost und 
Wtlstemann’s Anleitung und Extemporalien. Obi. S t r idde .

F r a n z o s i s c h .  3 St. Repetition der Formcnlehre und die unregelmassigen Verba nach 
Knebel, eingeilbt durch schriftliche (14tagige) und mundlichc Uebcrsetzungen aus Ahn 
II. Curs. G.-L. Scho l t  z.

G e s c h ic h t e  und Geograph ie .  4 St. Deutsche Geschichte bis zur Reformation, nach Gras
hof. Geographie von Europa, namentlich von Deutschland. Obi. Dr. Rtihle. 

M a th e m a t ik .  3 St. Von den Linien, Winkeln, Dreiecken, Parallelogrammen imS.;  im W. 
^  Aritlnnetik: Von der Addition, Subtraction, Multiplication und Division und der Rechnung 

mit ihren Resultaten, mit zahlreichen Aufgaben aus Hoffmann, 2. Thl. Obi. Dr. Rt ihle.
4*
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Quarta.
Ordinarius: G y m n a s i a l - L e h r e r  L u c a s ,  nach Weihn. der D i r e c to r .  Cursus jahrig.

R e l ig i  on. 2 St. Das erste HauptstUck des Katechismus und Bibelkunde des A. T. Einzelne 
Capitel wurden erklart, Spruche und 12 Kirclienlieder memorirt. G.-L. Beissert . j

D eu tsch.  2 St. Uebungen im Lesen und Nacherzfthlen, so wie im Declamiren nacli Hopf 
und Paulsiek’s Lesebuch. Alle 14 Tage ein Aufsatz. G.-L, L u c a s ;  nach Weihnachten 
G.-L. Schol tz .

L a t e in .  10 St. Wiederholung und Einubung der Formenlebre. 2 St. G.-L. l ie issert .  
Corn. Milt. Them. Aristid. Cimon wurden erklart und moglichst angeeignet. Mit Beziehung 
darauf ldtiigige Extemporalien. 5 St. Das Wichtigste aus der Casuslehre nach Spiess und 
wochentliche Exercitien aus dem 2. Cursus der Aufgaben von O. Schulz. 3 St. G.-L. 
Lucas .  Nach Weihnachten Corn. Thrasyb. Con. Iphicr. Tim. und wochentliche Extempo- 
ralien. (i St. D er D i rec to r .  Das Wichtigste aus der Lehre von den Conjunctionen ut, 
ne u. s. w. und wochentliche Exercitien. 2 St. G.-L. Beisse r t .

G r i ec h i s ch .  (i St. Formenlehre bis zu denVerb. contr. incl. nach Buttmann. Aus Schmidt 
und Wensch Elementarbuch wurde abersetzt S. .56 — 91 mit Auswahl und die Vocabeln me
morirt. Im IV. schriftliche und mundliche Uebungen aus dem 1. Cursus von Rost und 
Wastemann’s Anleitung. G.-L. L u c a s ;  nach Weihn. 3 St. Pror. P e t e r m a n n .  3 St. 
Candidat Bindę.

F r a n z o s i s c h .  2 St. Grammatik nach Knebel; Formenlehre. Schriftliche (14tagig), miind- 
liche und Gedachtniss-Uebungen nach Ahn I. Cursus. Candidat Bindę.

Ges eh ich te u n d  Geograpl i ie .  3 St. Das Wichtigste aus der griechischen Geschiclite bis 
Alexander und der rbmischen bis auf Augustus nach Grashof. Candidat Bindę.

M a th e m a t ik .  3 St. Die vier Species mit Briichen und Decimalbruchen; einfache und zu- 
sammengesetzte Yerhaltnissrechnung; Kettensatz. G.-H.-L. Kruse .

Ouiiita.
Ordinarius: G y m n a s i a l - L e h r e r  Dr. P a u l .  Cursus jahrig.

R el igion.  3 St. Die biblische Geschichte des N. T. nachZahn. Der Katechismus, Spruche 
und 6 Kirchenlieder nach der Ordnung des Kirchenjahres wurden memorirt, frither gelernte 
repetirt. G.-L. Dr. Paul .

D eu tsch .  3 St. Uebungen im Lesen, womit die Einubung der Formenlehre und des Satz- 
baues yerbunden wurde, und im Declamiren nach dem Lesebuch von Hopf und Paulsiek. 
Alle 14 Tage ein Aufsatz oder eine orthographische Uebung. G.-L. Dr. Paul .

L a te in .  10 St. Aus SchmidUs Elementarbuch wurde I, p. 57 — 80 und II, 23 — 33 gelesen 
und die Yocabeln eingepragt. 6 St. Das grammatische Pensum der Sexta wurde wiederholt 
und die unregelmassige Formenlehre eingeilbt nach O. Schulz, die Verba nach Schmidt. 
Wochentlich Exercitien und miindliches Uebersetzen aus Schmidt p. 199 — 223. Extempo- 
ralien. 4 St. G.-L. Dr. Paul .

F r a n z o s i s c h .  3 St. Eintlbung der Elemente, sehriftlich und mundlich nach Pliitz I, p. 
1—50. G.-H.-L. Kruse .

Geograp l i ie .  2 St. Europa nach v. Seydlitz. G.-H.-L. Kruse .
Rechnen .  3 St. Die vier Speeies mit Brttchen; einfache und zusammengesetzte Yerhaltniss

rechnung. Einiges aus der Procentrechnung. G.-H.-L. Kruse .
N a t u r b e s c h r e i b u n g .  2 St. Im S. Beschreibung einzelner Pflanzen mit besonderer Her-
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vorhebung der Gattungs- und Familienkennzeichen. Im W. Uebersicht des Thierreichs. 
G.-H.-L. Kruse.

K a l l i g r a p h i e .  3 St. Nacli Yorschriften. G.-L. Schol tz .

Ordinarius: C a n d i d a t  Bindę. Cursus jiihrig.

R e l ig ion .  3 St. I)ie biblisclie Geschichte des A. T. nach Zahn. Memoriren von Sprilehen 
und 6 Kirchenliedern. Cand. Jiinde.

D e u t sch .  2 St. Uebungen im Lesen, Declamiren und Nacherziihlen nacli Hopf und Paul - 
siek’s Lesebuch und im Anschluss daran das Wichtigste ans der Grammatik. Wóchentlich 
eine schriftliche Arbeit. Cand. Bindę.

L a te in .  10 St. Aus Schmidt’s Elementarbuch wurde p. 1 — 56 gelesen und die Yocabeln 
memorirt, in Yerbindung damit die regelmassige Formenlehre eingelernt und dureh vielfache 
Uebungen eingepragt. Aus dem Deutschen wurden S. 151—198 schriftlich und mundlicb 
iibersetzt und haufige Sehreibubungen angestellt. Cand. Bindę.

Geograph ie .  2 St. Die Eleni en te, eingeubt an Globus und Kartę mit erliiuternden Schil- 
derungen und Erzahlungen. G.-L. Scho l tz .

Rechnen .  4 St. Die vier Species mit Brtlchen. G .-H.-L Kruse .
N a t u r b e s c h r e i b u n g .  2 St. Beschreibung und Unterscheidung einzelner Pflanzen, beson- 

ders der Umgebung, und einzelner lebender Thiere, besonders europilischer Hausthiere. 
G.-L. Schol tz .

K a l l i g r a p h i e .  3 St. Mit Guinta combinirt. .

Der Unterricht im Z e ic h n e n  ward vom G.-L. S c ho l tz  ertheilt. In 2 St. zeichneten 
freiwillige Theilnehmer aus den drei oberen Classen; eben so hatte Uuarta 2St.  und Guinta und 
Sexta 2 St. Benutzt wurden die Vorlegebliitter von Winkelmann und Hermes; geilbt wurde 
auch das Zeichnen mit schwarzer Kreide und der Feder und das Arpiarellmalen.

Im G e s a n g e  unterrichtete der Oberlehrer S t r i d d e  5 St. und zwarTertia 1 St., Guarta 
1 St., Guinta und Sexta 2 St. Hier wurden die Elemente der Musik geilbt, Treffilbungen an
gestellt, ein- und melirstimmige Lieder und Chorale gesungen. Der aus den Sangern der vier 
oberen Classen gebildete Chor iibte in 1 St. Chore von Klein, Fischer, Hiller, Lówe u. a. und 
kiirzere und lilngere Tonsatze von iilteren und neueren Componisten fur den Wochenschluss.

T u r n u n t e r r i c h t  ertheilte der Turnlehrer Haase .  Im Sommer turnten alle Classen 
zweimal wóchentlich je 2 Stunden, gewóhnlich im Beisein des Directors und des Oberlehrers 
Dr. R ilh le. Die Winter-Turniibungen fanden imTurnsaalStatt, wóchentlich 4 Stunden; docli 
konnten die Schuler an denselben nur ahtheilungsweise Theil nehmen.

Der Gottesdienst in der evangelischen Pfarrkirche zuin Schifflein Christi wurde regel- 
massig von den Schillera der vier ersten Classen unter Aufsicht des Directors und eines Lehrers 
besucht. Die sammtlichen nicht confirmirten Schuler nahmen an der im Sommer vom Super- 
intendenten Dr. K oh le r  alle drei Wochen gehaltenen Kinderlehre Theil. Wie bisher wurden 
auch in diesem Winter zwei liturgische Gottesdienste in der Advents- und Passionszeit in der 
ublichen Weise gehalten. Die Morgenandachten beim Anfang der Wochen, welche, mit Gesang 
begonnen und beschlossen, in der Yorlesung des in sammtlichen Classen zu memorirenden 
Wochenspruches und eines Abschnittes der h. Schrift, woran sich ein kurzes Gebet schliesst,
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bestehen, wurden von den Lehrern abwechselnd gehalteu. Die Schlussandachten ani Soun- 
abend, welchen das Evangeliu.m des Sonntages zu Grunde liegt, leitete der Director.

Dic Themata zu den l a t e i n i s c h e n  Arbeilen in P r i m a  waren:
1) Quilms causis avaritiam excusari posse yulgus opinctur, ex Horatii satira prima demonstretur. —

2) Num Scaevola plura detrimenta quam adjumenta rebus publicis ab eloąuentissimis yiris importata esse 
recte dixerit? — De bellorum Persicorum origine et eventu. — 3) Virtutem in rebus adyersis maitimc 
enitescere excmplis e rebus Romanis petitis ostendatur. — 4) Dc imperatoria laude P. Scipionis Africani. 
(Cl.-Arb.) — 5) Quantum quisque habet. land est. — 6) De Creontis Sophoclei persona agatur. — 7) 
Quantum discendi cupiditas valeat, exemplis demonstretur. — 8) Insignem attenuat deus.— 9) Ouibus ar- 
gumentis probari potcst Milonem Clodio insidias fecisse? (Cl.-Arb.) -  10) De Qu. Ligario narratio. —
Tl) Doceatur, quibus causis civitates ad interitum sini adductae. — Pi) Diflicilius esse bona lueri quam 
parare. (Cl.-Arb.) —

Die Abiturienten schrieben zu Mi c h a e l i s  1857 iibcr das Thema : Nimiam libertatem et populis et 
priyatis m niiniam scryitutem eadere demonstretur. — Zu O s t e m  d. J.: Marcet sine adyersario \irtu s .—

Die Themata zu den d e u t s c h e n  Arbeiten waren in P r i m a :
I) Es soli durch einige der alten Gesehichte entnommene Beispiele dargethan werden, welchen Ein- 

lluss in gelahnollen Zeiten lnsweilen der Einzelne auf das Ganze ausgeiibt bat. — 2) Wie fruchtbar ist 
der klcinste Kreis. wenn man ihn wobl zu pllegen weiss! — 3) Welche Bedeutung hat der Wechsel der 
irdischen Dinge fur den Menschen? (Cl.-Arb.) — 4) Wodurch erregt Achilles unser Interesse in so hohetn 
G rade?— 5) Inhaltsangabe der platonischen Apologie in Form einer Disposition. — ti) Welchen Einfluss 
iibt das Meer auf die Entwicklung der Yblker aus? — 7) Wodurch ist das rbmischc Volk bei derBegriin- 
dung der Welthcrrschaft begiinstigt worden ? — 8) Welchen Segen gewahrt die Beschaftigung mit den 
Wissenschaften? (Cl.-Arb.) — 9) Glaube Dich nicht allzu gut gebettet, cin gewarnter Mann ist hall) ge- 
rettet. — 10) Ein poetischer Versuch. — II) Was gliinzt, ist fiir den Augenblick geboren, das Echte 
bleibt derNachwelt unyerloren.— 12) Was yerdanken wir dem Umgang mit gcbildetenMenschen? (Cl.-A.) —

Das Thema der Abiturienten war zu M i c h a e l i s  1857: Wodurch werden wir yeranlasst, das An- 
denken an die grosscn Thaten unserer Vorfahren zu erneuern? —- Zu Oslern d. J . : In wiciem kbnneu 
Gefahren und Drangsale, welche iiber ein Yolk kommen, yorthcilhaft auf dasselbe einwirken? —

Die i n a t h e m a t i s c h e n  Aufgaben der Abiturienten waren zu M i c h a e l i s  1857 folgende: 1) Die 
Summę zweier Zahlen sei a (481), die Differenz ihrer Quadratwurzeln b (1); welches sind dic Zahlen? —
2) ln eincn gegcbenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, von dem ein Winkel und der Inhalt gegcben. —
3) In einen graden Kegel, dessen Hohe h - tiO, dessen Seitenlinie s 05 ist. wird eine Kugel beschrichen, 
welche den Mantel und die Grundllache beriihrt. Wie gross ist der Unterschied der Yolumina beider 
Kbrper? — 4) Vron einem graden Trapez sind die parallelen Seiten 104 und 93 und der spitze Winkel 
79" 36' 40 '; wic gross ist die Diagonale ? —

Zu O s t e m :  1) Eine Strecke a (9n0‘) wird von einem Kbrper durchlaufen, der in der ersten Se- 
cundc b (25‘) und in jeder folgenden c (10') mchr ais in der yorhergehenden zuriicklegt. Wie viele Secun- 
den braucht der Kbrper dazu? — 2) Von einem graden dreiseitigen Prisma, dessen Grundllache ein recht- 
winkliges Dreieck ist, kennt man den Inhalt der grbssten Seitenflache s (130), das Volumen y (300) und die 
Hiihe h (10); wie gross sind die Kanten der Grundllache? — 3) in einen gegcbenen Kreis ist ein Dreieck 
zu zeichnen, dessen Seiten in dem Verhaltniss m : p : r  stehen. — 1) Von einem Punkt sind nach einer 
Ebene zwei Grade gezogen, dereń Neigungswinkel resp. 36° 42' 11" und 72n 43' 9" sind; derAbstand ihrer 
Fusspunktc in der Ebene ist 211' und der Abstand des Punktes von der Ebene 231)'. Wie gross ist der 
Winkel, den dic Einien mit einander bilden ? —

Die Themata zu den d e u t s c h e n  Aufsiitzen in S e c u n d a  waren:
1) Dic Pllanze, cin Bild des Menschen. — 2) Noth bricht Eisen — kennt kcin Gebot — lehrt beten. —

3) Die Macht des Beispiels. — 4) Darlegung der Hauptgedanken in Schillers Spaziergang. — 5) Worin 
zeigt sich wahrer Muth? — 6) Wer Feuer haben will, muss Rauch leiden (Chric). — 7) Der Inhalt der 
lsten Scene in Schillers Wilhelm Tell. — 8) Iludenz und Melchtha! — yergleichende Gharakteristik. — 
9) Ans Vaterland, ans theure schliess Dich an, das halte fest mit Deinem ganzen Herzen, hier sind die 
slarken Wurzeln Deiner Kraft (Chrie). — 10) Das Mittelmass ist gut dem Alter wic der Jugend, dic Mit-
tclmassigkcil jedoch ist kcine Tugend. — 11) Vergleichuńg der Tagcszeiten mit den Jahreszeiten. —
12) Warutn ist HannibaTs Feldherrngrosse so bewundernswurdig!

Die fur den Unterricht im Gebrauch befindlichen S c h u l b i l c h c r  sind folgende:
Filr den Re l i g i  o n s - U n t e r r i c h t :  Die deutsche Bibel und der luth. Katechismus, das Schul- 

gesangbuch von Lehmann. Das griechische Neuc Testament in I. u. IL, Zahn s biblische Historien in Y. u.
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VI. — Fur das L a t e in i s e h e :  Die Grammatik von /.uinpt, dic Ausgaben der Classiker in der Teubner- 
schen Ausgabe und die nbthigen Lexika (von Georges, Freund, Ingersley). Die Grammatik von O. Sclmlz 
und das Regelbuch von Spiess in III. u. IV. Lothholz Uebersetzungsbucli in III, die Aufgaben von O. Schulz 
in IV., Cacsar und Ovid (ed. Teuhner) und Siebelis tirocin. poet. in II!.. Cornel (ed. Eichert) in IV. Das 
Elementarbuch von Schmidt in V. u. VI. — Fiir das G r ie c b is c h e :  Ausser den Lesicis (ron Papę odcr 
jacobitz) und den Teubnerschen Ausgaben der Classiker die Buttmannsche Grammatik in allen Classen, 
Meblhorn’s Aufgaben in I, Rost u. Wiistemann in den iibrigen, das I.escbuch von Schmidt und Wensch 
in lllb  u. IV. — Fiir das F ra  n z b s i s c h e : Die Grammatik von Knebel und Hochsten’s Uebungen in I., 
Ii. u. III.; Pliitz Lehrbuch der franz. Sprache Curs. I. in IV. u. V. — Fiir das I le b r a i s c h e :  Die Gram
matik von Gesenius, das A. T. hebr. und ein Lexikon (von Gcsenius oder Maurer).— Fiir das D e u ts c h e : 
Die Lesebiicher von Hopf und Paulsiek in IV.. V., VI. — Fiir die Ma t h e m a t i k :  Die Lebrbiicher von 
Kambly, IIolTmann’s Aufgabertsammlung und dic Logarithmentafeln. — Fiir die P b y s i k :  Trappe s Leit- 
faden. — Fiir die G e s c h i c h t e :  An die Stelle von Schmidt's Grundriss tritt fiir !. u. II. der Grundriss 
von Dietsch; der Leitfaden von Grashof in III. u. IV7. und die Geschichtstabellen von Schiiler. — Fiir die 
G e o g r a p h i e :  Das Lehrbuch von y. Seydlitz und die nbthigen Atlanten der alten und der neuen Welt.

II.
lerordimiigen der yorgesetzteii Itehonleii.

Yon den im Laufe des vergangenen Jahres eingegangenen Yerordnungen der yorgesetzteii 
Behorden theilen wir in kurzem Auszuge folgende mit, welche fiir das grossere Publikuin und 
insbesondere fur die Eltern unsrer Schiiler von Interesse Sind:

Yom 4. M ai 1857. Indem das KSnigliehe Proyinzial-Scliul Collegium den Ministe- 
rial-Erlass yom 28. April, die Lehrbticher der Geschichte und Geographie betretfend, mittheilt, 
empfiehlt es besonders darilber zu wachen, dass die in dem Erlasse gestattete Notirung einzelner 
Erganzungen oder Berichtigungen auf das Notliwendigste beschrankt und nicht zur Wiederein- 
fuhrung des ganz zu beseitigenden Hefteschreibens benutzt werde. Der Erlass selbst gebietet, 
dass der Unterricht sieli in allen -Glassen an ein gedrucktes Lehrbuch, Leitfaden oder Tabelle 
anschliessen solle, dass die Zahl der fiir die auf einander folgenden Glassen einer Anstalt zu be- 
stimmenden Lehrbiicher oder Leitfaden auf zwoi zu beschranken sei und die neben einander 
danach unterrichtenden Lehrer sich wegen eines moglichst iibereinstimmenden Yerfahrens in 
Benutzung derselben zu einigen haben, so wie dass bei den zum Naclilesen zu empfehlenden 
Btichern die lliicksicht auf die Sphiire des Schulunterrichts und auf das Bediirfniss des Jugend- 
lebens massgebend sein miisse, auch bei dem bestimmt ausgesprochenen confessionellen Cha
rakter einer Anstalt auf denselben Riicksicht zu nehmen sei, endlicli, dass der geographische Un
terricht sich iiberall an iibersichtliche Zusammenstellungen des Wesentlichen anzuschliessen habe.

An unsrer Anstalt wird mit dem neuen Schuljahr an die Stelle des Grundrisses der Welt- 
geschichte von E. A. Schmidt, welcher bisher fiir die oberen Classen in Gebrauch war, nacli 
der unter dem 26. Februar 1858 erfolgten Genehmigung der G r u n d r i s s  der  a l lgemeinen  
G e s c h ic h t e  von R u d o l f  Diets  ch treten.

Vom 18. M ai 1857. Unter Mittheilung des Ministerial-Erlasses vom 13. Mai, wo- 
nach bei der grossen Anzahl der auf Anstellung oder diatarische Beschiiftigung wartenden 
Assessoren, der bei den Gerichten arbeitenden Referendarien und Auscultatoren und der gegen- 
wartig auf den Uniyersitaten die Rechtswissenschaft Studirenden die Aussicht auf eine Anstel
lung im .Tustizdienst nur erst nach l&ngerer unentgeltlicher Beschiiftigung yorhanden ist, werden 
die Directoren aufgefordert, von diesen VerhSltnissen die Schuler der oberen Classen, bezieliungs- 
weise dereń Eltern und Yormiinder, in Kenntniss zu setzen, auf dass besonders diejenigen 
jungen Leute, welche sich dem Studium der Rechtswissenschaft widmen wollen und hierzu 
weder die erforderlichen Anlagen noch die nothigen Mittel besitzen, friihzeitig vor der weiteren



Verfolgung einer Laufbahu gewarnt werden, auf welclier ihnen unter den obwaltenden Um- 
standen Gefahr droht, ihr Ziel zu verfehlen.

Vom 23. M ai 1857. Da das ungenilgende Ergebniss mancher Abiturienten-Prilfun- 
gen seinen Grund in einer zu nachsichtsvollen Milde hat, welche bei der Yersetzung der Schaler 
in hóhere Classen, nanientlich in die Prima, ausgeubt wird, so wird wiederholt darauf hinge- 
wiesen, dass die erforderliche Reife fur die Universitats-Studien das durch den ganzen Gym- 
nasial-Cursus vorbereitete Ergebniss der gesammten intellectuellen und sittlichen Thatigkeit des 
Schalors sein muss, und dass, wenn bei gehoriger Anleitung der Lehrer ein nicht ganz talent- 
loser Schaler von den unteren Classen an redlich seine Pflicht erfullt habe, die Reife desselben 
am Ende der Prima gar nicht melir in Frage gestellt werden konne. „ H a t  ein S c h a l e r  a u f  
i rg e n d  e ine r  S tu fe ,  sei  es aus M angel  an B e g a b u n g  oder  des e r f o r d e r l i c h e n  
F l e i s s e s ,  die n o th ig e  A u s b i ld u n g  n i c h t  e r l a n g t ,  dann  i s t  er zu der  n&chst  
l ioheren  Stu fe  n i c h t  z u z u la s s e n ,  dam i t  er ze i t ig  l e rne ,  se ine K r a f t e  zu ge- 
b r a u c l i e n ,  oder  e ine l l a hn ,  die ihm  wegen  m an g e ln d e r  A n lage  nun  e in m al  ver-  
seb lossen  i s t ,  e in z u s c h la g e n  au fgebe ,  bevor  er in den o be ren  Classen  oder  am 
Ende der  P r i m a  zu m a n c h e n  a n d e rn  Gescli i if ten u n t a u g l i c h  gew orden  i s t .C£*)

Vom 18. A u gus t  1857. Es soli dem in vielen Beziehungen nachtheiligen Umher- 
ziehen der Schaler von einem Gymnasium znm andern entgegengetreten werden. Demgem&ss 
sollen solche Schaler, welche eine Anstalt vor der Yersetzung verlassen und auf einer andern 
die Aufhahme in die nachst hohere Classe nachsuchcn, einer strengen Prafung unterworfen und 
falls das llesultat derselben nicht ganz befricdigend ist, in dieselbe Classe gesetzt werden, in 
welcher sie auf der verlassenen Anstalt gesessen haben. Eben so soli gegeu solche Schuler, 
welche durch den Uebergang von einem evangelischen Gymnasium auf ein katholisclies oder 
umgekehrt bei der bestehenden Ungleichheit des Beginnes der Jahrescursen ein halbes Jahr zu 
gewinnen beabsichtigten, eine uuzeitige Nachsicht nicht geabt werden ; sie sollen vielmehr, 
„wenn sie sich nicht durch besonders befriedigende Leistungen vollkommen fiiliig gezeigt 
haben, bei der nachsten Versetzung zu einer lioheren Classe nicht zugelassen werden, so dass 
sie yielmehr ein halbes Jahr verlieren ais gewinnen, was ihnen gleich bei ihrer Aufnahme 
anzukandigen ist.C£

Vom 3. December  185 7. Da die bei der Anfertigung der Abiturienten- Arbeiten 
vorkommenden Untersehleife noch nicht itberall unterdrUckt sind, so wird die grosstc Wach- 
samkeit und Strenge wiederholt zur Pflicht gemacht. Zur Beseitigung desUebels soli Alles ver- 
mieden werden, was dazu dienen kann, die Prafung angstlichen Gemttthern zu einem Gegen- 
stande rathloser Furcht zu maclien. Demgemass werden hinsichtlich der Wahl der Themata 
die Bestimmungen der Circular -Verfagung vom 12. Januar 1856 in Erinnerung gebracht. 
Rucksichtlich der von den Abiturienten bearbeiteten Aufgaben wird angeordnet, dass dieselben 
in Zukunft allgemein in den Programmen mitgetheilt werden.

Yom 20. J a n u a r  1858. Es wird der Ministerial-Erlass vom 11. .Tanuar mitgetheilt, 
demzufolge bei den vom 1. Juli c. eintretenden Verftnderungen in dem bisher ablichen Landes- 
gewicht in den Schulen bei dem Rechenunterrichte andere W&hrungszahlen zu Grunde gelegt 
werden massen, und durch angemessene Behandlimg der Sache die praktische Geltendmaclumg 
des neuen Gewichtssystems vorbereitet werden soli. Ais Halfsmittel far die Reduction des 
Gewichts wird der R e c h e n k n e c h t  von B óhm er  (Berlin 1857) und die „ N e u e  G e w ic h t s -  
T a b e l l e  von U l r i c h “ empfohlen.

----------  32 ----------

*) Wir benutzen diese Gelegenhoit, <lic Eltern und Vormiinder unsrer Schuler zu bitten, zu uns das 
Vertrauen zu hegen, dass die Bestimmungen iiber die Versetzungen nach der sorgfaltigsten und umfassend- 
sten Erwagung und in der mijglichst gerechten Wurdigung aller in Betracht zu ziehenden Umstande ge- 
troffen werden. Indem wir uns mit dem geringsten Grade der Kenntnisse begnugen, welcher fur je de 
Classe gefordert werden muss, damit eine gemeinsame Forderung aller in derselben yereinigten Schiller 
mbglich sein kann, miissen wir um der Schiller willen an diesein Minimum mit aller Strenge festhalten 
und in manchen FiiUen das yersagen, dessen Gewahrung fruchtlos und sogar nachtheilig sein wurde.
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Vom 21. D e c e m be r  1857. Durch die Umwandlung mehrerer Btirgerschulen in 
Gymnasien und durch die Errichtung mehrerer neuer Gymnasien ist eine abermalige Erhohung 
der zum Tausch einzusendenden Programme nothig geworden. Es sind demnach an das K0- 
nigliche Provinzial-Schul-Collegium 223 statt 194 Exemplare einzusenden, zu den en noch 
167 fur die Geheime Registratur des Hohen Cultus-Ministeriums kommen, also imGanzen 390.

III.
Chronik des (lynmasmms.

Das Schuljahr wurde am 21. April 1857 in gewohnter Weise begonnen mit Gesang und 
Gebet, mit der Vorlesung und Einscharfung der Schulgesetze und der Einfulirung der neu auf- 
genommenen Schiller. Zugleich wurden bei ilieser Gelegenheit zwei neue Lelirer der Anstalt 
von dem Director dem versammelten Coetus vorgestellt, die mit der Yerwaltung der beiden Col- 
laboraturen beauftragten Herren K r u s e  und Bindę.

Der Hiilfslehrer F r a s s ,  dessen Emeritirung ais nahe bevorstehend im yorigen Pro
gramme gemeldet wurde, liat uns mit dem Schluss des Unterrichtes ycrlassen. Durch das 
Rescript vom 27. April 1857 wurde er definitiy in den Ruhestand. yersetzt und ibm aus den 
Mitteln der Anstalt ein Zuschuss zu seiner Pension allergnddigst bewilligt. Unsrc besten 
Wunsche haben den Scbeidenden begleitet; die Anstalt wird die erspnesslichen Dienste, welche 
er ilir geleistet, in treuem Andenken bewahren.

An seine Stelle trat zunachst interimistisch Ilerr F r i e d r i c h  C h r i s t i a n  Kruse .  Der- 
selbe, am 12. Mai 1824 in Friedenwalde bei Minden geboren und auf dem Seminar zu Peters- 
hagen gebildet, hatte sich wahrend siebenjahriger Lehrth&tigkeit an mehreren Schulen in West. 
plialen so weit yorbereitet, dass er 1850 die Universitat Jena und Ostern 1852 die zu Berlin 
bezieben konnte, um Mathematik und Naturwissenschaften zu studiren. Nachdem er hierauf 
4 Jahre an einem Priyat-Institut in Dresden ais Lelirer dieser Wissenscliaften gewirkt hatte, 
folgte er dem Rufę an unsre Anstalt, indem er zugleich von dem Hohen Ministerium der geist- 
lichen Unterrichts- und Medizinal - Angelegenheiten die Erlaubniss erliielt, die Prilfung pro 
facultate docendi nachtraglich ablegen zu dtirfen. Unmittelbar darauf, nachdem er (lieselbe 
rulimlichst bestanden hatte, erhielt er, wie wir gleich an dieser Stelle berichten wollen, einen 
ehrenyollen Ruf an ein in Berlin neu zu errichtendes Progymnasium, welchem zu Ostern d. J. 
Folgę zu leisten er sieli entschlossen hat. Wir konnen nur bedauern, dass er unsrer Anstalt 
seine so erfolgreiche Thatigkeit nicht hat langer widmen konnen.

Die Besetzung der zweiten Collaboratur, dereń Errichtung durch die Trennung der Tertia 
nothwendig geworden war, war zunachst noch auf Hindernisse gestossen. Ilire commissarische 
Yerwaltung wurde daher dem Candidaten des hohern Schulamtes, Herrn F r i e d r i c h  R o b e r t  
B i n d ę ,  ilbertragen, welcher zugleich an unserm Gymnasium sein padagogisches Probejahr 
ablegte. Derselbe ist zu Gardelegen 1823 geboren, auf den Gymnasien zu Stendal und Salz- 
wedcl gebildet und hat von 1845 bis 1849 in Berlin Philologie und Philosophie studirt. Nach
dem er darauf eine Hauslehrerstelle ilbernommen und die Prufung pro schola bestanden hatte, 
ist er mehrere Jahre ais Lelirer in Berlin tliatig gewesen, wo er auch im Winter 1856 das 
Examen pro facultate docendi gemacht hat. Sein Eifer und sein durch langere Uebung schon be- 
wahrtes Lehrgeschick lassen uns wunschen, dass er unsrer Anstalt langer erhalten bleiben mogę.

Nachdem auf diese Weise die Lelirkrafte vervollstandigt nnd erweitert worden waren, 
durften wir mit frohem Muthe in das neue Schuljahr treten; wir almten nicht, dass den giin- 
stigen Aussichten des Anfangs der Schluss nicht entsprechen sollte.

5
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])ie in dem Lcben unsrer Selmie hervorstechenden Tage wurden in der ablichcn Weise 
begangen. Am 29. April und am 28. October fand die Feier des heiligen Abendmahles Statt; 
die vorbereitenden Andachten wurden von dem Oberlehrer Ur. R u b l e  und dem Gymnasial- 
Lehrer Lucas  gehalten. Die M ay’sche und J e l t s c h ’scbe Stiftungsrede hielt der Director, 
die 0 1 a s s ’sche der Prorector, die D ie tr ic l rs che  der Gymnasial-Lehrer R e i s se r t .  Die erste 
schloss sieli an den bestimmten Text Offenb. Joli. 14, 13 an, die zweite zeigte in Aristoteles und 
Alexander das Hild des grossten Lelirers und des grossten Schtllers, die dritte handelte von der 
padagogischen Bedeutung des Geschiclitsunterrielites, die letzte ttber Andreas Gryphius.

Am 4. Juli beehrte uns der Herr O b e r -P r i i s i d e n t  von Sc l i l e in i tz  Ex celi  en z mit 
seinem llesuche. Er wohnte in Reglcitung des Koniglichen Landratlies llerrn von Se lchow 
niclit nur mehreren Leetionen in den oberen Classen, sondern auch der Wochenscliluss-Andacht 
bei und liess sieli auf dem Conferenz-Zimmer die Mitglieder des Lehrer-Collegiums durch den 
Dire ctor yorstellen. Fur die warme Theilnahme, welche er an den Yerhiiltiiissen unsers Gym- 
nasiums liberhaupt und an dem in Aussicht stehenden Erweiterungsbau insbesondere an den Tag 
legte, gestatten wir uns unsern ehrerbietigen Dank auszudrucken. Die feierliche Entlassung 
der am 28. August geprtiften drei Abiturienten fand am 25. September Statt.

Am 21. Januar d. J. starb der erste ordentliche Lehrer Theodo r  Lucas  in einem Alter 
von 48 Jahren. Wiihrcnd der Weihnachtsferien war er heftiger erkrankt, nachdem er bis zum 
Scliluss der Leetionen einem scheinbar leichteren Unwohlsein muthig Stand gehalten hatte; 
dass die Krankheit so schnell zum Ende fahren wiirde, musste uns tief erschuttern. Am 
24. Januar geleitete die Schule die Leiche des verdienten Lehrers, der ilir fast 17 Jahre ange- 
hórt hatte, zu ihrer letzten Buhestatte. Die Andacht des Woehenschlusses am 23. Januar 
benutzte der Director, der Jugend das Andenken des Entschlafenen an’.s Herz zu legen, indem 
er Zeugniss ablegte von seiner Treue in seinem Beruf und der seltenen Gewissenhaftigkeit, mit 
welcher er alle Pflichten desselben zu erfullen bemillit war, Sein Gedachtniss wird in 
Segen bleiben!

Nach wenigen Wochen, am 16. Februar, geleitete die Schule eine andere Leiche zum 
Grabę, die des fruheren Directors Dr. C h r i s t i a n  D a v i d  K l o p s c h ,  welcher nach einer 
Krankheit voi. wenigen Tagen am 13. Februar in einem Alter von 73 Jahren selig entschlafen 
war. Yon dem, was ihm das Gymnasium zu danken hat, geben die ,,Ruckblicke‘c Bericht; 
hier stelien nur noch die wichtigsten Ereignisse seines ausseren Lebens. Er war in Glogau am 
8. Deccmber 1784 geboren und auf dem lutherischen Seminario unter den Eectoren F h s e  und 
F r i c k e  gebildet worden; namentlich yerdankte er dem Letzteren sehr viel und stand auch 
spiiter noch mit ihm in der engsten Yerbindung. Yon Ostern 1802 studirte er bis Ostem 1806 
in Halle Theologie und Philologie, wo vorzugsweise K n a p p  und Fr. A. W o l f  seine Lehrer 
waren. Mit Ausnahme eines halben Jahres war er hier zugleich an der Madchenschule des 
Waisenliauses, zuletzt ais Oberlehrer, thiltig; das von G. Chr .  K n a p p  ausgestcllte Zeugniss 
rtlhmt ihm grandliche Kenntnisse, yerbunden mit einem tiberaus seltenen Fleiss, musterhafte 
Methode und wahrhaft y&terliche Behandlung der Kinder nach. Nachdem er darauf 1 Jalir 
lang Hauslehrer gewesen war, berief ihn das hiesige Kirchen-Collegium zu Johannis 1807 zum 
Prorector und 180!) zum Conrector seines „SeminariumsW DasKectorat trat erMicliaelis 1811 
an, die Vocation datirt vom 10. May 1812; der beruhmte Philologe H e i n d o r f  gehorte zu der 
Commission, vor der er am 29. April das Colloąuium mit dem ruhmlichsten Erfolge abhielt. 
Seinen Bemuhungen gelang es, wie oben erzahlt ist, seine Schule zu einem Gymnasium und zu 
einer Burgerscliule zuerweitern; unter dem 30.May 1823 warder zum D i r e c t o r  des Gymnasiums 
ernannt. Pei Gelegenheit der Jubelfeier des Jahres 1830 creirte ihn die philosophische Facultiit 
der llniversitat Halle-Wittenberg zum Doctor: das Diplom besagt, dass ihm diese Wonie er- 
thcilt werde „per quinque lustra patriam scholam tum docendo tum regendo ineredibiliter augenti 
adulescentulorumque animos non minus pietate Christ! quam iis artibus imbuenti quae ad liu- 
manitatem pertinent atque id vitae genus sequendo librosque aliquot edendo de patria juyentute
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benc et merito et merenti“ . Der Yc-rfasser dieser Worte, der Professor M. E. Meie r  in Halle, 
konnte ais Schiller des Yerstorbenen aus eigner Erfahrung in voller Wahrheit von den Erfolgen 
sciner Lehrthatigkeit reden. Zu dieser Ehrenbezeugung kam im Januar 1833 noch die andere, 
dass ihm der llotlic Adlerorden vierter Klasse yerliehen wurde. Wie sein ganzes Leben, so 
gehorte auch seine ganze Kraft unsrer Schnie. Seine zahlreichen Sclniler wissen die ihnen 
durch ihn gewordcne Anregnng nicht dankbar genug anzuerkennen. Er war ein Lehrer in dem 
yollsten Simie des Wortes: und nicht schlagender liesse sieli das erweisen, ais durch die Tliat- 
sache, dass sieli kaum Einer unter seinen ehemaligen Schillera finden mdchte, der nicht einen 
lebendigen Eindruck von seiner Persiinlichkeit empfangen und bewalirt hiltte. Ais Director hat 
er fur seine Anstalt geleistet, was nur ein Director zu tliun im Stamle ist, nicht bloss in ausser- 
lichen Dingen, obschon er auch liier ein seltenes Talent der Yerwaltung und Organisation an 
den Tag gelegt und eine iiusserc Ordnung geschaffen und erhalten hat, wclclie den Naehfolger 
iinmer mit dem tiefsten Dank erftlllt hat. Denn er fiihrte sein Amt ais im Dienste des Herm. 
Hatte er in jungeren Jahren dem Ideał einer Humanitat nachgestrebt, wclclie sieli neben das 
Christenthum stelit — die Schulreden, welche er 1817 drucken liess, atlimen noch ganz diesen 
Geist —, so gewann er doch hałd einen Einblick in die die Welt ilberwindende Kraft des clirist- 
liclien Glaubens und erwies sieli ais einen muthigen Ilekenner in Zeiten, in wclchen lmm dariu 
schlechterdings niclits anderes ais die Wirkungen einer rigoristischen Denkungsart und einc 
einer particulilren llichtung angcliorige Religionsansicht finden wollte und konnte. Seine 
Schrift: „ G y m n a s i u m  und  Ki rcl ie  oder  der  R e l i g i o n s u n t e r r i c h t  in den evan-  
g e l i s c h e n  G y m n a s ie n  nacli  dem Bedt l r fn iss  der  e yang e l i s ch e n  Ki-rche (Per
lili 1812) war eine Trucht langjaliriger Erfahrungen und persónlicher Erlebnisse,. welche auch 
in weiteren Kreisen die verdiente Aufmerksamseit gefunden und nicht wenig dazu beigetragen 
hat, die yorhandcnen Uebelstande zu offenbaren und ihre Abhtilfe yorzubereiten. Seine Stu- 
dien, zu welchen ihm sein bescliwerliches Amt nur geringe Zeit lassen konnte, bewegten sieli 
grosstentheils auf dcm Gebictc der schlesischen und besonders der glogauisclien Geschichte. 
Ais Mitglied des hiesigen gescliichtlichen Yereines hat er eine Reihe von Aufsatzen geliefert, 
welche zum Tlieil miver;indert in die , ,Geschichte der Stadt und Festung Glogau von Mins-  
b e r g “  ubergegangen sind. Andre hat er den Programmen des Gymnasiums beigegehen; unter 
ihnen ist der bedeutendste , ,d i e  G e sc h ic h te  der  e y a n g e l i s ch e n  G e m e inde  z u G l o 
gau  welche 1817 erschien. Seine 1818 yeroffentlichte , , G e s c h ic h t e  des ber i ihmten  
S c h o n a ic l i s c h e n  G y m n a s iu m s  zu B e u t h e n  a/G.“  ist eine musterhafte, auf den sorg- 
faltigsten Oucllenstudien ruhende Darstellung der z war kurzeń aber glilnzenden Geschichte jener 
Anstalt, welche an einem einzelnen lleispiele nachweist, was unser Yaterland vor dem 30j;ihrigen 
Kricge war und durch ihn geworden ist. Da ihm zur Abfassung dessclben das rcichhaltige 
Filrstlich Carolathsche Archiv geoffnet worden war, so erwachte in ihm der Gedanke, aus den 
Scliatzen dessclben die Geschichte dieses edelen Geschlechtes zu schreiben. Nachdem er liruch- 
stilcke seiner Arbeit in einzelnen Programmen yeroffentlicht hatte, erschien 1817 das erste Heft 
der „ G e s c h i c h t e  cles G e s c h le c h te s  von S c l i o n a i c h w e l c h e m  1850, 1853 und 1856 
drei andere folgten. Tin funfte.s zu yollenden bat ihn der Tod geliindert. Seine Gesundheit 
war schon in fruhereu Jahren durch seine unermudliehe Anstrengung mehrmals so erschilttert 
worden, dass er wiederholt langeren Lrlaubes zum Gebrauch der Heihjuellen in Kudowa und 
Gastein bedurft hatte. Wahrend er sonst die gewUnschte Kriiftigung gefunden hatte, so fuhlte 
er sich doch 1852, nachdem der Tod seines langjahrigen Freundes Seve r in  und einige andere 
pldtzlich erfolgte Todesfalle im Collegium seine Arbeitslast um ein Jiedeutendes gesteigert hatten, 
den Anforderungen seines Amtes nicht mehr gewachsen und trat am 30. September 1852 in den 
erbetenen Ruliestand. Wenn yielfaclre tritbe Erfahrungen, welche ihm in reichem Masse auf- 
gelegt gewesen waren, seinem Wesen in den letzten Jahren etwas Abgeschlossnes gegeben und 
ihn auch dazu bestimmt hatten, seinen Ruhesitz in dem Dorfe Zerbau zu nehmen, so wird 
darilber nur der sich wundern, der es yerkennt, wie solchen Einfłtlssen selbst der starkstc Geist
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ur.tcrliegt. Selig ist er im Glauben an seinen Herrn entschlafen: wir aber durfen ein Leben 
glucldich preisen, dem es gegeben war, also seine Aufgabe zu vollenden. —

Schliesslich ist zu berichten, dass auch der Gymnasial-Lehrer Dr. P a u l  zu Ostem d. J. 
dem ehrenvollen Rufę an das neue Progymnasium in Berlin folgen wird. Die Anstalt dankt 
ihm far seinen Eifer, mit welchem er an ibr unterrichtet bat, wenn sie es auch schmerzlich 
bedauert, dass er ibr nur zwei und ein halbes Jabr hat angehoren konnen.

So sind denn im Augenblick drei Lehrstellen vacant; mochte es uns gelingen, in einer 
den Bedilrfnissen unsrer Anstalt entsprechenden Weise den nothigen Ersatz zu finden!

I V .
S ta tistisch e  Uebersicht.

A. Freąuenz des Gymnasiums.
Im Lauf und am Schluss des Wintersemesters 1856 — 57 waren abgegangen 41 Schuler; 

es waren deinnach beim Beginn des Schuljabres 229, zu welchen neu hinzutraten 47, so dass 
die Gesammtzahl 276 betrug, namlich in I. 20, in II. 44, in I II . A 44, in I I I .B 37, in IV. 56, 
in V. 43 u. in VI. 32, von denen 256 evangelischer Confession u. 20 mosaischerReligion waren. 

Zu Michaelis wurden mit dem Zeugniss der Reife zur Univcrsitat entlassen:
1) E d m u n d  Schmid. t  aus Neusalz, evangel., 18'/2 Jahr alt, 4 '/2 Jahr auf der Schule, 

2 Jabr in Prima. Er studirt Theologie in Berlin.
2) H e i n r i c h  Vogel  aus Carolath, evangel., 203/t Jabr alt, 6>/2 Jabr auf der Schule,

2 Jabr in Prima. Er studirt Theologie in Halle.
3) H e i n r i c h  M u l l e r  aus Freistadt, evangel., 21 ’/4 Jahr alt, 7 Jabr auf der Schule,

3 Jabr in Prima. Er widmet sieli dem Baufach.
Die beiden ersten wurden wegen des gUnstigen Ausfalles ibrer schriftlichen Arbeiten und 

des stets gleiclimassigen Fleisses wilhrend ibrer Schulzeit von der mUndlichen Prufung befreit.
Ausserdem gingen zu andern Bestimmungen wilhrend des Sommers ab 24; zu Anfang 

des Wintersemesters traten 12 hinzu, so dass die Gesammtzahl wilhrend desselben 264 betrug, 
namlich in I. 23, in II. 39, in III.  A 35, in III.B  36, in IV. 51, in V. 45, in VI. 35; 258 
evangelischer Confession, 16 mosaischer Religion.

Das Resultat des auf den 31. Marz angesetzten Abiturienten-Examens, zu welchem sich 
6 Primancr gcmeldet haben, kann erst im n&chsten Programm geineldet werden.

Die Gesammt-Freąuenz wilhrend des Schuljahres belief sich nach dem Obigen auf (276 
+  12) 288 Schuler.

B. Stand des Lehrapparats.
Die Bibliotheken des Gymnasiums sind so wie die ilbrigen Sammlungen und Apparate 

nach Massgabe der dazu etatsmassig bestimmten Mittel vermehrt worden. Durch das Konig- 
liclie P r o v i n z i a ł - S c l i u l - C o l l e g i u m  wurde geschenkt: Strack’s Uebersetzungdes Plinius. — 
Matzner’s franzósische Grammatik. — Fidicin’s Landbuch der Mark Bd. II . — Die drei Dank- 
predigten des Jahres 1757 von Sack. — Diez Grammatik der romanischen Sprachen Thl. I. -— 
Hesychius v. M. Schmidt Lief. 1 u. 2. — Fiedler’s Verskunst der lat. Sprache. — Keil Grain- 
matic. latini I. — Vormbaum’s Evangelische Schulordnungen Thl. I. — Das H o h e  M in i -
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s t e r i u m  ubersandte uns direct: Yon Crelle’s Journal lid. 53, 1. 2. u. Ud. 54 und die Denk- 
raaler des Mittelalters in den Rheinlanden von E. aus’m. Weerth. -— Herr Major von H o v e n  
schenkte die von Lentze herausgegebenen Entwurfe der Weichsel- und Nogatbrucke bei Dier- 
schau und Marienburg. Fur diese Geschenke verfehlen wir nicht unsren ehrerbietigsten 
Dank auszudrucken.

Aus eignen Mitteln wurde angeschafft: Mozin’s Lexikon der franzosischen Sprache. — 
Hagenbach’s Kirchengeschichte des 17. u. 18. Jahrhunderts. — Mtlller’s Lelirbuch der kos- 
mischen Physik. — Wichert’s lateinische Stillehre. — Gbler, die Kitmpfe um Dyrrhachium 
und Pliarsalus. — Mominsen’s Rómische Geschichte. — Lelir’s populiirc Aufsiitze. — Niigels- 
bach’s nacbhomerische Theologie. — Rossbach’s Griechische Metrik. — Schafer, Demosthenes 
und seine Zeit. — Muller’s Geschichte der griechischen Litteratur. — Horatius ed. Ritter. — 
Kóchly u. Rilstow’s Einleitung zu Cilsar. — Schellbach’s Optik. — Jfiger, die Gymnastik der 
Hellenen. — Horaz Satiren von Kirchner. — Berg’s Geschichte der schwersten Prilfungszeit 
der evangel. Kirche Schlesiens. — Roth’s Kleine Scliriften pildagogischen Inhalts. — Gai 
Grani Liciniani fragmenta ed. Pertz. — Dazu kommen noch die weiteren Fortsetzungen meh- 
rerer Werke, wie der Encyclopadie von Ersch und Gruber, welche wir bisher durch die Gilte 
des yerstorbenen Professor Meier  in Halle geschenkt erhalten hatten, der alten Geschichte von 
Dunker, des deutschen Wbrterbuches von Grimm und des Thesaurus von Stephanus.

C. Untersttitzungen armer Schtiler.
Die Strahlsche Stiftung, von dereń Fundation wir im vorigcn Programm mit grossem 

Danke berichten konnten, ist im Laufe des yorigen Jahres durch Ueberweisung von 2000 Thlr. 
in sichcren ITypotheken an die Gymnasial-Casse ins Leben getreten. Das Statut derselben hat 
unter dcm 11. Juli 1857 die liestiitigung des Kóniglichen Provinzial-Schul-Collegiums erhalten. 
Dasselbe bestimmt die Zinsen des Capitals zu Stipendien fur 4 arme, fleissige und wohlgesittete 
Schiller aller Classen, so lange sie das Gymnasium besuclien, mit der Massgabe, dass den in 
Glogau oder im Glogauer Kreise gebornen der Vorzug vor andern gegeben werdc; es ubertriigt 
dasRecht der alljilhrlich zu erneucrnden Yerleihung dem jcdesmaligen Dircctor, verlangt jcdocli, 
dass das tiber die Verleihung aufzunehmende Protokoll den Neffcn des Fundators, den Herren 
Car l  und W i l h e l m  F r i t s c h ,  oder einem in der Folgę von ihncn zu bestimmenden Mitgliede 
der Familie zur Untersclirift vorgelegt wcrde, eine Bestimmung, welche erst dann erloschen soli, 
wenn kein Glied der F'amilie rnelir in hiesiger Stadt wohnhaft sein sollte.

Demgemass haben im abgelaufenen Jahre das Strahlsche Stipendium der Primaner 
S c h u lz e ,  der Secundaner M a r t in i  und die Tertianer H e u e r  und S c h i l l e r  erhalten.

Naclidem am 11. Juli 1857 die Wittwe des um unsre Schnie hochverdienten Gelieimen 
Medicinal-Rathes Dr. D i e t r i c h ,  welchem sie bereits eine reichhaltige Naturaliensammlung 
yerdankt und dessen Andenken eine jahrlich zu haltende Rede unter uns lebendig erhidt, Frau 
C a r o l i n e W i l h e l m i n e H e n r i e t t e ,  geborne R 1 iime 1, in liohem Alter selig entschlafen war, 
traten die in dem gemeinsamen Testamente vom 15. Noyember 1825 zu Gunsten unsres Gym- 
nasiums getroffenen llestimmungen in Kraft. Nach denselben sind demselben 2000 Thlr. in 
sicheren Hypotheken uberwiesen worden, dereń Interessen 4 armen Schtllern der drei oberen 
Classen in halbjahrigen Raten, zu Johannis und M eihnachten, zu Gute kommen sollen. Das 
Recht der Vertheilung der Zinsen dieser Dietr icl ischen S t i f t u n g  ist dem Director und Pro- 
rector des Gymnasiums tlbertragen, so dass jeder nach seinem besten Wissen und Gewisscn zwei 
Schiller yorschlagt. Ein besonderes Ruch soli die daruber aufzunehmenden Protokolle enthalten. 
Ceber die Empfhnger ist noch bestimmt, dass bei der Wald nicht einzig auf Armutli, somlern 
auch auf heryorstechende Geistesgaben und gute Sitten gesehen werden, dass im Fali einer Con- 
currenz ein geborner Glogauer und der Sohn eines Chirurgen oder Arztes vor allen andern den
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Yorzug haben, und dass ein ijualificirter Schiller auf ein Jahr immer nur ein Stipendium und, 
wenn er sieli fernerhin perceptionsfahig macht, es nur noch 2 Jahre erhalten solle, — Die erste 
Yertheilung wini den Bestimmungen entsprechend zu Johannis d. .f. stattfinden.

l)ie Zahl der milden Stiftungen hat sieli in dieseni Jahre noch mn eine dritte erlioht. 
Der Kaufmann Herr Georg  F r i e d r i c h  S c h u h m a n n ,  welcher am 15. Juli 1782 hierselbst 
geboren und von den Jahren 1789 bis 1798 auf unsrer Schule gebildet, wahrenil seines Lebens 
namentlich in seiner Stellung ais Schulrevisor der Anstalt ein reges Interesse geschenkt und 
dasselbe noch bis in seine letzten Lebensjahre durch regelinassige Theilnahnic an allen ihren 
Feierlichkeiten bewahrt hatte, hat sednem Nanien ein in ihrer Geschichte bleibendes Andenken 
dadurcli gesetzt, dass er ihr in seinern Testamente ein Capital von 1000 Thlr. geschenkt hat, 
dessen Zinsen zur Unterstiltzuug filr arme Schiller verwendet werden sollen. Nachdem er am 
31. October 1857 in einem Alter von 75 Jahren selig verstorban ist, hat sieli scin Adoptmohn, 
Herr K t i h n - S c h u h m a n n  hierselbst, ein weiteres nicht dankbar genug anzuerkennendes Ver- 
dienst dadurcli erworben, dass er das Capital, wełclies er erst ein lialbes Jahr nach dcm Ableben 
seines Yaters zu zahlen verpllichtet war, der Gymnasial-Casse in einem Schlesischen Pfandbriefe 
Litt. A. mit den Zinsen vom 1. Januar c. bereits tlberwiesen hat, so dass dio Wirksamkeit der 
Stiftung bereits in diesem Jahre beginnen kann. Das Statut dieser Schuhmann,sclien F u n -  
d a t iou  unterliegt noch der Bestiltigung der Hohen Behiirde und kann daruni erst im nachsten 
Programm mitgetheilt werden.

Die Vorsteher des U n t e r s t i i t z u n g s - F o n d s  haben in diesem Jahre, in welchem sieli 
die Wohlthfitigkeit der Gouner und Freunde unsres Gymnasiums bei einer andern Gelegenheit 
in wahrhaft grossartiger Weise bethittigt hatte, nicht gemeint, die fursorgende Liche dcrselben 
noch einmal beanspruchen zu dilrfen. I ndem sie darnin die Sainmlung ausgesetzt haben, unter- 
lasscn sie nicht, dies Werk der Barmherzigkeit allen Freunden desselben filr das nachste Jahr 
angelegentlichst zu einpfehlen. Ans dcm Yermogen desselben sind nach Ostern vorigen Jahres 
50 Thlr. an den Primaner N e u m a n n ,  die Secuiulaner M a r t in i ,  B o b e u n d N a g e l  und den 
Cłuartaner F le rz be rg  yertheilt worden. Dasselbe betragt demnach in einer Actie von (12 Thlr. 
15 Sgr., einem Sparkassenbuch von 10 Thlr. 2 Sgr. 6 l ’f . , den Jahreszinsen der Actie mit 
2 Thlr. 15 Sgr., und einem baaren Bestande von 15 Sgr. 8 Pf. im Gan zen 75 Thlr. 17 Sgr. 9 P f .; 
doch liaftet auf demselben noch die im vorj. Programm nachgewiesene Schuld von 26 Thlrn.

Ans der Falmsclien Stiftung haben 22 Schiller, aus der Bambergschet i  5, aus der 
l ) a v id sc h e n l ,  aus der Beer - L eh feld tschen 5, aus der Klopschschen und l i  fi 11 e r sehen 
je einer Unterstiltzungen erhalten. Das Schulgeld ist 25 Schillera zur Ilalfte erlasscn worden. 
Aus den Bilcherstiftungen werden auch in diesem Jahre einige Schiller Prfimien erhalten. Nach 
der Schlussfeierlichkeit des vorigen Jahres wurden dem Director noch durch drei Freunde der 
Anstalt 13 Thlr. zur Anschatiung vonBuchern eingehandigt, welche von demselben beim Beginn 
des Sehuljahres verwendet worden sind. Auch in diesem Jahre sind ihm bereits zu Prfimien 
5 Thlr. ilbergeben und von denselben Wohlthatern, dereń Gttte im vorigen Jahre dankbar an- 
zuerkenuen war, einige Btlcher zu gleichem Zwecke ilbersendet worden.

Der Yorstand der Konigl. Schwimmanstalt gewfthrte auch im vorigen Sommer T Frei- 
karten und Ermfissigiuig des Honorars filr unsre Schuler. Herr Kaufmann G e r m e r s l i a u s e n  
bewahrte auch in diesem Jahre seine Theilnahme filr unsre Schule durch Uebersendung von 
Billets bei Gelegenheit von Musikauffiihrungen. Ebenso crfrcute sieli eine nicht geringe Anzalil 
unsrer Schuler der Wohlthat der Freitische in einzelnen Familien.

Gott wollc allen diesen Wohlthatern und Freunden ein reichlicher Yergelter scin!
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Vcrtlieiliing der Unterrichtsstundcn imter die Lehrer
wahrend des Schuljahres 1857 — 58.

L e h r e r. I. 11. III. A. III. B. IV. V. VI. | Sum
ma.

1. Direetor 
Di*. Suliy.

2 Religion. 2 Religion. 
8 Latein. 12 Latein.
3 Griech. |

(0 Latein.) 17
(23)

2. Prorector 
lir. Peternianii,

erster Oberlehrer.

3 Griech.
3 Deutsch. 
3 Gesch.

8 Latein. 
3 Gesch.

(3 Griech.) 20
(23)

1
| 3. Ilr. Htiilile,
j zweiter Oberlehrer.

4 Math.
2 1'hysik.

4 Math.
1 1'hysik.
2 Deutsch.

(2 Deutsch) 4 Gesch. 
3 Math.

20
(22)

1
1 4. M r i i l i l e ,
j dritler Oberlehrer.

1 Chorges. 
in 1.—IV.

2 Religion. 
2 Deutsch * 
10 Latein. 
(3 Griech.)

1 Gc

0 Griech. 

sang.

1 Gcsang. 2 Ge sang. 2.5
(26)

1
i o. I.ucas.
erster ordentl. Lehrer. 
Bis Weihnachten 1857.

6 Griech. * 0 Griech. * 
8 Latein.* 
2 Deutsch.*

22

(i. Ilelswert,
zweiter ordentl. Lehrer.

2 Hehr. 2 Hebr. 2 Religion. 
10 Latein. 
2 Deutsch.

2 Religion. 
2 (4) Latein.

22
(24)

7. ScIioIIk,
dritter ordentl. Lehrer.

2 Franz. 2 Franz.
3 Gesch.
2 Zeichnen 
in 1.11 111.

3 Franz. 2 Zeichnen 
(2Deutsch.)

3 Srln
2 Zeic

2 Geogr. 
2 Naturb. 
eiben. 
men.

23
(25)

8. Br. Paul,
\ierter ordentl. Lehrer.
L

2 Franz. 6 Griech. (3 Griech.) 3 Religion. 
10 Latein. 
2 Deutsch.

23
(26)

9, kruse,
Hulfs-Lehrer.

3 Math. 3 Math. 2 Naturb.
3 Rechnen. 
3 Franz.
2 Geogr.

4 Rcchnen. 20

1(1. Bin ile,
Schulamts-Candidat.

3 Gesch.
‘2 'Franz.
(3 Griech.)

3 Religion. 
10 Latein. 
2 Deutsch.

20
(23)

11. Turnlehrer 
łliiaMe.

In allen Classen 4 Stunden Turnen. 4

Die mit * bezeichneten Stunden wurden bis Weihnachten, die in Klammern geschlossenen vou 
Neujahr bis Ostern gegebcn.



40

Uebersiclit
der $tatisti§chen Verliiiltnisse.

A l l g e m e i n e r  L e h r p l a n .
S c h i i l e r -

z a h l .
A b i t n r i e n -

t e n .C lassen u n d  S tu n d en zah l.

I II 1 t n  A.
| I II
j »

i IV 1 V VI Sum
ma. in

Som-
mer

W in
ter

M ie l i .

1857

Religion . . . . 9
1

2 2 9 2 3 3 16 i 20 23 3

Deutsch . . . . 3 9<v 2 9<v 2 2 2 15 i i 44 39

1jatein ........... 8 10 10 10 10 10 10 68 III A 44 35

Griechiscli. . . 6 6 6 6 6 — — 30 III  B 37 36

Franzósisch . . 9/V 2 9«v
c*O 2 3 — 14 IV 56 51

Geschichte und V 43 45
Geographie 3 3 3 4 3 2 2 20 VI 32 35

Mathematik u.
Rechnen 4 4 3 o

O 3 3 4 24 sum 
ma. 276 264

Physiku.Natur-
kumie 9<v 1 2 —

9 9<v 9 Die Gesammt -  Freąuenz
Schreiben .  .  . — — — — — 3 3 wiihrend des Jalnes
Zeichnen . . . . — — — — 2 2 4 betrug 288.

Summa 30 30 30 30 30 30 28 203
Gesang........... 1 (Jhorg es. 1 1 c. 5
Zeichnen . .  . 2 — — 2
1'urnen ......................... 4 — — — — 4
Hebraisch . . . 2 2 — — — 4

I)ie Ferien nehiiien ani 30. Marz iliren Anfang. Das neue 
Sclinljalir beginnt Donnerstag ilcn 15. April. Znr rriifung imd 
Anliiahinc neu eintretender Schiller werde ich Dinstag den 13. 
nnd Mittwocli den 14. April bereit sein, aucli iiber geeignete 
Peiisioneii Ansknnft geben.

G Inga u. den 22. Miirz 18551.
D r. H 1 I \ .
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Ordnung der Iriifinig. Montag den 2!). Marz.
Vormittags von 8 — 12 Ulir.

C h o r g e s a n g :  Du bist ja doch der Ilerr. Yon Hauptmann.
I iiIi t  - Ter<ia. Obur -  Tcrtia.

Religion und Griechisch. Mathematik und Geschichte.
Secumla. l*riitia.

Lateinisch (Cic.) und Mathematik. Franzosisch und Griechisch (Dcm.).

Nachmittags \on 2— 5 Ulu*.
C h o r g e s a n g :  Hor auf Gott nur ewiglich. Von llietz.

Ouinta. §c\(a.
Lateinisch und Geographie. Lateinisch und Naturgeschichte.

Ouarla.
Franzosisch und Kechnen.

Ordimng der llcdeObnnu;. Diiishm den 30. Marz.
Tormittags von 10—12 Ulu*.

Gesang:  Der Hcrr ist mein Hirt. Von Neukomm.
Der Primaner S chw erd t f ege r :  Deutsches Gedicht yon ihm selbst.
Der Sccundaner R o t h e : Nero. Yon y. Sallet.
Der Ohertertianer S c h w e r d t f e g e r : Yersohnung. Von Chamisso.
Der U ntertertianer A nde r s :  Wie schon leuchtet der Morgenstern. Von Stunn.
Der Quartaner P f e i f f e r : Das treue Ross. Von Althof.
Der Quintaner K ra u s e :  Der kleine Hydriot. Von W. Muller.
Der Sextaner v. W a n g e n h e in i :  Der Sieger, Von Yogt.
Der Sextaner F l e i s c h e r :  Kaiser Albreclit’s Hund. Von Gruppe.
Der Sextaner P e t e r m a n n :  Der Schmied von Solingen. Von Gruppe.
Der Quintaner U e b e r s c l i a a r : Schwabische Kunde. Von L. Uhland.
Der Quartaner K u s k e :  Das Mftrchen vcm goldnen Schlussel. Von v. Gaudy.
Der Untertertianer H e u e r :  Die Spielleute im Kyffhiiuser. Von Viehoff.
Der Ohertertianer v. G u m p e r t :  Simonides. Von Apel.
Der Secimdaner S c he u r ic h :  Todesahnung. Aus dem letzten Ritter von A. Griin.
Der Primaner Tonn :  Philippi Macedonis laudatio. Lateinisclie Rede von ihm selbst.
Der Primaner G e r la c h ;  Sokrates der Philosoph. Deutsche Rede von ihm selbst.

Gesang :  Ilerr, zu Dir will ich mich retten. Yon Mendelsohn.

Yertheilung der Prilmien. Rekanntmachung der Yersetzungen.

Sch lu ssge  sang:  Motette. Yon Mendelsohn.
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