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B e itr & g e

zur elementaren Behandlung der Kegelschnitte.

iŁs liegt in der Natur der Sache, dass die Kegelschnitte oder die Linien zweiten Grades unter 
allen Curven ani vol!standigsten und ausfiihrlichsten hehandelt und ihre Eigenschaften nach ver- 
schiedenen Methoden in den inannigfaitigsten Beziehungen untersucht worden sind. Weil sie 
namlich einerseits ais die einfachsten krummen Linien eine nahere Betrachtung ihrer Eigen
schaften schon bei einem noch beschrankten Stande der mathematischen Kenntnisse zulassen, so 
konnen sie andrerseits zur Priifung der Sicherheit und Fruchtbarkeit neugefundener geoinetrischer 
Methoden und zu Beispielen fiir allgemeinere Siitze zweckmassig benutzt werden; ausserdem aber 
hat die Bedeutung dieser Curven fiir die Mechanik denselben noch ein besonderes Interesse 
gegeben. Gewohnlich wird dem P l a t o  die Erfindung der Kegelschnitte zugescbrieben '), und 
ais Veranlassung das Delische Problem von der Verdoppelung <les Wiirfels genannt; jedenfalls 
ist von den Schiilern des P l a t o  die Lehre von den Kegelschnitten schon weit gefcirdert wor
den 1 2). Das einzige fast vollstandig erhaltene und zugleich das umfassendste und vorziiglichste 
Werk des Alterthums iiber diesen Gegenstand sind die acht Biicher des A p o l l o n i u s  von Perga.  
Die urspriingliche und charakteristische Eigenschaft der Kegelschnitte, von welcher Apollonius 
ausgeht, stiinmt im Wesentlichen mit derjenigen iiberein, welche diese Curven zu Plato’s Zeiten 
schon zum Gegenstand niiherer Betrachtung gemacht hatte. 3). Es ist dies nach der Sprache 
der heutigen Geometrie die Eigenschaft, dass in jedem Kegelschnitte das Quadrat der auf die 
grosse Axe bezogenen Ordinate gleieh ist einem Rechteck, welches von der vom Scheitel aus 
gemessenen Abscisse und einer unveranderlichen Grosse in bestimmter Weise abhangig ist.

Ein wesentlich neues Princip der Untersuchung auch dieser Curven wurde mit der 
Erlindung der analytischen Geometrie durch De s c a r t e s  gegeben, wenngleich die Methode 
des Alterthums der Methode der analytischen Geometrie sehr nahe zu liegen scheint. Fast 
gleichzeitig brachten D e s a r g u e s  und Pasca l  neue Principien, namentlich das der Perspectiyfe 
oder Projektion, bei der Untersuchung der Kegelschnitte mit Erfolg in Anwendung. Die schnelle 
Fortbildung der analytischen Geometrie, bedingt durch die weitere Entwickelung der Trigono- 
metrie, namentlich aber durch die mit allen Kraften rasch geforderte Analysis des Unendlichen, 
war natiirlich auch fiir die Theorie der Kegelschnitte fruchtbringend; ganz besonders beriick- 
sichtigt aber wurden diese Curven bei Einfiihrung der Yerallgemeinerung der Coordinaten-

1) Zunachst, wie es scheint, nur aut' Grund einer Stelle in Proclus Commentar zu Euclid. Yergl. Mon-  
t u c l a  h i s t o i r e  d e s  M a t h e m a t i ą u e s ,  Part. I., Liv. III., 13. Andere schreiben sie dem Archytas 
aus Tarent zu (Liibker Reallexikon).

2) A r i s t a e u s ,  ein Zeitgenosse Plato's, soli bereits fiinfllucher iiber die Kegelschnitte gcschrieben haben.
3) Yergl. C h a s l e s  G e s c h i c h t e  de r  G e o m e t r i e ,  iibersetzt von Sohnke. S. 15.
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Systcme ') und der Principien der Collineationsverwandtschaft und Reciprocitat in die analytische 
Geometrie 1 2). Andrerseits hat auch im Gebiet der synthetischen Geometrie Ste in er  3) die 
grossartige Einfachheit und Fruchtbarkeit seiner neuen Methode der Erzeugung von geometri- 
schen Gestalten yorzugsweise an den Linien und Flachen zweiten Grades nacbgewiesen.

Ausserdem hat in neuerer Zeit die Bedeutung der Linien zweiten Grades fur die mecha- 
nische Naturlehre bei der zunelimenden Beriicksichtigung, welche die Mathematik und die Natur- 
wissenschaften innerhalb der Schule gefunden, vielfach Anregung zu moglichst elementarer Be- 
handlung der Kegelschnitte gegeben. Dass es wirklich nothwendig und ohne Beeintrachtigung 
der wiehtigeren Lehrgegenstande moglich sei, den Umfang des matbematischen Unterrichts in 
unseren Bildungsschuien durch Aufnahme der Lehre von den Kegelschnitten zu erweitern, wird 
namentlich in Beziebung auf die Gymnasien von sehr vielen Seiten ernstlich bestritten. Ich will 
auf diese yielbesprochene Frage hier nicht weiter eingehen, sondern abgesehen von der zweifel- 
haften Wichtigkeit dieses Gegenslandes fur die Schule eine elementare Ableitung einiger Grund- 
eigenschaften der einfachen Kegelschnitte mittheilen, dereń Einzelnheiten natiirlich nichts wesent- 
lich Neues bieten, die ich aber in so einfachem Zusammcnhang bisher nirgends gefunden babę.

Bei der elementami Behandlung der Kegelschnitte pflegt man von geometrischen Orts- 
bestimmungen auszugehen. Sehr hiiulig werden dabei die verschiedenen Kegelschnitte von vorn- 
herein so unterschieden, dass die E l l i p s e  bezeichnet wird ais der geoinetrische Ort derjenigen 
Punkte, fur welche die Summę der Entfernungen von zwei gegebenen festen Punkten, die 
Hype rbe I  ais der Ort derjenigen Punkte, fiir welche der Unterschied dieser Entfernungen 
unveranderlich ist. Nachdem Q u e t e l e t  und D a n d e l i n  4) eine einfacbe Construktion der 
Brennpunkte am Kegel selbst gefunden, kann man sehr leicht nachweisen, dass die beiden so 
definirten Curven wirklich Kegelschnitte sind 3 6) , oder dass umgekehrt gewisse Kegelschnitte 
diese der weiteren Untersuchung zu Grunde zu legenden Eigenschaften haben. Fiir die P a r a -  
bel  lasst sich eine iibereinstimmende Delinition nicht geben; man bestimmt sie bekanntlich ais 
den geometrischen Ort derjenigen Punkte, die von einer gegebenen Graden und einem gege
benen Punkte gleichen Abstand haben. °) Zweckmassiger muss es erscheinen, von einer fur 
alle Kegelschnitte geltenden allgemeinen Detinition auszugehen, oder yielmehr am Kegel selbst 
eine fiir alle Schnittcurven gleichmiissig geltende Eigenschaft nachzuweisen, aus der sich jene 
besonderen Eigenschaften leicht ableiten lassen. Eine allen Kegelschnitten gemeinsame Delinition 
ist die, dass sie die geometrischen Orte derjenigen Punkte sind, die von dem Umfang eines 
gegebenen Kreises und von einem festen Punkte gleichen Abstand haben. Diese aus der allge
meinen Theorie der Leitcurven 7 8) hergeleitete Definition ist seiten zu weiterer elementarer Ent- 
wickelung benutzt worden s), lasst sich auch nicht leicht auf einfache Weise vom Kegel selbst

1) P l i i c ke r ,  ana i  y ti sch - g c o m e t r i s c h e  li n t w i c k e l  un gen.
2) Vergl. ausser C h a s l e s  a. a. O. A r n e t h ,  G e s c h i c h t e  d e r  r e i n e n  M a t h e m a t i k ,  und L. J. 

M a g n u s ,  A u f g a b e n  u n d  L e h r s a t z e  aus  der  a n a l y t i s c h e n  G e o m e t r i e .
;$) S t e i n e r ,  systematischeEntwickelung der A b h i i n g i g k e i t  g e o m e t r i s c h e r G e s t a l t e n  von einander.
4) C h a s l e s  a. a. O .' Notę IV.
5) S c h l o e m i l c h ,  G e o m e t r i e  des  R a u m e s  Cap. VI., wo auch die Parabel cigcnthumlich definirt ist.
6) Von dieser Definition der Parabel und den vorher erwiihnten (ur Ellipse und Hyperbel pflegt auch 

S t e i n e r  in seinen ausgez.eichneten leider bisher nicht veroffentlichten Vorlesungen iiber die Kegel
schnitte auszugehen.

7) R a a b e  in C r e l l e s  J o u r n a l .  Bdt. 2.
8) K o c h ,  in einer recht interessanten Abhandlungim Programm des Gymnasiums zu Bautzen, Ostern 1851,
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ableiten. In neuster Zeit hat S t e i n  er  ') zwei neue allgemeine Detinitionen zur Grundlage 
scharfsinniger aber nichts weniger ais eleinentarer Untersuchungen tiber die Linien zweiten 
Grades gemacht.

Die fiir eleinentare Darstellung zweckmassigste Delinition sclieint mir aber die zu sein, 
welche die Kegelschnitte ais geometrische Orte solcher Punkte bestimmt, dereń Abstiinde von 
einem gegebenen Punkte und einer gegebenen Graden ein constantes Yerhaltniss haben. Wie 
sich diese Eigensehaft ais allen ebenen Schnittcurven des graden Kegels gemeinsam leicht nach- 
weisen und zur Ableitung andrer wichtiger Eigenschaften dieser Curven benutzen liisst, soli im 
Folgenden gezeigt werden.

Die bei der Umdrehung des Winkels ROV um den Schenkel RO ais feste Axe ent- Pig.lo.Il 
standene Kegelflache sei von der Ebene XDZ geschnitten, und die Ebene QOV durch die
Axe RO senkrecht zur schneidenden Ebene gelegt, was offenbar irnmer moglich ist. Die
Durchschnittslinie beider Ebenen DX (oder Dd) ist dann eine Axe des Kegelschnitts, weil 
jede zu DX senkrechte Sehne der Curye von dieser Linie halliirt wird, die Curve also sym- 
metrisch zu beiden Seiten derselben liegt. Es ergiebt sich dies schr leicht, wenn man durch 
eine beliebige zu DX also auch zur Ebene QOV senkrechte Sehne eine Ebene senkrecht 
zur Axe RO legt; die Sehne der Curve ist dann zugleich Sehne des von dieser Ebene und 
der Kegelflache bestinunten Kreises und senkrecht zu dem in der Ebene QOV liegenden 
Durchmesser, so dass sie von diesem in dem Punkte halbirt wird, den beide mit der Graden 
DX gemein haben. J e d e r  K e g e l s c h n i t t  hat  also e i ne  Axe und  e i n e n  Schei t e l  (D)*

Die Lagę der Ebene XDZ und die von dieser und der Grosse des Winkels ROV 
abhangige niihere Beschaffenheit der Curven kann auf verschiedene Weise bestimmt werden.
Ausser der Grosse des Winkels XDQ ist der Abstand der Ebene von dem Scheitel O der
Kegelflache von Einfluss, und dieser bestimmt wiederum die Lagę und Grosse derjenigen Kugel,
welche die Kegelflache und die Schnittebene bcriihrt. Der in der Axe <)R liegende Mittel- 
punkt derselben wird bekanntlich durch Halbirung des Nebenwinkels von XDQ gefunden und 
so auch der Radius, der Beriihrungspunkt F in der Schnittebene und der Beriihrungskreis 
(ABH) in der Kegelflache leicht bestimmt. Die erweiterte Ebene dieses Kreises schneidet die 
Ebene der Curve in der Graden CG (oder CY). 1 2)

Zieht man nun in der Ebene QOV eine Linie OE parallel zu DX, welche von 
der Verl;ingerung des in derselben Ebene liegenden Durchmessers AB des Beriihrungskreises 
in E geschnitten wird; ferner von einem beliebigen Punkte P der Curve in der Kegelflache 
eine Grade nach dem Scheitel O , welche die Peripherie des Beriihrungskreises in H trifft; 
endlich voti E durch II eine Grade, welche die Linie CY, weil beide in der Ebene des 
Beriihrungskreises liegen, im Punkte G schneidet, — und yerbindet G mit P, so ist 
GP ais Durchschnittslinie der Ebenen EOP und XDZ parallel der Graden OE, weil 
diese mit DX also auch mit der Ebene XDZ parallel ist.

1) In Cr e l l es  J o u r n a l  Bdt. 45.
2) Die I.eitlinien bestiminte in ahnlicher Weise schon H. H a m i l t o n  in seinem traclatus geometricus de 

sectionibus conicis Lib. II. Prop. XXXYII. durch die Ebenen von Kreisen AB und a b , die so 
gelegt sind, dass DB =  DF, db  =  d f  aber ohne die Beriihrungskugeln und die Bestimmung der 
Brennpunkte durch dieselben zu kennen. Niihere Mittheilung iiber dieses interessante Werk vcrdankc 
ich meinem verehrten Kreunde Herm Prof. Dr. J o a c h i m s t h a l .

1*
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ln der Ebene OPE ist nun Dreieck PHG ~  OHE (gleicbe Winkel) 
folglich PH : PG =  OH : OE

Es ist aber: PH =  PF, weil beide die Kugel beriihren,
PG senkrecht zu CY, weil parallel OE und also auch CX ,
OH =  OB =  OA, also unveranderlich durch die Lagę der Kugel bestimmt, 

folglich: PF : PG =  OB : OE d. h. .
flir al le P u n k t e  e i n e s  und  d e s s e l be n  K e g e l s c h n i t t s  ist  u n v e r a n d e r l i c h  das  Yer-  
ha l t n i s s  der  A b s t a n d e  von dem P u n k t e  F und de r  G r a d e n  CY, welche beide 
durch die Beriihrungskugel bestimmt sind.

Der Werth dieses Verhaltnisses OB : OE bestimmt sich naher dadurch, dass in dem 
Dreieck BOE

OB : OE =  Sin . OEB : Sin . OBE
Winkel OEB aber ist =  90° — ROE (ist OEB > - 90°, so ist der Nebenwinkel OEA 
— 90o — ROE fiir den Sinus also keine Aenderung); ausserdem OBE =  90° — QOR. 
Setzen wir nun QOR =  cc, XD(4 =  s3, so ist ROE — [3 — cc; also

OB : OE =  Sin OEB : Sin. OBE =  Cos. (J3 — «) : Cos. «
OB _ Cos. (/?— cc)
OE Cos. u

Fiir den Exponenten dieses Yerbiiltnisses, den wir n nennen, ergeben sich nun je 
nach der Grosse der Winkel [3 und cc verschiedene Wertbe:

1) wenn (3 2 « , so ist ^  — cc 3> cc, also Cos. (/3 — «) <C Cos. «; n < ; 1 (E llip se).
2) j3 — 2 cc, [3— cc —  cc, Cos, (/?— cc) =  Cos. a ;  n =  1 (Parabel ) .
3) [3 <C 2 cc, f i — cc <  cc, Cos. ({3 — a) >  Cos. «; n >  1 (Hyperbel ) .

(Wenn [3 <C cc so ist (3 — u negativ, der Cosinus aber unveriindert positiy.)
E s e r g e b e n  s i ch  h i e r a u s  dre i  v e r s c h i e d e n e  A r t e n  von K e g e l s c h n i t t e n ,  

und es sind dahei auch die Falle mitbegrifłen, wo die Schnittcurve ein Kreis ist, d. h. der 
Schnitt senkrecht zur Axe, da dann auch [3 >  2 a, und wo die Curve sich auf einen Punkt
oder eine oder zwei Grade reducirt, wenn der Schnitt durch den Scheitel der Kegelllache geht.

Man sieht ferner leicht, dass mit Ausnahme des zweiten Falles, wo (} — 2 a d. h. 
DX parallel OV ist und OE mit OA zusammcnfallt, jedesmal zwei Beruhrungskugeln 
moglich sind, von denen beim dritten Fali, wo /3<i2cc ist, die zweite jedoch in dem Theile 
der Kegelllache liegt, der bei der Drehung des Winkels « von der Verlangerung des Schen- 
kels VO iiber O hinaus beschrieben und von der erweiterten Ebene XDZ geschnitten 
wird. Die ganze vorstehende Herleitung ist nun leicht auf die gleichartigen Deziehungen bei 
dieser zweiten Beriihrungskugel zu iibertragen; man kann an die Stelle der grossen Buchstaben 
die entsprechenden kleinen Buchstaben setzen, welche in den Figuren 1 und 3 die durch iiber- 
einstimmende Construction entstandenen Punkte bezeichnen, und bat ebenso wie oben

A  Phg ~  Ohe
Ph : Pg =  Pf : Pg =  Oh : Oe =  Oa : Oe =  OB : OE =  n : 1

Die Beriihrungspunkte F und f der Kugeln in der Schnittebene nennt man die Br e n n -  
p u n k t e ,  die Entfernung eines Curvenpunktes von einem derselben Ra d i u s  v e c t o r  oder 
B r e n n s t r a h l ,  die Durchschnittslinien CY' und cy der Beriihrungskreise der Kugeln mit der 
Schnittebene die L e i t l i n i e n  ( D i r e c t r i x )  und den Abstand eines Curvenpunktes von einer 
derselben Di rec t a .
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W e n n  al so d i e  S c h n i t t e b e n e  der  S e i t e n l i n i e  des  Ke g e l s  n i ch t  pa r a l l e l  
i s t ,  so h a b e n  die K e g e l s c h n i t t e  zwei  B r e n n p u n k t e  und zwe i  L e i t l i n i e n  und das  
Ye r h a l t n i s s  des R a d i u s  v e c t o r  zur  z u g e h o r i g e n  D i r e c t a  i s t  fiir a l l e  P u n k t e  
d e s s e l b e n  K e g e l s c h n i t t s  co n s t an t .

Daraus folgt fiir die beiden auf diese Weise bestimmten Arten der Kegelschnitte auch, 
dass sie zwei Scheitel hal)en; den Abstand (Dd) derselben nennt man die g r os s e  A i e  des 
Kegelschnitts.

F iir  fi — 2 u e r g i e b t  s i cb n u r  e i n  B r e n n p u n k t ,  e i ne  Le i t l i n i e ,  ein Schei -  
tel  und e i ne  u n e n d l i c h  gros se  Axe DX.

Sobald nun ein B r e n n p u n k t  F , die zugehorige L e i t l i n i e  CY und der Wertb Fig. 5. 
n jenes Verhaltnisses, den man auch die C h a r a k t e r i s t i k  nennt, g e g e b e n  ist ,  l assen 
s i ch be l i eb i g  viele  P u n k t e  des  b e t r e f f e n d e n  K e g e l s c h n i t t s  c o n s t r u i r e n .  Zu- 
niichst liegen in der von F auf CY senkrechten Linie CX zwei leicht zu lindende Punkte 
der Curve D und d 1), welche die Scheitel derselben sind; (ist n =  1 , so ergiebt sich nur 
ein Punkt in CX). Man construirt dieselben, indem man iiber FC ais Basis ein Dreieck 
construirt, dessen beide anderen Seiten das gegebene Verhaltniss haben, und den Winkel an der 
Spitze und seinen Nebenwinkeln balbirt; die Halbirungslinien schneiden die Linie CX in den 
verlangten Punkten. Die vier Punkte C, F , D u. d sind also harmonische Punkte. 2) Er- 
richtet man nun in D eine Senkrechte DB =  DF und zieht von C aus durch B eine 
Grade, so begriinzt diese alle auf CX senkrechten Linien so, dass die Liinge jedes solcben 
Lothes zu seinem Abstand von der Leitlinie in dem gegebenen Yerhaltniss stelit, also

HK : HC =  DB : DC =  n : 1.
Schliigt man nun von F aus mit dem Radius HK einen Kreis, so ist der Durchschnitts- 
punkt P desselben mit IIK ein Punkt der Curve. Man sieht dabei leicht, was sich bei der 
Betrachtung am Kegel selbst auf einfache Weise ergab, dass CX Axe der Curve ist und diese 
symmetrisch zu beiden Seiten derselben liegt; ebenso dass nur,  wenn n •< 1, die Curve 
eine geschlossene ist.

Man findet leicht zu e i n e m K e g e l s c h n i t t ,  fiir w e l c h e n  d e r  B r e n n p u n k t ,  die 
L e i t l i n i e  und di e  C h a r a k t e r i s t i k  g eg e b en  ist ,  d e n  z u g e h o r i g e n  Kegel .  Denkt Fig. 1 u.3, 
man sich FG gezogen, so ist

FP : PG =  Sin. FGP : Sin. PFG =  n : 1 .
Nimmt man also die Complement-Winkel, so ist 90° — FGP — fi — u und 90° —
PFG — a also die Summę derselben =  fi. Wenn nun der Kegelschnitt gegeben, so con
struirt man QO, indem man fi an DX in D innerhalb einer durch die Axe senkrecht 
zur Ebene der Curye gelegten Ebeue anlegt, dann den Kreis BFA leicht construirt und von 
d eine Tangente an denselben zieht, wodurch O und QOV gegeben wird. Zu einer und 
derselben Curve kbnnen sehr verschiedene Kegel gehoren, da auch alle parallelen Schnitte inner
halb desselben Kegels iihnlich sind, d. h. dieselbe Charakteristik haben, die ja nur von der 
Grosse des Winkels fi und a abhlingt.

1) In der Figur sind die entsprechenden Punkte fiir die drei Arten der Curven durch beigesetzte Zahlen 
unterschieden. — Der Punkt d t ist ungenau gezeichnet.

2) Es ist dies bekanntlich ein ganz specieller Fali eines sehr allgemeinen Satzes, den schon de la llire 
erlolgreich angewendet, und der auch dem Princip der Reciprocitat zu Grunde liegt.
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Fig. 5.

Es liisst sich auch eine einfache ana l y t i s ch e  G l e i c h u n g  f u r  a 11 e Sch n i t t c  u r ven 
des  g r aden  Kege l s  nun leicht ableiten:

Es ist PH - =  P F 1 2 — HF 2 =  K H 2 — (HC — F C ) 2 
KH =  n . HC FC unveranderlich =  c

Setzt man nun PH =  y (Ordinate) und HC — x (Abscisse), so hat man
y 2 =  n - X2 — (x — c )2

Heclinet man aber die Abscissen von I) aus, so hat man statt x in dieser Gleichung
c c

x 4- --------  7.u setzen, da FD =  n . DC also c =  (n  4- 1) DC und DC =
n i l  n -|— 1

Man erhiilt bei Einsetzung dieses Werthes nach leichter Umformung:
1) y 2 =  2n . c . x  — (1 — n 2) . x 2 (in dieser Form unmittelbar giiltig fiir die El l ipse) .

Ist nun n =  1 so hat man
2) y 2 =  2 n . c . x  ( P a r ab e l ) ,

und wenn n >  1
3) y 2 — 2n. c .x  -f- ( n 2 — O  . x 2 ( H y p c r b e l ) .

Hieraus erklaren sich die g e b r a u c h l i e h e n  Na me n  der  Keg e l s ch n i t t e .  Vielfach 
wird die Einfuhrung derselben dem A p o l l o n i u s  zugeschrieben, doch erscheint es wahrschein- 
licher, dass in der p l a t on i s chen  Schu l e  bereits diese Namen gebrauchlich gewesen und nur 
in Vergessenheit gekommen seien, nachdein man gefunden, dass die bereits ais geometrische 
Orte bekannten Curven sich durch senkrecht zur Seitenlinie gefiihrte Schnitte am schiefwinkligen, 
rechtwinkligen und stumpfwinkligen Kegel darstellen lassen. Wenigstens scheint der Name 
P a r a b e l  fiir die in solcher Weise bestimrnten Schnittcuryen des rechtwinkligen Kegels den 
engen Zusammenhang mit der Aufgabe der Verdoppelung des Wiirfels nachzuweisen '). Bekannt- 
lich war die Aufgabe bereits von H i p p o c r a t e s  aus  Chios  auf das Problem der zwei mitt- 
leren Proportionalen zuriickgefuhrt worden -), dereń Losung darauf hinausgeht, an eine gegebene 
Grade ein ltechteck anzulegen (naęaftulleir'), welchem ein Quadrat gleich sei; die stetige 
Veranderung der zweiten Rechtecksseite ergiebt fiir die von einer festen Graden aus genorn- 
menen Endpunkte der entsprechenden Quadratseiten ais geometrischen Ort die spiiter am recht
winkligen Kegel gefundene Curve. Dass man nun auch solche Quadrate zu construiren suchte, 
welche von dem Rechteck ein bcstimmtes Stiick iibrig lassen (tl ld n u y )  und so einen geome- 
triscben Ort fand, welchem die Schnittcurve des spitzwinkligen Kegels entsprach, die man 
El l i pse  nannte, und dass man ebenso Quadrate zu construiren suchte, die das Rechteck um 
ein gewisses Stiick iibertreffen (yneofict/./.mO, den betreffenden geometrischen Ort aber II y- 
pe r be l  nannte, — dies ist wahrscheinlich genug. Apol lonius ,  der diese verschiedenen Curven 
zuerst an einem und demselben Kegel darstellte, kann diese Namen leicht auch zuerst wieder 
aufgenommen haben. 3)

1) M e n a e c h m u s ,  ein Schiller des Plato, soli dieses Problem zuerst durch zwei Parabeln mit gemein- 
samem Scheitel und senkrechten Axen gelost haben. Man schreibt demselben sogar auf Grund eines 
Briefes des Eratosthenes die Erfindung der Kegelschnitte zu.

2) Vergl. A r n e t h  und M o n t u c l a  a. a. O.
3) Vergl. A r n e t h  a. a. O. S, 111 u. 112.
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Wenden wir ups nun zu einigen besonderen Eigenschaften der so unterschiedenen Kegel- 
schnitte ')> so *st

I .  wenn (i >  2 « ,  n <  1 , die Curve ( E l i i p s e )  geschlossen; ferner 
FD : DC =  fi) : Dc =  fd : dc =  Fd : dC , also aucli 
FD -| - fD : DC -f- Dc =  fd +  Fd : de -(- dC , da aber 
DC +  Dc =  dc +  dC , so ist FD +  fD =  fd +  Fd d. h.
2FD r  Ff =  2 fd +  Ff und FD =  df d. h.

D ie E n t f e r n u n g  de r  Sche i t e l  von den B r e n n p u n k t e n  und also aucb von 
den L e i t l i n i e n  ist  a u f  be i den  S e i t e n  d i e s e l be ,  al so di e  Curve  aucli in d e r R i c h -  
t u n g  der  g r o s s e n  Axe synnnet r i sch .

Aus vorstehenden Proportionen hat nian ausserdem: 
fD — FD : Dc — DC =  FD : DC d. h. Ff : Dd =  FD : DC =  n : 1 

d. b. wenn man den Abstand der Brennpunkte die Excentricitiit nennt und =  2e , die grosse 
Axe Dd =  2 a setzt

e : a =  n : 1 d. h.
D as Ve r h a l t n i s s  d e r  E xcen t r  ici t i i t  z u r  g r o s s e n  Axe  ist  g l e i c h  der  Cha-  

r a k t e r i s t i k  o d e r  dein V e r b a l t n i s s  d e s  R a d i u s  vec t o r  z u r  Di rect a .
Es ist ferner FP =  n . PG und fP =  n . Pg also 
FP -f- fP =  n . (PG -f- Pg) > ‘l8 nun PG +  Pg unveranderlich 

d. h. =  Cc , weil CY parallel cy ist, und n (CD +  Dc) nach dem Vorhergehenden 
=  FD +  fD =  2 a ist, so ergiebt sieli:

dass  die S u mm ę  d e r  B r e n n s t r a h l e n  fur  a 11 e P u n k t e  e ines  Kege l sc l i n i t t s
unYer i inder l i cl i  gleicl i  de r  g r o s s e n  Axe.

Diese Eigenschaft wird sebr einfach aucli daraus bewiesen, dass
PF +  Pf =  PH +  Pb =  Hh =  Ba und Bu =  Dd ist.

Fis ist schon oben erwiihnt worden, dass man diese Eigenschaft bei der weiteren Unter-
suchung dieser Curven mit gutem Erfolg zu Grunde legen kann.

Fis war ferner: n . Cc =  2 a und . n . 2a =  2e also Cc : 2a =  2a : 2e d. h.
d ie  g r o s s e  Axe i st  i n i t t l e r e  P r o p o r t i o n a l e  z w i s e b e n  dem Ab s t a n d  der  L e i t 
l i n i en  u n d  der  E x c e n t r i c i t a t .

Fur denjenigen Punkt der Curve, wo FT senkrecht zur Axe, also =  CG =  n . FC

ist, hat man, da 2FC =  Cc — Ff oder FC =  — — n . a ist,
n

FP =  a (1 — n 2) =  p
Man nennt die ganze durch F zu Dd senkrechte Sehne (2 p) den P a r a m e t e r  der

El i ipse.  In F7g. 5. ist F'A , =  p . Setzt man die betreffenden Werthe in die obige Glei-
chung dieser Curve ein, so bat man, da

p
2n . c =  2p und 1 — n 2 =  — , ais Gl e i ch u n g  der  E l i i p s e :3

1) Vergl. S c o p p e w e r  im Programm des Gymnasiums zn Sorau Ostern 1854, wo ein Theil dieser Satze 
recht einfach dargestelli ist, aber ohne dass vom Kegel ausgegangen und die llebereinstimmung in 
den Grundeigenschaften der verschiedenen Curyen gehorig beriicksichtigt wird.

F’ig. 1.
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Wenn PG =  — Cc =  CM (M bezeichne den Mittelpunkt der grossen Axe)

und also FP =  fP =  a =  DM ist, so ist
CG2 =  y 2 =  DM2 — (CM — F C ) 2 =  a 2 — e 2 

Man nennt diese Ordinate im Mittelpunkt die halbe kleine Axe (b )  und hat nun
b 2 =  (a -f- e). (a — e) d. h.

Die ha l be  k l e i ne  Axe ist m i t t l e r e  P r o p o r t i o n a l e  zw i s c h e n  den E n t f e r -  
n u n g e n  e i nes  B r e n n p u n k t e s  von den Sche i t e l n .

n . DC C F - (n +  1)DF =  — , also nn
P ausserdem e — a - -  DF , p =  a (1 — n 2)

n 4 ~  1

» + v

p. — -—  =  a . p 
n +  1

d. h.

DF =

also b 2 =  (2 a —

Die k l e i ne  Axe mi t t l e r e  P r o p o r t i o n a l e  z w i s c h e n  der  g ros sen  Axe und 
dem P a r a m e t e r .

II. Wenn ^  =  2 a  , n =  1 , s o  erstreckt sich die Curve in’s Unendliche und es lassen 
sich grosstentheils entsprecliende Satze iiber die Dimensionsverhaltnisse nicht aufstellen, 
weil die grosse Axe unendlich ist, doch hat man die entsprechende G i e i c h u n g  de r  
Pa r a bo l  y 2 — 2 px  . In Fig. 5. ist FA2 =  p .

Fig. 3. III. Ist aber fi <  2« , n >  1 d. h. der Kegelscbnitt eine Hy p e r b e l ,  so hat man zwei 
in's Unendliche sich erstreckende Zweige und ais entsprechende Eigenschaften folgende: 

FD : DC =  fD : Dc =  fd : dc =  Fd : dc also 
fD — FD : Dc — DC =  Fd — fd : dC — dc 
Ff — 2FD : Cc =  Ff — 2 fd : Cc , also 

FD =  fd wie bei der Ellipse.
Ebenso hat man: fD -j- FD : Dc -f- DC =  FD : DC == n : 1

Ff : Dd =  n : 1
Man nennt auch hier Ff =  2e die E x c e n t r i c i t a t ,  Dd =  2a die grosse Axe 

und hat also auch bei d e r Hyp e r bel d a s V e r h a l t n i s s  d e r E x c e n t r i c i t ' a t  zu r  g r o s s e n  
Axe gl e i ch  de r  C h a r a k t e r i s i k .

Ferner ist wie vorher FP =  n PG und fP =  n . Pg , also
fP — FP =  n (Pg — PG) — n . Gg =  n . Cc
und da n . Cc — Dd =  2 a ,

so ist bei der Hyperbel d e r Un t e r s ch i ed  de r  B r e n n s t r a h l e n  g l e i ch  de r  g r o s s e n  Axe.
Diese Eigenschaft ergiebt sich leicht auch daraus, dass

PF =  PH und Pf =  Ph also Pf — PF =  Hh =  Dd .
Es war n . Cc =  2 a , n . 2 a =  2e ,(] also C c : 2 a  =  2 a : 2 e .
Di e  g r os s e  Axe m i t t l e r e  P r o p o r t i o n a l e  zwi s c hen  den A b s t a n d e n  der  Le i t -  

l i n i en  und der  E x c e n t r i c i t a t .
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Wenn 

2FC =  Ff

FP

Cc

senkrecht zur Axe, so ist FP =  n . FC
a _ (n 2 — 1)
n nFC =  na a

, und da

so wird FP =  ( n 2 — 1) a

Man nennt auch hier die ganze durch F zur Axe senkrechte Sehne den P a r a m e t e r  (2p).

In Fig. 5. FA3= p .  Die Gl e i c h u n g  der  Hype r be l  wird nun entsprechend y2= 2 p x -f- -H-x2

Unter der halben k l e i n e n A x e  der  Hy p e r b e l  wird ein Loth (b )  rerstanden, welches 
in der Mitte der grossen Axe errichtet und so begranzt ist, dass

b 2 =  e 2 — a 2 =  (e -f- a ) ( e a)
Es ist 

fd =  FD =

e -(- a 
n . FC
1 !- n

fi) und e — a =  Fd , fD =  2 a -(- fd ,

----- ------  also auch hier b 2 =  (2 a -I— -■—v-----1 -j- n
b 2 =  a . p

I -}-■ n1 -f - n
und weil p =  (n 2 — 1) a

Auch bei der H y p e r b e l  ist die k l e i ne  Axe  m i t t l e r e  P r o p o r t i o n a l e  zwi schen  
dem P a r a m e t e r  u n d  der  g r os s en  Axe.

Sol i  d u r c h  e i nen  P u n k t  P e i nes  K e g e l s c h n i t t s  e i ne  T a n g e n t e  an den-  
s e l ben  g e z o g e n  w e r d e n ,  so ziehe man PO , dann durch H in der Ebene des Beriih- 
rungskreises eine Tangente HS an diesen und lege durch PO und HS eine Ebene, so 
ist der Durchschnitt Ss derselben mit der Ebene XDZ T a n g e n t e  des Ke g e l s c h n i t t s .

Bei der E l l i p s e  und Hype r be l  hat man zwei Beriihrungskugeln, die Linie PO triflt 
auch den zweiten Beriihrungskreis in h , die Tangente hs dieses Kreises ist parallel H S . 
Verbindet man die in der Schnittebene liegenden Punkte S und s mit F und f , so hat man 

A  PHS ^  PFS (PH =  PF , SH =  SF ais Kugeltangenten), also <  SPH =  SPF.
A  P hs ~  P fs  (P h  =  P f  , sh =  sf) <4 sP h  =  sP f , und da SPH  — sP h  , 

S P F  =  s P f .
Die T a n g e n t e  b i l d e t  mi t  den B r e n n s t r a h l e n  g l e i che  Winkel .  Machl man 

fU =  2a so ist PU =  PF , man sieht also, dass j e d e r  P u n k t  des  K e g e l s c h n i t t s  
(sowohl der Ellipse ais auch der Hyperbel) von d e r P e r i p h e r i e  e i nes  von F aus  mi t  
2a b e s c h r i e b e n e n  Kr e i s e s  u nd  von dem P u n k t e  F g l e i chen  Abs t and  hat.  Da 
nun die Leitlinie der Parabel ais Peripherie eines unendlich grossen Kreises anzusehen ist, so 
ergiebt sich auch hier die schon oben erwahnte allgemeine Definition, dass  ein Kege l -  
s chni t t  de r  g e o m e t r i s c h e  Or t  d e r j e n i g e n  P u n k t e  ist ,  we l c h e  von der  P e r i p h e r i e  
eines g e g e b e n e n  K r e i s e s  u nd  e i n e m  fes ten  P u n k t e  g l e i c h e n  Abs t and  haben.  
Liegt der Punkt F innerhalb des Kreises, so ist der Kegelschnitt eine Ellipse, die sich, 
wonn F mit dem Mittelpunkt des Kreises zusammenfallt, ais ein Kreis darstellt, dessen 
Radius gleich der Halfte des gegebenen; liegt F in der Peripherie des Kreises, so geht die 
Ellipse in die durch F und f zu legende Grade iiber. Liegt F ausserhalb des Kreises, 
so ergiebt sich ein Zweig der Hyperbel; wachst der Kreis in’s Unendliche, »o erhiilt man also 
die P a r a b e l  ais den U e b e r g a n g  von de r  E l l i p s e  zur  Hyperbel .

Ein naheres Eingehen auf die Fulle interessanter Siitze iiber die Tangenten der Kegelschnitte, welche 
sich in ganz elementarer Weise an das Vorhergende anschliessen lassen, wiirde die engen Schranken dicser 
Mittheilung allzusehr iiberschrciten. Ich empfehle daher dfese kurzeń Andeutungen der nachsichtigen Be- 
urtheilung derer, die der elementaren Bchandlung der Kegelschnitte ihrc Aufmerksamkeit zuwenden; eine 
vollstandige Ausfuhrung des Einzelnen, wie sie das Bedurfniss des Unterricbts erfordert, sollte hier nicht 
gegeben werden. Dr. ltiihle.

Eig.2n.4
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Antrittsrede*3 des Directors.
Gehalłen am 25. April 1854.

K rlauben Sie mir, hochgeehrter Herr Consistorial-Rath, (lass ich, nachdem nun der letzte 
Schritt geschehen und das letzte W ort gesprochen ist, welches mir endgiiltig das Recht heilegt, 
diesem Gymnasio anzugehdren, mein erstes Wort von dieser Stlitte an Sie richte utid zwar ein 
Wort des Dankes an die Hohen Behorden, welche Sie in diesem Kreise vertretcn, des ticfsten 
Dankes fur das unverdiente grosse Vertrauen, welches mich an diese Stelle gestellt hat, aber 
auch ein W ort des Dankes an Sie, Herr Consistorial-Rath, dass Sie so eindringlich und klar 
mir den Umfang der Pflichten, die Hbhe der Aufgahe, die Grosse der Verantwortlichkeit, die 
von dieser Stunde an auf mir lastet, vor die Seele gefiihrt, dass Sie mich noch eininal in die
sem feierlichen Augenblicke an die im Eyangelio gebotene Klugheit gemahnt haben, welche die 
Kosten vor dem Anfang des Baues zu iiberschlagen gebietet, um mich an die einzige Quelle der 
Kraft und Starkę, d e r  Kraft, die auch in dem Schwachen machtig ist, zu weisen. Ja, haben 
Sie Dank fur Ihre aufmunternden Worte: wie sie iiberhaupt nimmer in meinem Herzen den 
guten Boden yerfehlt haben wiirden, so am allerwenigsten in dieser Stunde, wo meine Seele 
ergriffen und erschiittert ist, eben so gebeugt wie erhoben.

Denn ich will es frei hekennen vor llinen allen, meine hochverehrten Anwesenden, vor 
Ihnen, den Genossen desselben theuren Amtes, und vor Euch, Ihr lieben Schiller dieser An- 
stalt, dass die Stimmung, welche stets meine Seele beherrscht hat, wenti die Aufgahe meines 
Lebens in einer grosseren, umfassenderen Weise mir entgegen getreten ist, dass grosse Besorg- 
niss und Rangigkeit mich auch jetzt erfiillt. Noch fiihle und ahne ich das Gewicht der Anfor- 
derungen, welche meiner warten, mehr ais dass ich sie klar durchsehaute und verstiinde: ich 
bin iiberzeugt, je niiher ich alle die einzelnen Beziehungen, in welche mein Amt mich setzen 
wird,  kennen lerne, desto schwerer wird die Last auf meinen Schultern driicken. Mithelfen 
soli ich, Knaben und Jiinglinge, die berufen sind, dermaleinst des Yolkes Fiihrer und Leiter 
zu sein, zu den klaren Stromen classischer Bildung hinzuleiten, sie einzufiihren in die Grund- 
lagcn, auf welchen unter dem Einfluss des christlichen Geistes das Gebiiude der gegenwartigen 
Cultur sich erhoben hat; ich soli mithelfen den Grund und Eckstein in ihnen zu befestigen, 
ohne welchen alle Bildung nichts ist denn ein tonendes Erz oder eine klingende Schelle, und 
vor ihnen Zeuge sein von dem, in welchem allein der Wclt das Heil gegeben ist. Noch mehr, 
noch viel mehr; — denn diese Aufgabe ist allen Genossen des Amtes dieselbe; sie enthalt ein 
auch mir bis dahin schon gekanntes Ziel, nach welchem ich in Schwachheit gerungen — jetzt 
soli ich an die Spitze einer Anstalt treten, welche jene grosse Aufgabe hat: ich soli sie leiten

*) llerselben war die Einfuhrungsrede des Herrn Consistorial - und Schulrath Menze l  vorausgegangen. 
Yergl. unten Abschnilt III.
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nach innen und aussen, sie vertreten nacli oben und unten, soli sorgen fur ihre Bediirfnisse 
nach allen Seiten, soli dariiber wachcn, dass sie ilir Ziel in allen ihren Stufen erreiche und 
wiirdig unter den Schwesteranstalten dastebe. Ich soli der Erste unter wiirdigen Mitarbeitern 
an demselben Werke sein, unter Miinnern, die mit mir denselben Lebenszweck in Amt und 
Wissenschaft verfolgen, das Ganze und Allęemeine yertreten, also dass ein Jeder an seiner Stelle 
zu seiner Verwirklichung beitrage in Freiheit und Liebe. Auf meine Seele sind mir nicht bloss 
wie bisher einzelne Zbglinge gebunden; ich soli auf die geistige und sittliche Entwicklung aller 
Knaben und Jiinglinge merken, welche die Eltern ais ihren theuersten Besitz vertrauensvoll 
dieser Anstalt iibergeben; auch von meiner Hand wiirde, wenn, was Gott verhiite! einer ver- 
loren geben sollte, der Richter seine Seele fordem, wenn ich ihn leichtsinnig yersaumt, ihn 
nicht ernstlich gewarnt oder voreilig aufgegeben hiitte. Ja wahrlich, meine Aufgabe ist hoch 
und hehr: ich kann nicht ohne Zagen an sie denken, und sahe ich auf mich allein, ich miisste 
wohl verzagen. Nur Eins erhebt mich und giebt mirMutb:  das Amt ist nicht das Amt eigner 
Wahl. Nicht in selbstwilligem Driingen und im ubermiithigen Gefiihl besondrer Wiirdigkeit 
habe ich es gesucht oder in chrgeizigem Verlangen es ais das Ziel meiner Wiinsche erstrebt; 
im strengsten und hdchsten Sinne des Wortes ais ein Gerufener bin ich gekommen, und in 
dem ohne mein Wissen und Wollen ergangnen Rufę, dem ich in Gehorsam habe folgen konnen, 
verehre ich dankbar die Fiigung unsres Gottes, der auf diese Stelle zu seinem Dienste mich 
gesetzt hat. Darum zage ich wohl, aber ich yerzage nicht; darum erscbrecken mich wohl die 
Schwierigkeiten, aber sie schrecken mich nicht zuriick. Getrosten Muthes, weil ich weiss, dass 
der, von welchem ich dies Amt habe, der Herr ist, mit welchem wir Alles vermogen, nehme 
ich die Last auf mich und lebe der Zuversicbt, dass Er sie tragen helfen wird.

Verzeihen Sie, meine hochgeehrten Herren, dass ich meine innerste Stimmung vor Ihnen 
darzulegen mich nicht scheue: dazu driingte mich Alles und vor Allem das Bediirfniss, vor Ihnen 
frei und otfen zu bekennen, wie ich zu dem mir iibertragenen Amte stehe. Doch dies Bekennt- 
niss ist ein rein persónliches: Sie eben haben ein Recht, in dieser Stunde von mir mehr zu 
yerlangen. Denn ais ein noch Unbekannter stehe ich vor Ihnen, weder durch ein Wirken in 
Ihrer Nabe, auf welches ich weisen kónnte, Ihnen bewiihrt, noch durch das Zeugniss der hoch- 
yerdienten Miinner, denen das Schulwesen dieser Proyinz befohlen ist, gestiitzt. Verbunden bin 
ich, dass ich so sagę, zu einem individuellen Bekenntniss, zu einem Zeugniss vor Ihnen dariiber, 
wie ich die Pllicht des Amtes, welches ich heute unter Ihnen antrete, im Einzelnen auffasse, 
und wie ich dieselbe mit Gottes Hiilfe zu erfullen gedenke. Nun, meine Herren, dies Bekennt
niss schicke ich mich an vor Ihnen abzulegen: es wird ein allgemeineres sein und ein beson- 
deres dem Umstand gemass, dass mein Amt mich an die Spitze eines Gymnas i ums  und zwar 
di es es Gymnasiums mit seinen besondern Yerhaltnissen stellt; es braucht nur kurz zu sein, 
da das, was ich zu sagen habe, vor Ihnen keiner ausfiihrlichen Begriindung bedarf und hdch- 
stens durch meine Anschauung eine besondre Farbung angenommen hat.

Wie ich das Amt auffasse, welches ich heute unter Ihnen antrete? M. H ,, die Ant- 
wort, welche ich gebe, welche ich allein geben kann, bedarf freilich noch naherer Bestim- 
mungen und Erlauterungen, ohne welche sie vielleicht zu allgemein und iidialtsleer erscheinen 
konnte. Aber ich Stelle sie an die Spitze, um auf sie zuriickzukommen, urn mit ihr zu 
schliessen. Ich  e r k e n n e  mich y e r p f l i c h t e t  und  b e a u f t r a g t ,  so vieI an mi r  ist ,

2 *
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nach innen und aussen, sie vertreten nacli oben und unten, soli sorgen fur ihre Bediirfnisse 
nach allen Seiten, soli dariiber wachcn, dass sie ilir Ziel in allen ihren Stufen erreiche und 
wiirdig unter den Schwesteranstalten dastebe. Ich soli der Erste unter wiirdigen Mitarbeitern 
an demselben Werke sein, unter Miinnern, die mit mir denselben Lebenszweck in Amt und 
Wissenschaft verfolgen, das Ganze und Allęemeine yertreten, also dass ein Jeder an seiner Stelle 
zu seiner Verwirklichung beitrage in Freiheit und Liebe. Auf meine Seele sind mir nicht bloss 
wie bisher einzelne Zbglinge gebunden; ich soli auf die geistige und sittliche Entwicklung aller 
Knaben und Jiinglinge merken, welche die Eltern ais ihren theuersten Besitz vertrauensvoll 
dieser Anstalt iibergeben; auch von meiner Hand wiirde, wenn, was Gott verhiite! einer ver- 
loren geben sollte, der Richter seine Seele fordem, wenn ich ihn leichtsinnig yersaumt, ihn 
nicht ernstlich gewarnt oder voreilig aufgegeben hiitte. Ja wahrlich, meine Aufgabe ist hoch 
und hehr: ich kann nicht ohne Zagen an sie denken, und sahe ich auf mich allein, ich miisste 
wohl verzagen. Nur Eins erhebt mich und giebt mirMutb:  das Amt ist nicht das Amt eigner 
Wahl. Nicht in selbstwilligem Driingen und im ubermiithigen Gefiihl besondrer Wiirdigkeit 
habe ich es gesucht oder in chrgeizigem Verlangen es ais das Ziel meiner Wiinsche erstrebt; 
im strengsten und hdchsten Sinne des Wortes ais ein Gerufener bin ich gekommen, und in 
dem ohne mein Wissen und Wollen ergangnen Rufę, dem ich in Gehorsam habe folgen konnen, 
verehre ich dankbar die Fiigung unsres Gottes, der auf diese Stelle zu seinem Dienste mich 
gesetzt hat. Darum zage ich wohl, aber ich yerzage nicht; darum erscbrecken mich wohl die 
Schwierigkeiten, aber sie schrecken mich nicht zuriick. Getrosten Muthes, weil ich weiss, dass 
der, von welchem ich dies Amt habe, der Herr ist, mit welchem wir Alles vermogen, nehme 
ich die Last auf mich und lebe der Zuversicbt, dass Er sie tragen helfen wird.

Verzeihen Sie, meine hochgeehrten Herren, dass ich meine innerste Stimmung vor Ihnen 
darzulegen mich nicht scheue: dazu driingte mich Alles und vor Allem das Bediirfniss, vor Ihnen 
frei und otfen zu bekennen, wie ich zu dem mir iibertragenen Amte stehe. Doch dies Bekennt- 
niss ist ein rein persónliches: Sie eben haben ein Recht, in dieser Stunde von mir mehr zu 
yerlangen. Denn ais ein noch Unbekannter stehe ich vor Ihnen, weder durch ein Wirken in 
Ihrer Nabe, auf welches ich weisen kónnte, Ihnen bewiihrt, noch durch das Zeugniss der hoch- 
yerdienten Miinner, denen das Schulwesen dieser Proyinz befohlen ist, gestiitzt. Verbunden bin 
ich, dass ich so sagę, zu einem individuellen Bekenntniss, zu einem Zeugniss vor Ihnen dariiber, 
wie ich die Pllicht des Amtes, welches ich heute unter Ihnen antrete, im Einzelnen auffasse, 
und wie ich dieselbe mit Gottes Hiilfe zu erfullen gedenke. Nun, meine Herren, dies Bekennt
niss schicke ich mich an vor Ihnen abzulegen: es wird ein allgemeineres sein und ein beson- 
deres dem Umstand gemass, dass mein Amt mich an die Spitze eines Gymnas i ums  und zwar 
di es es Gymnasiums mit seinen besondern Yerhaltnissen stellt; es braucht nur kurz zu sein, 
da das, was ich zu sagen habe, vor Ihnen keiner ausfiihrlichen Begriindung bedarf und hdch- 
stens durch meine Anschauung eine besondre Farbung angenommen hat.

Wie ich das Amt auffasse, welches ich heute unter Ihnen antrete? M. H ,, die Ant- 
wort, welche ich gebe, welche ich allein geben kann, bedarf freilich noch naherer Bestim- 
mungen und Erlauterungen, ohne welche sie vielleicht zu allgemein und iidialtsleer erscheinen 
konnte. Aber ich Stelle sie an die Spitze, um auf sie zuriickzukommen, urn mit ihr zu 
schliessen. Ich  e r k e n n e  mich y e r p f l i c h t e t  und  b e a u f t r a g t ,  so vieI an mi r  ist ,

2 *
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nahme an dem Gemeinschaftsleben zu befahigen und zwar je nach dem Kreise, dem sie kiinftig 
angehdren werden, oder mit andern Worten Geist, Herz und Willen also zu bilden, dass sie 
ais Glieder des Ganzen im Stande sind, ihrein irdischen und bimmlischen Berufe zu entsprechen: 
so ist es nicht minder wahr, dass das Gymnasium, welches die dereinstigen Trager des hbhern, 
geistigen Yolkslebens, die kiinftigen Leiter und Fiihrer des gesammten Volkes erziehen soli, in 
seinen Zoglingen die Kraft und Fahigkeit erwecken und iiben muss, in dieses hohere, geistige 
Leben selbstandig dermaleinst einzutreten. An der Vergangenbeit aber bildet und kriiftigt sich 
der Sinn fiir die Gegenwart, wie die Gegenwart selbst aus der Vergangenbeit geworden; das 
Seiende ist nur yerstandlich aus dem Gewesenen. Darum aber ist keine wabre Bildung fiir den 
Einzelnen, fiir das Glied der Gesammtheit, moglich, wenn er an sich, dass ich so sagę, nicbt 
im Kleinen erfahren bat, was die Gesammtheit im Grossen, nicht im Kleinen den Weg gezogen 
ist, den Gottes yorsehende Maeht die Gesammtheit bat ziehen lassen. Der Mensch ist eben 
nicht bloss in seiner leiblichen Existenz ein Mikrokosmos. Deshalb sind das A l t e r t h u m ,  das 
C h r i s t  en thu m und das D e u t s c h t h u m ,  diese Eckpfeiler, auf denen die Bildung des deutschen 
Christenvolkes rubt, die Grundsitulen des Unterrichtes in den Gymnasien. — Die Wurzeln der 
machtigen Eiche Iiegen dem Auge verborgen weit verzweigt im Innern der Erde; aber oh wir 
sie auch nicht sehen, aus ihnen zieht der Baum seine Kahrung, seine Kraft, dass er eine 
gewaltige Krone tragen kann, unter der die Vógel des Himmels Schutz linden. Der Cultur- 
stand der Gegenwart — er sei diese gewaltige Krone: nun seine Wurzeln sind das unter- 
gegangne Griechen- und Bomerthum, die classischen Erzeugnisse von Hellas und Rom, nieder- 
gelegt und zuganglich in den Werken ihrer Sprache. Israel war das auserwiihlte Volk, das 
Volk der Religion, berufen zum Licht der Heiden und zum Segen fiir alle Geschlechter. Grie- 
chen und Romer sind nicht minder auserwiihlt, sie die Yblker classischer Bildung, berufen zu 
Lehrern der Nationen des Erdbodens fiir alle Zeiten. An ihrer Sprache hat unsre Muttersprache 
sich gebildet und gross gezogen, von ihr haben unsre Yiiter denken und reden gelernt, s a p e r e  
ac far  i: wir verstehen es, wenn sie die Gymnasien fiir Schulen der Sapienz und Eloquenz 
crklart haben. Denn wir Alle, was wir davon besitzen, von den Alton haben wir es gelernt, 
und bei den Alten Werden es unsre Knaben und Jiinglinge auch nur lernen. An ihnen wird 
sich ihre Fahigkeit entwickeln, sich in frenide Personlichkeit hineinzuleben, menschliche 
Zustiinde zu erkennen und zu begreifen, weil sie durch alle Stadien ihrer Entwicklung sich 
yerfolgen lassen; an ihnen wird sich der Sinn fiir die Aeusserungen und Hervorbringungen 
des Geistes in allen Gebieten seiner Thatigkeit erwecken und beleben; von ihnen werden sie 
einen festen und sichern Maasstab gewinnen, um so viele Erscheinungen der Gegenwart in 
ihrein Wesen und Werth zu wiirdigen: ja noch einmal, von ihnen werden sie denken und 
reden lernen, s a p e r e  ac far i ,  wie Unziihlige vor ihnen und, will es Gott, noch Unzahlige 
nach ihnen. Darum ist das Alterthum der eine Eckstein moderner Bildung, das erste und 
umfassendste Bildungsmittel in den Gymnasien, aber nicht ohne das andre, auf welchem die 
Cnltur der Welt nicht minder ruht, nicht ohne das C h r i s t e n t h u m .  Dieses erst erfiillt die Form 
mit dem rechten Geist und giebt ihr Kern und Gehalt; durch das Christenthum erst ist Israel 
das Licht der Heiden, und Hellas wie Rom zum Lehrer der Volker geworden. Christenthum 
und classische Bildung sind immer Hand in Hand gegangen, recht sichtbar in den ersten Zeiten, 
ais die hellenische Schule der Weisheit und die Prophetenschule, in christlicher Erfiillung beide, 
sich in Alexandrien yerbanden, und im Abglanz dayon ais die Dom- und Klosterschulen des
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friihsten Mittelalters in ihrer Bliithe standen, und dann noch einmal, in welthistorischer Bedeut- 
samkeit, ais, um mit Luther zu reden, Gott wieder die Sprachen hervorkommen liess, darin 
man das Kleinod des Geistes fasst. So lange die beiden, Christenthum und Alterłhum, zu- 
sammen sind, so lange darf man der Furcht lachen, dass Barbarei und Rohheit deutsche Cultur 
Yerschlingen konnten. Nur wenn es gelange, sie auseinander zu reissen, wenn ein Christenthum 
ohne classische Bildung und eine classische Bildung ohne Christenthum die Herrschaft je errin- 
gen konnte: m. H., die Geschichte hat mebr ais einmal die Vólker die Friichte eines solchen 
Bruches fiihlen lassen, und unser Geschlecht hat nicht blossaus dem Munde eines seiner grossten 
Manner, sondern auch in noch lauter redenden Thatsachen die vernehinliche Mahnung erhalten, 
dass, was Gott zusammengefiigt hat, der Mensch nicht trennen soli. Zu Hiitern und Wachtern 
dieser Verbindung sind die Gymnasien gesetzt, die a l mae  ma t r e s  der heranwachsenden Gene- 
ration; sie miissen christlich sein, oder sie werden Anstalten widerchristlichen Wesens, weil das 
Christenthum eine Macht ist, welcher gegeniiber nur der Tod sich indifferent verhalten kann; 
sie miissen das Christenthum pllegen, nicht bloss ais eine Lehre oder ais ein System von Lehren, 
sondern ais die weltuinbildende, welterneuende Kraft Gottes, die Kraft, welcher den neuen 
Himmel und die neue Erde zu gestalten verheissen ist. Unsre V;iter habcn ilire Schulen ais 
s e m i n a r i a  e c c l e s i ae  et  r e i p u b i i c a e  c h r i s t i a n a e  neben ihre Dome und Kirchen gebaut 
und haben auf vielfache Weise diesen Zusammenhang in ausserlichen Ordnungen zu Tage treten 
lassen: das aussere Band ist vielfach zerrissen, und wir beklagen es nicht. Um so fester aber 
gilt es zu halten an dem innern geistigen Bandę: hort doch der Sohn nicht auf seines Vaters 
Sohn zu sein und zu heissen und Theil zu nehmen an des Vaters Gliick und Ungliick, Ehre 
und Unehre, auch wenn er des Vaters Ilaus langst verlassen und ein eignes Haus sich gebaut 
hat! — D e u t s c h e s  We s e n  ist die dritte Grundlage unsrer Cultur: unser christliches Volk ist 
ein deutsches, seine Bildung ist aus seinem ureignen Charakter bestimmt. In dieses Wesen 
miissen die dereinstigen Triiger seiner hochsten lnteressen hineingetaucht werden, sie miissen 
sie kennen, seine Thaten und Erlebnisse, die Zeiten seiner Herrschaft und Erniedrigung, sie 
miissen nachfiihlen und nachleben, was die V;iter einst bewegt hat in Lust und Schmerz, aus 
seiner Geschichte miissen sie des deutschen Yolkes Beruf im Herzen der europaischen Nationen 
erfassen, sie miissen sich heranbilden und hineinleben in seine Sprache und seine Litteratur, 
jene Litteratur ohne Gleichen mit zwei classischen Epochen, die lebendige Quelle deutscher 
Einheit trotz aller Unterschiedc und Trennungen. Es giebt Gymnasien an den Grenzmarken 
unsres deutschen Vaterlandes, welche den andringenden Fremden und ihrem Wesen gegeniiber 
die Schirmburgen deutscher Sprache und Wissenschaft gewesen sind Jahrhunderte hindurch: 
die Aufgabe, welche jene so herrlich gelost haben, ist allen gemeinsam; sie ist nothwendig, 
wollen sie anders das sein, was sie sollen, Trager wahrer, auf den geschichtlichen Grundlagen 
ruhender Bildung Air das heranwachsende Geschlecht. Und wenn sie nun noch ais einen Neben- 
factor die Mathematik und Naturwissenschaften in den Kreis ihres Unterrichtes aufgenoinmen 
hahen, j ene ,  weil sie den Verstand iibt und scharft, weil sie, alle Unbestimmtheit und Un- 
sicherheit ausschliessend, die festen Grenzen des in der Zeit und im Raume Wirklichen und 
Gewissen aufweist und damit vor Halbheit im W ort und Begriff wahrt, d i e s e ,  weil sie, selbst 
ein miichtiger Hebel in dem Streben und Leben der Gegenwart, fur die Wunder der uns um- 
gehenden Welt die Sinne offnet, weil sie die schwere Kunst des griindlicheri und verstiindigen 
Anschauens lehrt: so sind das unumgangliche Ergiinzungen zu ihrem Princip, Siiulen, auf denen
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das Gebaude zwar nicbt ruht, aber die es tragen und stiitzen heJfen und die ohne Gefahr fur 
den Bestand Niemand fortzunehmen sich unterfangen wird. Es sind Wissenschaften, we/cbe 
der Idee sich sehr wohl unterordnen, sofern sie nur nichts flir sich selbst sein wollen, sondern 
das Bewusstsein der Aufgabe behalten, dass es der Gemeinschaft gilt, dem Ganzen, fur welches 
wir erziehen, und dass wir nur auf dem Grunde des Christenthums, des Alterthums und des 
Deutschthums den einzigen Hort gegen alle barbarische Unbildung und Eeberbildung in der 
uns anvertrauten Jugend griinden, die wahre historische Bildung,

Doch, m. H„ es hiesse nach dem alten Spriichwort Eulen nach Athen tragen, wenn 
ich an diesen Andeutungen vor Ihnen mir nicht geniigen lassen wollte: ersehen Sie doch hier- 
aus hinlanglich, welchen Standpunkt ich einnehme, und wie ich die Pllicht meines Amtes auf- 
fasse. Dass diese Idee des Gymnasiums, wie sie erwachsen ist allein auf deutschem Boden 
auf dem Grunde der Erfahrung von Jahrhunderten, an dieser Anstalt, so weit es schwachen 
Menschen moglieh, verwirklicht werde, dahin will ich unter der Beihiilfe treuer Mitarbeiter 
streben und ringen. Dazu gebe Gott seinen Segen!

So erfasse ich das Wesen meines Amtes. Aber gestatten Sie mir, dass ich diesem all- 
gemeineren Bekenntniss noch ein besonderes binzufiigend zuniiehst das VVort Gym nasi  urn 
noch von einer andern Seite heryorhebe.

Ein Gymnasiuin soli unsre Anstalt sein, eine Ringschule, eine Eebungsschule des Geistes. 
Aicht das Wissen ist der Hauptfactor der Bildung, sondern das Konnen, „nicht das Dociren 
der Alleinherrscher auf dem Thron der Padagogik, sondern das Ueben*. Das Missverstiindniss 
fiirchte ich nicht, ais ob ich sie unterschatzte, die Kralt des Wissens, „jene wunderbare Kraft, 
die einem Plato so riithselhaft erschien, dass er sie fiir Erinnerung aus einer vormenschlichen, 
himmlischen Gemeinschaft erkliirte, jene die Scbranken der Sinne und Sichtbaikeit durchbrechende, 
jene selbst irnmer nur gegenwiirtige und doch Vergangenheit, Gegenwart und nicht wenig Zu- 
kunft utnfassende Kraft, jene alle ilire Gegenstiinde beherrschende und doch nicht erzeugende, 
nur iliren eignen und doch ganz aligenieinen Gesetzen gehorchende Macht”. Vie!mehr, ohne 
ein rechtes griindliches Wissen kein rechtes, ordentliches Konnen: doch das Konnen ist mehr 
ais das Wissen. Wie ein Knabe, ein Jiingling mir lieber ist, welcher klettert und springt und 
wohl einmal zu hoch klettert und zu hoch springt, unendlich lieber ais ein anderer, welcher 
in blasirter Feinheit voll Verachtung von dem Kletternden und Springenden sich abwendet und 
dafiir in Theater und Concerten oder sonst wo seine vermeintliche Erholung sucht; so ist ein 
Kern solider Kraftentwicklung, ein lebensfrisches Gefiihl von geistigem Vermogen unendlich 
mehr wertb ais jugendliche Polymathie und Polyhistorie. Meine Herren Collegen, Sie liaben 
ohne Zweifel mit mir die eindringlichen Stimmen * )  gehbrt, welche vor nicht langer Zeit uns 
Lehrern ins Gewissen geredet haben von einem die geistige Kraft unserer Schiller iibenden 
und die Lust an der Wissenschaft weckenden Unterrichte. Wie sie mir tief zu Herzen gegangen, 
so rede ich fast mit ihren Worten, wenn ich frage, woher die Schlaffheit, die geistige Triig- 
heit, die ermiidete und ermiidende Langeweile, das Unvermdgen aufzumerken bei so vie!en 
Schiilern anders stammt ais daraus, dass sie angeleitet werden den Stein todter Kenntnisse fiir

*) S e y f f e r t  Das Priyatstudium in seiner padagogischen Bedeutung. (Brandenburg 1852.) Wi e s e E i n  
Blick in das Schulwesen der Gegenwart. (Protest Monatsbl. 1853. Nov.)
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das Bród des Lebens zu halten, anstatt in den Kenntnissen, im Wissen nur den Stoff zu haben, 
an dem ihre Kraft sich iibt und bildet, damit an der Lust des Sćhaffens der Trieb des Lernens 
crwache und kraftig werde, und das Vermogen zu selbstandigem Studium, je hoher die Stufe, 
auf der sie stehen, desto mehr sich entfalte. Denn in der Freiheit, in der Selbstandigkeit muss 
alle Erziehung, allcr Unterricht enden: die Lehrer und Erzieher miissen entsagend zuriicktreten; 
wir lehren und erziehen, um uns fur unsre Zoglinge iiberfliissig zu machen. Wobl weiss 
ich, dass man klagend auf die Menge der einzelnen Gegenstande gewiesen hat, welche unsre 
Lectionsplane erfullen, dass man gesagt, weil jeder die volle Kraft fur sich in Anspruch nehme, 
so erwachse daraus die maass- und gestaltlose Masse atomistisch an einander gereihter Wissens- 
stoffe, die Frische der Kraft ertodtend. W ie begriindet die Klage jst, verhehle ich mir nicht. 
Aber ich weiss auch, dass das Lehrercollegium gegen diese Uebel zu karnpfen die Maclit hat. 
Diese Macht aber ruht in der volIen und ganzen Hingebung an das gemeinsame W erk, in der 
einmiithigen Unterordnung unter den hdhern Zweck des Ganzen, in der „Einheit des Sinnes.* 
Meine Herrn Collegen, unser Beruf soli uns nirmner zum Geschiift herabsinken, welches banau- 
sischer Sinn nach der grosseren oder geringeren Eintraglichkeit taxirt; die Begeisterung und 
Liebe fur unsre Arbeit soli uns weit hinaus heben iiber alle ihre Miihen und Beschwerden : 
diese Begeisterung schafft wahre Gemeinschaft und lasst dennoch die Kraft der Eigenthiimlichkeit 
stark. Lassen Sie mich es aussprechen: das ist das Ziel meines Hoffens und Wiinschens, dass 
unser Collegium ein lebendiger Organismus werde, dessen Glieder sich in die Hiinde arbeiten, 
weil sie auf das Ganze sehen, damit unser G y m n a s i u m  den Namen mit der That fiihre.
.Die wirksamste Kraft der Disciplin liegt im Unterricht, und dieser erfordert solidarische Ver-
bundenheit im hochsten Sinne.*

Noch ein z w e i t e s  habe ich zu beriihren. Unsre Anstalt ist ein ev a n g e l i s ch es
Gymnasium. Sie verschliesst sich zwar nicht Zoglingen andern Glaubens und andern Bekennt-
nisses, aber ihr evangelischer Charakter kann dadurch nimmer verwischt oder alterirt werden. 
Denn ursprunglich eine Stiftung der evangelischen Gemeinde dieser Stadt ist sie auch hervor- 
gegangen aus dem Geiste, welcher in Luther die widerhistorischen Culturelemente des daran 
yergehenden, Kirche und Schule in seinen Ausgiingen verzehrcnden Mittelalters von sich warf 
und in Kirche und Schule ein Neues griindete, weil er das Echte und Urspriingliche in bei- 
den zuriickfiihrte. Der aussre Zusammenhang unsrer Schule mit der Gemeinde ist zwar nicht 
mehr vorhanden, wie er friiher bestanden: ihre Theilnahme aber kann die Gemeinde dieser 
ihrer aus schweren Zeiten stammenden Stiftung nie entziehen; die Anwesenheit ihrer hoch- 
geehrten Vertreter in diesem Augenblick ist dess Zeuge. Darum ist es meine Pflicht es auszu- 
sprechen, dass, so viel an mir ist, auch die Schule ihrer durch ihre Anfange und ihr mehr 
ais ein hundertjithriges Bestehen festgegriindełen Zusammengehorigkeit mit der Gemeinde nicht 
vergessen soli, dass in evangelisch christlichem Sinne dieselbc zu leiten ich ais eine Haupt- 
anforderung meines Amtes erkenne, ais eine Pflicht, an dereń Erfiillung ich meine ganze Kraft 
zu setzen gelobe. Darum in vo l l e r  F r e i h e i t  und n u r  von mein om Ge w i s s e n  ge-  
d r u n  gen bekenne ich mich hiermit zur evangelischen Kirche und ihren Principien, wie sie 
niadergelegt sind in den Symbolen der Reformation und vor allen in der Augsburgischen Con- 
fession: mit ihr erkenne ich wider alle menschliche Satzung das Wort Gottes ais die einzige 
Quelle christlicher Wahrheit, mit ihr bekenne ich das Fundament ihrer Lehre, dass der Mensch 
yor Gott gerecht wird allein durch den Glauben an Jesum Christum. Diesem unsern erange-
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lischen Glauben geiniiss will ich den Unterricht in der Religion ertheilen und leiten, dass unsre 
Schiiler zu bewussten Gliedern der evangelischen Kirehe, so viel wir vermogen, herangebildct 
werden und aus Unwissenheit wenigstens es nicht sein sollen. In diesem evangelischen Geiste 
will ich die Zucht in der Schule bandhaben, also dass ich Gehorsam mit Ernst und Nachdruck 
yerlange, aber Gehorsam nicht ais dem Menschen, sondern ais dem Herm, um des Gewissens 
willen, dem ilerrn, dess Geist Freiheit ist und aliein frei macht. Yon diesem evangelischen 
Geiste der Milde und Entschiedenheit, der Liebe und Gerechtigkeit will ich mich leiten lassen 
in allen Beziehungen und Verhaltnissen, in welche mein Amt mich setzt, also dass man, so 
Gott will und hilft, nimmer sagen soli, kleine und kleinliche Riicksichten der Person und des 
Eigenwillens seien die Triebfedern meines Thuns.

Das habe ich im Allgemeinen und im Besondern zu bekennen von meinem Amte. Meine 
yerehrten Herm Collegen, ich habe gesagt, ich will das tbun. Aber ich kann es nur mit Ihnen, 
nur im Verein mit Ihnen: lassen Sie mich um Ihre Hiilfe, um Ihre Unterstiitzung bitten. Wir
sind ja Glieder an Einem Leibe, ein jeder zu besonderem Dienste geordnet, damit das Ganze
gedeihe. Ich wili mit Ihnen stehen in guten und in bosen Tagen, mit Ihnen in Allem, was 
unser gemeinsames Werk uns auferlegt: das verspreche ich heilig und fest. Zwar bringe ich 
nur wenig mit mir,  was ich Ihnen bieten konnte: aber Eins habe ich, guten Willen fiir unsre 
Sache und ein lebendiges Bewusstsein und Bediirfniss fiir co l l eg i a l  i sches  Zusammenwirken. 
Darum stehen Sie auch zu mir, schenken Sie mir Vertrauen, hegen Sie wenigstens kein Miss- 
trauen in mein red|iches Wollen; wessen Sie Sich in mir zu yersehen habeu, kann Ihnen nach
diesem meinen Bekenntniss nicht mehr verborgen sein. llelfen Sie mir mit Ilirein Rath, den
Sie mir aus Ihrer Erfahrung zu geben vermogen, da wo ich unsicher bin, tragen Sie mich 
mit Liebe, da wo ich fehle, weisen Sie mich zurecht, da wo ich irre: ich bedarf lhrcs Bathes
und Ihrer That, damit meine Arbeit nicht vergeblich sei. Das bitte ich; ich hoffe und vertraue,
icli bitte nicht vergebens.

Und nun zu Euch, Ibr theuren Zoglinge dieser Anstalt, nun zu Euch nocli ein Wort. 
Yon diesem Augenblicke gehore ich Euch ganz an, fiir Euch will ich arbeiten mit ganzem 
Vermogen; das Beste, was ich habe, bringe ich Euch, wohl wissend, dass das Beste fiir Euch 
grade gut genug ist; was ich ais das Hochste erkannt und nach manchem Kampfe errungen, 
das theile ich mit Euch. Danach will ich streben, dass ich nicht bloss sagen kann: Horet,
was ich sagę, sondern: Sebet, was ich thue! W ie ich mit yoller Lust und Liebe das Lehramt
erwiiblt habe, so Iebe 'ich mit yoller Lust und Liebe unter und mit der Jugend, und mein 
Herz schlagt Euch entgegen. Was soli ich Euch mehr sagen iiber das, was Ibr von mir zu 
erwarten habt? Ihr miisst es, denk ich, mir abfiihlen, dass ich Euch Alles sein mochte, was 
ein Lehrer, ein Director Euch sein kann. Und was ich von Euch erwarte? O meine theuren 
Zoglinge, das bedarf noch weniger Worte: denn des Gesetzes Werk ist geschrieben auch in 
Euren Herzen; es ist nicht noth den Spiegel Eurer Pflicht Euch yorzuhalten, Ihr kennet sie 
alle. Drum will ich Euch nur die drei Cardinaltugenden der Schiiler nennen, die Wa h r h c i t ,  
den F l e i s s  und den Ge h o r s a m ,  und die drei Cardinallaster, welche ich hasse und gegen 
welche ich kampfen werde mit aller Macht, die L iige, d i e T r a g h e i t  und den Ungehor s am.  
Ich brauche Euch nicht zu sagen, warum ich sie hasse, diese drei, die Liige, welche die Seele 
mordet, weil sie sie in Zwiespalt mit sich selbst setzt, die Tragheit, welche den Geist slumpf

3
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macht, dass ihm auch die Kraft noch entschwindet, welche er hat, den Ungehorsam, welcher 
den Willen verkehrt und den Menschen unfahig macht fiir die Gemeinschaft. Wollt Ihr frei 
werden, nur durcli Unterordnung unter das Gesetz kdnnt Ihr es werden, nur dadurch, dass 
Ihr den Eigenwillen brechet und in Liebe Euch unterordnen lernet. Macht Euch doch los von 
dem Wahnę, dass die Ordnung der Schule nur persdnliches Belieben der Lehrer sei, dass der 
Wille Euch feindlich und hart sei, welcher an dieser Ordnung mit Strenge bałt. Denn das 
gelobe ich Euch, dass ich iiber den Ordnungen der Schule drinnen und draussen mit Sorgfalt 
zu wachen, dass ich Unterordnung und Gehorsam zu fordem und jede Ueberschreitung mit 
Ernst zu riigcn entschlossen bin, weil ich ein Herz fiir Euch habe. Darum sollt Ihr auch 
das andre wissen, dass Ihr nimmer die Milde und Nachsicht an mir yermissen werdet, die 
Euch gebiihrt, dass Ihr stets ein williges Gehor fiir Eure Bitten und Anliegen linden sollt: 
denn ich will nicht fern von Euch stehen, ich will mit Euch und unter Euch leben, ich will 
mit Euch arbeiten und dem Ziele nachtrachten, welches Euch hier gesteckt ist. Und wenn 
dann das Ziel errcicht ist, wenn Ihr von dieser Anstalt scheidet: Gott gebe, dass dann Bandę 
gekniipft sind, welche diese kurzeń Jahre iiberdauern, dass Ihr dann unsre Ehre und Freude 
seid, ein Brief, wie es heisst, der gelesen werden kann von Jedermann. Das walte Gott 
in Gnaden!
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Schulnachrichten.
I .

Łehrvei'fas§uiig des €iymnaslunis.

Prima.
Ordinanus: D er  D i r e c t o r .  Cursus zweijahng

Roligion.  2 St. Erklarung des Romerbriefs im S.; Reformationsgeschichte, Erkliirung der 
Augsburgischen Confession und Darstellung der Scheidelebren im W. D er Di r e c t o r .

La tein.  8 St. Cic. Tusc. I. V. und mehrere Abschnitte aus III. Cursorisch und privatim 
Cic. Lael. Sallust. Cat. — Freie Arbeiten iiber folgende Themata: 1) Arguinentum lliadis 
(xel libri cujusdam) breviter enarretur. 2) Quaeritur, num impietalis crimen in Socratem 
illatum Xenopbon dissolrerit. 3) Oratio Creontis regnum auspicaturi. 4) Argumenta quae 
dicuntur historica, ąuibus animos esse immortales Cicero in Tusc. demonstrat, exponantur et 
examinentur. 5) Bellum F.peorurn et Pyliorum Homero auctore enarretur. 6) Caudinae pacis 
aliquanto Samnitibus quam Romanis tristior memoria fuit. 7) ’.Avcwytug fiei£ov ovx ’ianv  
xaxóv. 8) De causis belli Peloponnesiaci. 9) In senectute plus mali quam boni inesse. 
10) Yerunt esse illud quod Sallust. Cat. 7, 7 ait nonnullis exemplis demonstretur. 11) Rorna- 
norum rem publicam bis Arpinatibus salutem debuisse. 12) lnsignia quaedam apud veteres 
amicorum paria collaudentur. Die Abiturienten bearbeiteten zu Miehaelis v. J. das Thema: 
In adversis rebus virtutein maxime enituisse exemplis comprobetur, und zu Ostern d. J . : 
Yariam et mutabilem esse auram popularem. — Zu metrischen Arbeiten wurden lolgende 
Themata gegeben: 1) Hector et Andromacbc. 2) Exsul in patriam. 3) De hominum audacia 
(nach Sopli. Ant. 334 ff.) 4) Laudes vitae rusticae. 4 St. D er D i r e c t o r . — llorat. Carm. 
II. 111. IV. 2 St. Exercitien und Extemporalien. Vortrage iiber Themata aus der altcn 
Geschichte und Litteratur und Disputationen. 2 St Pror. Dr. P e t e r m a n n .

Gr i echi sch.  6 St. Sopli. Antigone. Iłom. II. IX .— XV. 3 St. Xen. Mem. I. 1 — 4. 11., 1—6. 
Piat. Apol. Crit. und Euthyphro. 2 St. Alle 14 Tuge eine schriftliche Uebersetzung ins Grie- 
cbische oder aus demselben und miindliche Uebungen nach Mehlhorn. 1 St. D er Di r e c t o r .

Hebri i isch.  2 St. Jud. 1 — 5, 15 und Ps. 36 — 41. Grammatik nach Gesenius und schrift
liche Uebungen. Prof. Dr. Rol i  er.

Deut scb.  2 St. Litteraturgeschichte bis Opitz. Uebungen im freien Vortrage. Schriftliche 
Arbeiten wurden iiber folgende Themata geliefert: 1) Die Statte, die ein guter Menscli betrat, 
ist eingeweiht; nach hundert Jahren klingt sein Ruhm und seine That dem Enkel wieder.
2) Was gliinzt, ist fur den Augenblick geboren; das Echte bleibt der Nachwelt unverloren.
3) Metrische Uebersetzung von Hor. Od. II., 3. 4) Rede Xenophon’s an das griechische Heer 
nach Anab. III. 2, 8  — 32. 5) Worin liegt der Werth und die Bedeutung eines Denkmals, 
welches die dankbare Nachwelt einem grossen Mannę gesetzt hat? 6) Findet der Ausspruch

3*
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des Horalius Od. III, 4 , 65 Vis consili expers mole ruit sua in der Geschichte seine Bestii- 
tigung? 7) Poetiseher Versuch. 8) Was hat der Arme vor dem Reichen voraus? 9) Was 
hat den Horatius veranlasst, den Kaiser Augustus in seinen Gedichten zu verherrlichen ? 
10) Welche Vorziige haben die Yolker, weiche sich mit Ackerbau beschiiftigen, vor denjenigen, 
wclche SchifTTahrt treiben? 11) Haben die Athener oder die Spartaner sich urn Griechen- 
land gróssere Verdienste erworben? Die Abiturienten bearbeiteten zu Michaelis v. J. folgen- 
des Thcma: Hat Cicero Recht, wenn er die Geschichte die Leuchte der Wahrbeit und die 
Lcbrerin des Lebens nennt? und zu Ostem d. J.: Woher komint es, dass den Jiingling die 
Lectiire der Dichter mehr anzieht ais die der Prosaiker? Pror. Dr. P e t e r m a n n .

Franzbs i sch .  2 St. Aus Menzels Handbucb die Abschnitte Lacretelle, de Pradt, Segur 1’ainó, 
Buonaparte; Lucrece von Ponsard. Syntax nach Knebel. Exercitien u.Extemporalien. Dr.Munk.

Engl i sch.  1 St. Fiir freiwillige Theilnehrner unter den nicht hebraisch lernenden Schiilern. 
Graminatik nacb Folsing. Irwing’s Sketchbook. D er Di r e c t o r .

Ma t h e ma t i k ,  4 St. Stereometrie i. S., Trigonometrie nacb Kambly i. W. 3 St. Vermischte 
Aufgaben zur Wiederbolung. 1 St. Oberlehrer Dr. Ri ihle.

Pbys ik .  2 St. Licht, Magnetismus, Elektricitat. Der se l be .
P h i l o s o p h i s c h e  Propi i deut ik .  1 St. Psychologie nach Beck. Pror. Dr. P e t e r m a n n .
Ge s c h i ch t e .  2 St. Das Mittelalter nach Schmidt. Wiederholungen aus der alten und neuen 

Geschichte. Derselbe .
Geograph i e .  1 St. Mathematische und physikalische Geographie. Wiederholung der oro- 

graphischen und hydrographischen Verhaltnisse der einzelnen Erdtheile. Der se l be .

Secunda.
Ordinarius: P r o r e c t o r  Dr. P e t e r m a n n .  Cursns zweijahrig.

R e l i g i o n .  2 St. Geschichte des Reiches Gottes im A. T.; Lesung und Erklarung der wich- 
tigstcn Abschnitte. D er Di r ec t o r .

La t e i n .  10 St. Liv. XXII, 1 — 60. 3 St. Exercitien aus Siiplle S, 145 — 165 und Extem- 
poralien. Memoririibungen aus Meiring und Remacly III. Curs. 2. Ahthl. 1. II. III. 3 St. 
Metrik frei nach Zumpt §.826 — 866. Iłom. Od. III, 223 — 365 in lateinische Disticha iiber- 
setzt, kleinere Extemporalien in der Schule. Hor. Carm. I, 1 — 33 mit Riicksicht auf Metrik 
gelesen. 1 St. Prof. Dr. Roli  er. (Im Winter die Obersecundaner allein Extemporalien. 
1 St. D e r Di rec t or . )  Virgil. Aen. IV. V. u. VI. Gymnasial-Lehrer Bei s ser t .

Gr i ech i s ch .  6 St. Iłom. Od. I — IV, privatim V — VIII. 3 St. Pror. Dr. P e t e r m a n n .  
Xenoph. Cyrop. 111. IV. V, 1. Repetition der Formenlehre; Syntax nacb Buttmann. Alle 
14 Tago cin Exercitium. 3 St. Gymnasial-Lehrer S t r i dde .

Hebra i sch .  2 St. Elemente bis zu den Verb. irreg. incl. Schriftliche Uebungen. Gelesen 
und erkliirt Gen. 4 — 9. G. L. Bei sser t .

Deut sch.  2 St. Elemente der Poetik und Uebungen im miindlichen Vortrag, im Anschluss 
an die Lectiire ausgezeichneter Dichtungen, i. W. von Schillers Wallenstein. Die Themata 
zu den deutschen Aufsatzen xvaren: 1) Inwiefern kann das Jugendalter mit dem Friihlinge 
yerglichen werden? 2) Wiirdigung der beiden Spriichworter: „Noth kennt kein Gebot“ und 
„Noth lehrt beten.“ 3) Hauptgedanken und Anordnung des Einzelnen in Schillers Balladę: 
Die Kraniche des Ibykus. 4) Die Benutzung der Sommerferien (Briefform). 5) Die verhee-
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renden Wirkungen des Wassers. 6) Erst wagę, dann wagę. 7) Die Verhiiltnisse auf Ithaka 
vor der Riickkekr des Odysseus. 8) Der erste Aufzug in Sehillers „Wilhelm Tell“ in seinem 
Verhaltniss zu dem ganzen Drama. 9) Riickhlick in das \erflossene Jahr (Rriefform). 10) 
Thu recht; docli schreibe Dir nicht ais Verdienst es an: denn Deine Schuldigkeit allein hast 
Du gethan. 11) Das Mittelmass ist gut dem Alter wie der Jugend; die Mittelmassigkeit 
jedoch ist keine Tugend. 12) Gesprach Wallensteinscher Soldaten bei der Nachricht von der 
kaiserlichen Achterklarung. Oberlehrer Dr. Riihle.

Fr anzbs i s ch .  2 St. Aus Menzels Handbuch die Abschnitte von Chateaubriand und SaWandy. 
(S. 138-— 148. 304 — 333.) Syntax nach Knebel; miindliche und schriftliche Uebungen nach 
Hochsten, Gymnasial-Lehrer Schol tz.

Ma t hema t i k .  4 St. Geometrie: von der Proportionalitat der Linien, Aehnlichkeit der Figu- 
ren, Rectification und Quadratur des Kreises; Elemente der Trigonometrie. 2 St. Arithmetik: 
von den Potenzen mit negativen und gebrochnen Exponenten, den Logarilhmen nach Kambly; 
einfache algebraische Gleichungen. Oberlehrer Dr. Ri ihle.

P hys i k .  1 St. Von den allgemeinen Eigenschaften der Kbrper, den Gleichgewichts- und 
Bewegungserscheinungen der festen, Iliissigen und luftfbrmigen Kbrper. Derselbe .  

Gesch i ch t e .  2 St. Alte Geschichte, besonders jiidische und griechische, nach Schmidt.
Wiederholung der deutschen Geschichte. Pror. Dr. P e t e r m a n n .

Geogr aph i e .  1 St. Europa nach v. Seydlitz. Der se l be .

Tertia.
Ordinarius: G y m u a s i a l - L e h r e r  S t r i d d e .  Cursus zweijahrig. *)

Rel igion.  2 St. Das zweite Hauptstiick des Katechismus. Die Beweisstellen aus der h.
Schrift wurden memorirt und vierteljabrlich ein Kirchenlied gelernt. G. E. St r i dde .  

Late in.  10 St. Caes. de bello gali. HI. — VI. 4 St. Syntax nach Zumpt. Wochentlich ein 
Exercitiurn aus Kunhardt S. 130— 182. Extemporalien. 3 St. G. L. S t r i dde .  (Im Winter 
die zweite Abtheilung: Grammatik und ExtemporaIien. 2 St. Candidal Dr. Storch. )  Ovid. 
Met. III. und IV. mit Auswahl. Prosodie und Metrik. 3 St. G. L. Lucas.

Gr i e ch i s ch .  5, i. W . (i St. Xen. Anab. II, 4 — IV, 4. 3, i. W. 4 St. Cand. Dr. Storch.  
Die Verba auf fu und die unregelmassigen nach Buttmann. Alle 14 Tage ein Exercitium aus 
Rost und Wiistemann. 2 St. G. L. S t r i dde .

Deut sch .  2 St. Erklarung ausgewiihlter Gedichte, Declamationsiibungen; Correclur der Auf- 
satze. G. L. S t r i dde .

F r a n z b s i s c h .  2 St. Guillaume Tell par Florian III. IV. Grammatik nach Knebel: Die 
unregelmassigen Verba, die Lehre vom Artikel und den Furwortern; schriftliche Uebungen 
aus llbchsten und Exteinporalien. G. L. Schol t z .

*) Die fiir a l l e  G y i n n a s i e n  gcltende Circular-Verfiigung vom 24. October 1837 ordnet a u s d r i i c k -  
l i c h  fi ir  d i e  d r e i  o b e r n  C l a s s e n  z w e i j a h r i g e  L e h r c u r s e  an,  erbffnet aber den Schiilern der 
dritten und zweiten Classe die Mbglichkeit, „durch erhbhten Fleiss auch in einem kiirzeren Zeitraum das 
Bildungsziel ihrer Classe zu erreichen.“ In den s e l t e n s t e n  F a l l e n  wird es daher vorkommen kónnen, 
dass Einzelne den Cursus dieser Classen in e i n e m  Jahre absolviren; haufiger wird dies in l*/2 Jahren 
miiglicb sein. Daher bestehen an unsrem Gymnasio die Versetzungcn von Tertia aufwarts zu Micbaelis 
fort. Dies zur Yerhiitung von Missyerstandnissen!
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Mat h  emat ik.  3 St. Geometrie: von den ebenen Figuren, vom Kreise, vom Fliichenraum 
gradliniger Figuren nach Kamhly Planimetrie U — IV. Arithmetik: Wiederholung der Lehre 
von den Proportionen, Rechnung mit algebraischen Zahlen und Formeln, Decimalbriiche. 
Oberlehrer Dr. Riihle.

N a t u r b e s c h r e i b u n g .  2 St. Systematische Uebersicht der drei Reiohe, specieller die Mine
ralogie. D e r s e 1 b e.

Geschicht e .  2 St. Deutsche Geschichte nach Grashofs Leitfaden, verbunden mit geeigneten 
Mittheilungen aus Quellenschriftstellem. G. L. Schol tz.

Geogr apb i e .  1 St. Die aussereuropiiischen Welttheile nach v. Seydlitz. Der se l be .

Quarta.
Ordinarius: G y m n a s i a l - L e h r e r  B e i s s e r t .  Cursus jahrig.

Rel i gion.  2 St. Das erste Hauptstiick des Katechismus. Passende Stiicke der h. Schrift 
wurden erklart, wochentlich mehrere Spruche und 6 Kirchenlieder gelernt. G. L. Be i s se r t .

Lat e in.  9 St. Jacobs und Doring’s Lesebuch Abschnitt 3, §. 15 bis Abschnitt 4, §. 60. 
4 St. i. S. Cand. Dr. S tor ch.  J. W.  G. L. Bei sser t .  Memoriren der loci memoriales, 
i. W. auch von Versen aus Siebelis tirocin. poetic. Wiederholung der Formenlebre und das 
Wichtigste aus der Syntax nach O. Schulz. 3 St. Wóchentiiche Exercitien aus dem 2ten 
Cursus der Aufgaben von O. Schulz; Extemporalicn. 2 St. G. L. Bei s ser t .

Gr iechi sch.  6 St. Formenlehre bis zu den Verb. contr, einschliesslich nach Buttmann. Aus 
Schmidt und Wensch Elementarbuch wurden iibersetzt S. 3 — 43 mit Auswahl. Im W inter 
miindliche und schriftliche Uebungen aus dem 1. Cursus von Rost und Wiistemanns Anlei- 
tung. G. L. Lucas .

Deut sch .  2 St. Die Lehre vom Satz nach Gótzinger. Uebungen im Lesen und Declamiren. 
Correctur der Aufsatze. G. L. Bei sser t .

Fr anzos i sch .  2 St. Grammatik nach Knebel: die regeimassige Conjugation. Schriftliche und 
miindliche Uebungen aus Ahn’s praktischem Lehrgange 2. Cursus. G. L. Schol tz.

Ma l h e ma t i k .  3 St. Von den Linien und Winkeln und den einfachsten Eigenschaften ebener 
Figuren; von den Summen und Differenzen, den Producten und Quotienten nach Kamhly. 
Oberlehrer Dr. Riihle.

N a t u r b e s c h r e i b u n g .  2 St. J. S. Pllanzenkunde, i. W. die Saugethiere, Vógel, Amphibien, 
Fische und Molluskcn nach Schilling. Gymn. Hiilfslehrer Frass .

Ge s c h i c h t e  und Ge o g r ap b i e .  2 St. Das Wichtigste aus der schlesischen und branden- 
burgisch-preussischen Geschichte nach Loschke. Geographie von Deutschland nach v Seydlitz. 
Pror. Dr. P e t e r m a n n .

Ouinta.
Ordinarius: G y m n a s i a l - L e h r e r  L u c a s .  Cursus jahrig.

Rel i g i on .  2 St. Die biblische Geschichte des A. T. nach dem Calwer Lehrbuch. Memoriren 
des Katechismus, von Spriichen und von 6 Kirchenliedern. D er Di r e c t o r .

Late in.  9 St. Aus Jacobs und Dóring’s Lesebuch iibersetzt und erklart S. 4 7 — 68. 4 St. 
Memoriren der loci memoriales. Grammatik nach O. Schulz: Wiederholung der regelmassigen
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und Einiibung der unregelmassigen Formenlehre. 3 St. Woclientliche Exercitien aus den 
Aufgaben von O. Schulz; monatlich ein Extemporale. 2 St. G. L. Lucas .

Deu t s ch .  3 St. Die Anfangsgriinde der deutschen Sprachlehre von Gotzinger wurden voll- 
stiindig durchgenommen und in hauslichen Aufgaben eingeiibt. Correctur der Aufsatze. 
Uebungen im Lesen und Declamiren nach dem Lesebuch von Auras und Gnerlich, II. Stufe. 
G. L. Lucas.

F r a n z o s i s c h .  2 St. Einiibung der Eleinente, schriftlich und miindlich nach Ahn’s Lehrgang,
I. Cursus. G. L. Schol tz.

Rechnen .  4 St. Die Regel de tri; die Kettensatze; Wechsel-, Zins-, Disconto-, Rabatt- und 
Gesellschaltsrechnung. G. H. L. F rass .

N a t u r b e s c h r e i b u n g .  2 St. J. S. die Pllanzen, i. W. die Saugethiere, Vdgel und Reptilien. 
G. H. L. Frass .

Ge s c h i c h t e .  2 St. Biographieen aus der mittleren und neuern Geschichte. G. L. Scholtz.  
Ge o g r a p h i e .  1 St. Europa im Allgemeinen. Schlesien und die iibrigen Provinzen Preussens. 

Uebungen im Kartenzeichnen. G. L. Schol tz.

Sexta.
Ordinarius; G y m n a s i a l - H u l f s l e h r e r  F r a s s .  Cursas jahrig.

Rel i g i  on. 2 St. Mit Quinta combinirt.
L a t ein.  10 St. Die Formenlehre nach O. Schulz bis zum regelmiissigen Yerbo. Schriftliche 

Uebungen. Aus Jacobs und Ddring’s Lesebuch Theil I. die Uebungen in einzelnen Siitzen 
1 — 230. iibersetzt und erklart. G. H. L. F rass .

Deut sch.  4 St. Lesen und Declamiren aus Auras und Gnerlich’s Lesebuch, I. Stufe, ver- 
bunden mit grainmatischen und orthographischen Uebungen. Wdchentlich eine schriftliche 
Arbeit. G. L. Schol t z

Rechnen .  4 St. Die vier Species in benannten Zahlen und Briichen und die einfache Regel 
de tri. G. H. L. Frass .

N a t u r b e s c h r e i b u n g .  2 St. J. S. das Allgemeine der Pflanzen und Beschreibung der be- 
deutendsten Pllanzen Schlesiens; i. W. von Siiugethieren und Vogeln. Der se l be .  

Ge sch i ch t e .  2 St. Biographieen aus der Geschichte des Alterthums. G. L. Schol tz.  
Geograph i e .  1 St. Vorbegriffe; die Erdtheile und Oceane nach .ihren Umrissen nach Flei- 

schers I. Cursus. Der se l be .

Technische Fertigkeiten.
S e h d n s c h r e i b e n .  In Quarta 1 St., in Quinta und Sexta 3 St. G. L. Be i s s e r L  
Ze i c h n en .  Fiir freiwillige Theilnehmer aus den drei obern Classen. 2 St. Nach den Vor- 

legeblattern von Winkelmann 3. und 4. Heft und nach Gyps. Prof. Dr. Rdl l e r .  Quar t a .  
2 St. Nach den Vorlegeblattern von Winkelmann 1. und 2. Heft. De r s e l be .  Qu i n t a  
und Sexta.  2 St. Einiibung der Elemente nach Vorlegeblattem. G. L. Schol t z .  

Ge sa ng ,  5 St. Tertia 1 St. Quarta 1 St. Quinta und Seita 2 St. Die Elemente der 
Musik; TreUiibungen, ein- und mehrstimmige Lieder und Chorale. 1 St. Chorsingen, an
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welchem die siimmtlichen Siinger der ersten vier Classen Theil nahmen. Es wurden Chore 
von Lowe, Haydn, Hauptmann, Mendelsohn, Hiller u. a. geiibt. G. L. St r i dde .

Turnen .  4 St. Turnlehrer Haase .  Im Sommer turnten alle Classen zweimal wochentlich, 
2 Stunden jedesmal, gewohnlich im Beisein des Directors. Die Winter-Turniibungen fanden 
im Turnsaale Statt; die Schiiler konnten wegen des beschriinkten Raumes nur abtheilungs- 
weise Theil nehmen.

Die Schiiler der ersten vier Classen besuchten sonntaglich den Gottesdienst iu der evan- 
gelischen Kirche unter Aufsicht des Directors und eines Lehrers. Die nichtconfirmirten Schiiler 
der Anstalt nahmen an der im Sommer vom Superintendenten Dr. K o h l e r  alle drei Wochen 
gehaltenen Kindcrlehre Theil. Im W inter wurden fur dieselben im Saale der Anstalt Jugend- 
Gottesdienste gehalten, bei welchen der Gymnasial-Lehrer S t r i d d e ,  dem fiir seine mit Bereit- 
willigkeit iibernommene Miihwaltung besondrer Dank gebiihrt, den Gesang leitete.

Den j i i d i s chen  Schiilern der Anstalt ertheilte der Rahbiner Ar n b e i m  Religions-Unter- 
richt in zwei Abtheilungen, je eine Stunde wochentlich. In der ersten Abtheilung wurden im 
S. die Pirke-Aboth bis zum 5. Abscbnitt gelesen, im W. die jiidische Pllichtenlehre nach dem 
Scpherhachinnach bis zur 350. Pllicht durcbgenommen. In der zweiten wurde biblische Ge- 
schichte gelehrt bis zur Auflbsung des Reiches Israel, und die Bibelverse aus dem Yersbiichlein 
bis V. 75 memorirt.

--------- --------------------------

I I .

Yerordnun^en der Yorjfesefzten Behorden.
Vom 4. Mai 1854. Die Directoren werden beauftragt, dahin zu sehen, dass hinfort 

jeder l.ebrer, welcher gegen llonorar an Schiiler Privatunterricht zu geben veranlasst wird, dazu 
Yorher ihre Genehmigung nachzusuchen hat, und dass bezahlte s. g. Arbeitsstunden, welche nicht 
gehindert werden sollen, keine Ungleichbeit in der Behandlung und Beurtheilung der Schiiler 
zur Folgę liaben.

Vom 17. Mai. Es wird eine Abschrift des Finanz-Ministerial-Eriasses vom 21. Mar2 
den Forstdienst betreffend mit dem Auftrage mitgetheilt, diejenigen Schiiler, welche etwa die 
Absicht haben sollten, die Forstwissenschaft zu studiren, in Zeiten vor dem Beschreiten dieser 
Laufhahn wegen der yorhandnen Menge von Anwiirtern im Forstfach zu warnen.

Vom 25. Mai. Die Directoren werden yeranlasst, die Abiturienten auf die hinsichtlich 
der linmatriculation bestehenden Gesetze und namentlich auch darauf aufmerksam zu machen, 
dass der yiiterliche oder yormundschaftliche Erlaubnissschein zum Beziehen der Uniyersitiit obrig- 
keitlich beglaubigt sein muss.

Yom 1. .luni. Die Bestimmungen der Circular-Verfiigung vom 24. October 1837 hin
sichtlich der hiiuslichen Arbeiten werden in Erinnerung gebracht. Die Lehrercollegien werden 
insbesondre darauf aufmerksam gemacht, dass es fiir den Zweck des Schulunterrichtes haupt- 
sachlich auf den geistigen Verkehr mit den Schiilern in der Lelirstunde selbst ankommt, und 
sehr zu Unrecht die schriftlichen hiiuslichen Arbeiten yielfach fiir das Wichtigste beim Schul- 
Unterricht gehalten wurden. Es solle daher in einer Conferenz die Zahl der schriftlichen und
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andrer hauslichen Arbeiten und der von den Schiilern zu haltenden Hefle festgesetzt, event. er- 
massigt und die Ausfiihrung dieser Festsetzuug von den Directoren sorgfaltig iiberwacht werden

Von d e ms e l b e n  Tage. Die in Folgę der vom Herrn Geheimen Ratli Dr. W i e s e  ab- 
abgehaltenen Revision der evangelischen Gymnasicn der Provinz eriassne Verfiiigung des hohen 
Ministeriums wird zur Nachachtung und zur weiteren Berichterstattung iibersendet.

Vom 16. Juni. Wenn auch einzuftihrende Schulbucher im Ganzen beschafft werden 
konnen, so soli docli den Schiilern mit rechtzeitigcr Benachrichtigung und Namhafltmachung der- 
selben die eigne Anschaffung derselben bei beliebigen Buchhiindlern (rei zu stellen sein.

Yom 22. Juni. Das K. Prov. Schul-Collegium fordert behufs der ihm boheren Ortes 
aufgetragenen Anordnung, dass die Schullocale zu andern ais Gymnasialzwecken nur mit seiner 
Genehmigung benutzt werden diirfen, Liber die gegenwartige Sachlage Bericbt. In Folgę des- 
selben bat die Behbrde unter dem 10. Januar 1855 angeordnet, dass die Eiuraumung des 
Saales zu den Wahlen der Wahlmanner eines stadtischen Bezirkes nicht zu verweigern ist, in- 
sofern keine Stiirungen fur den Unterrichtsbetrieb daraus erwachsen, und etwaige Heizungs- 
und Beleuchtungskosten von der stadtischen Behorde getragen werden.

Vom 22. Juni. Das sebon friiher erlassene Verbot gegen die bei Einfiibrung oder beim 
Abgange der Lebrer, bei Schulfeierlichkeiten und sonstigen Anlassen von den Scluilern veran- 
stalteten offentlichen Aufziige mit Musik und Fackeln wird in Erinnerung gebracht.

Vom 3. Juli. Das K. Prov. Schul-Collegium bestimmt, dass ein Z u r i i c k we i s e n  der 
Abiturienten von der mundlichen Priifung, nachdem sie bereits zur Priifung iiberhaupt zugelassen 
sind und die schriftlichen Arbeiten angefcrtigt haben, unzulassig ist, aber gegen ein A b m a h n e n  
in einzelnen Fiilien, wo die schriftlichen Arbeiten tiach dem einstimmigen Urtheil der Directoren 
und der zur Priifungs-Commission gehorigen Lebrer ein giinstiges Resultat der ganzen Priifung 
nicht erwarten lassen, nichts zu erinnern sein wiirde, wenn die betrcfFenden Examinanden 
Schiller des Gymnasiums sind.

Unter dem 8. August bestii tigt dieselbe Behorde die neuen Schulgesetze der Anstalt und 
ordnet an, dass, um die Kostcn des Druckes zu decken, von jedem Recipienden bei der Ein- 
handigung derselben 2 Sgr. zu zablen sind.

Unter dem 13. November werden die Directoren beauflragt dafiir Sorge zu tragen, dass 
sieli Lehrer und Schiiler an dem Gottesdienste betheiligen, welcher an dem auf den 17. ej. ange- 
ordneten ausserordentlichen Buss- und Bettage gelialten werden wiirde.

Vom II. December. Da die Direction der K. Bauakademie angezeigt hat, dass verhalt- 
nissmassig viele Schiiler bei der Aufuabme auf die Bauakademie hinsichtlich der von den Lehr- 
kreisen der Gymnasicn und Realschulcn umfassten mathematiseben Wissenschaften nicht hin- 
reichend fiir die hohern mathematiseben Disciplinen yorgebildet seien, ein Mungel, der nicht 
allein, obschon vorzugsweise, bei den aus den Gymnasien, sondern auch bei den aus Realschulen 
bervorgegangnen Schiilern bemerkt worden ist; so wird angeordnet, dass dem mathematischen 
Unterrieht eine besondre Aufmerksamkeit zuzuwenden, um ihn so fruchtbar ais moglicb zu 
machen, und dass derselbe nach Einem Lehrsystem und wenn nicht auf der ganzen Anstalt, 
doch wenigstens in den beiden obern Classen von Einem Lehrer zu ertheilen sei. Zugleich wird 
Mittheilung von der Bestimmung des Herrn Handelsministers gemacht, dass von den Abiturienten, 
welche sich zu Staats-Baubeamten ausbilden wollen, unbedingte Zeugnisse der Reife nach §. 28. 
lit. A. gefordert werden und ihnen keinerlei Nachlass in den Anforderungen allgemeiner Bildung 
zu gewiihren sei, so wie dass die zukiinltigen Eleven der Bauakademie wahrend des Besuches

4
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der beiden obern Classen wenigstens drei Jahre den Zeichnen-Unterricht regelmassig und mit 
gutem Erfolge bcnutzt haben miissen und solches durch Yorlage von eignen Arbeiten bei der 
Meldung zur Aufnahme darzuthun haben.

Vom 5. Januar 1855. Das K. Provinzial-Schul-Collegium theilt in Beziehung auf die 
Zulassung zur Abiturientenpriifung einen Erlass des Ministeriums mit, wonaeh die Circular- 
Verfugung vom 11 December 1851 im Allgemeinen nur auf solche Gymnasiasten sieli bezieht, 
welche ohne Grund die Gymnasien wechseln oder im Disciplinarwege entfernt worden sind, 
oder, urn sich zur Priifung durch Prńat-Unterricht vorzubereiten, das Gymnasium verlassen haben. 
.Jeńcu soli das Semester, in dem sie die Schule verlassen, , nicht gerechnet, den letzteren der 
vorschriftsmassige zweijithrige Zeitraum des Aufenthalts in Prima von ihrem Abgang aus Ober- 
Secunda d. h. nach wirklicher Absohirung der Classe und erlangter Belahigung fur Prima be- 
reclinet werden, jedoch so, dass bei der Berechnung das Vorhandensein einer Ober- und IJnter- 
Prirna nicht in Betracht kommen darf.

Vom 19. Februar. Die Zahl der von einem Lehrer der obern Classen wbchentlich zu 
ertheilenden Lehrstunden wird auf 20, fiir die Lehrer der mittleren und unteren auf 24 ais 
Maximum fcstgesetzt, wobei auf die denselben zuertheilten CorrectureD und auf die Classen- 
Frequenz billige Riicksicht zu nehmen ist.

Empfohlen wurden unter dem 19. Juli 1854 die Zeichnung des Director S c h n o r r  von 
Ca r o l s f e l d :  „Christus ais Knabe im Tempel Iehrend“ ; unter dem 20. Noyember die dritte Ab- 
theilung von Ca e d m o n s ,  des Angelsachsen, biblischen Dichtungen, herausgegeben von K. W. 
B o u t e r w e k ;  unter dem 29. Januar 1855 die vom Musikdirector Ga e b l e r  in Zlillichau com- 
ponirte Fest-Cantate zur Allerhochsten Geburtstagsfeier Sr. Majestat des Konigs.

III.
O tron ik  <les G yinnasium s.

Arn 30. September 1852 war nach 45jahriger Lehrthatigkeit und 41j'ahriger Yerwaltung 
des Directorats der urn unsre Anstalt hochverdiente Director Dr. Kl opsch  von seinem Amte 
zuriickgetreten. Was das Gymnasium im Ganzen so wie seine zahlreichen Schiller im Einzelnen 
seiner rastlosen, aufopfernden Thatigkeit yerdanken, lebt in aller Herzen: von einem schónen 
Denkmai, welches die Liebe friiherer Schiiler ihm gesetzt hat, berichtet das vorige Programm. 
Von ganzer Seele wiinschen wir dem wiirdigen Greise einen ungestorten, heitern Lebensabend!

An seine Stelle ward der bisherige erste Oberlehrer am Koniglichen Pedagogium bei Ziil- 
lichau Dr. Gus t av  A d o l f  Kl i x  berufen und von dem Herrn Consistorial- und Scbulrath 
Menzel  am 25. April, an dem Tage, an welchem das neue Schuljahr seinen Anfang nahm, 
in Gegenwart der Lehrer und Schiiler der Anstalt und im Beisein mehrerer Mitglieder der 
evangelischen Geistlichkeit und des Kirchencollegiums der evangelischen Gemeinde hiesiger Stadt 
feierlich in sein Amt eingefiihrt. *)

*j Dcrsclbe ist zu Libbenichen bei Frankfurt a/O. im Jahre 1822 geboren und anf dem Friedrichs- 
tiymnasium dieser Stadt gebildet, dessen hochverdicnten Director Herrn Dr. P o p p o  er immerdar in treuer 
DanLbarkeit verchren wird. Nachdem er zu Halle und Berlin Theologie und Philologie studirt, die theo- 
logischen Priifungen so wie das Ezamen pro facultate docendi in Berlin bestanden und in Halle sich die
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Zu derselben Zeit yerliess die Anstalt Herr C h r is tia n  A u g u st H ey er, nachdeni er 
ais Lehrer der Mathematik und Naturwissenschaften derselben seit Michaelis 1842 angehbrt 
hatte, vom Magistrat zu Konigsberg N/M. zum Lehrer am dortigen Friedrich-Wilbelms-Gymnasio 
gewahlt. Nur ungern sahen seine Collegen den wackern Mann scheiden; er bat in ihrem Herzen 
und in dem seiner Schiiler sich ein dauerndes Gedachtniss gesliftet.

Die Fiirsorge der Hohen Behorden verhinderte das Eintreten einer Vacanz, indem sie in 
die erledigte Stelle den Lehrer am Kónigl. Piidagogiui.i bei Ziillichau Dr. P au l F e rd in a n d  
R iihle beriefen, welcber gleichzeitig mit dem Director in sein hiesiges Amt eingefiihrt wurde. 
Derselbe ist in Liegnitz im Jahre 1823 geboren und auf dem dortigen Stadtgymnasio gebildet. 
Von Ostem 1840 studirte er 4 Jahre Mathematik und Naturwissensschaft in Halle, Berlin 
und Breslau, und nachdeni er das Examen pro facultate docendi in Breslau riihmlich bestan- 
den und sein Probejahr an der Konigl. Ritterakademie zu Liegnitz abgehaltcn hatte, ward er 
zu Ostem 1846 an das Konigl. Padagogium bei Ziillichau berufen, und ihin zuniichst die achte, 
Ostem 1850 die sechste Lehrstelle libertragen. Die philosophische Doctorwiirde hat er sich 
zu Halle mit der Dissertation: „de simplicibus quibusdam methodis exquirendi naturam sectio- 
num conicarum“ erworben. Durch das Rescript vom 13. Novcmber 1854 ist ihm das Priidicat 
O b e r le h re r  beigelegt worden. Der Berichterstatter, welcher den Eifer und die Lehrgeschick- 
lichkeit sowie die erfolgreiche Wirksamkeit des mit ihm zugleich hierber yersetzten Collegen 
aus langerer Anschauung kennt, darf sich der gegriindeten Hoffnung bingeben, dass sein Wirken 
unsrer Anstalt zu grossem Segen gereichen werde.

Da auf diese Weise das Lehrer-Collegium wieder vollzahlig war, so horte die steliver- 
tretende Thiitigkeit des Dr. M unk, welcher wiihrend der Zeit, in welcher das Directorat unbe- 
setzt war, einen Theil des Sprachunterrichts in den beiden ersten Ciassen gegen eine aus dem 
yacanten Directorgehalt gewahnte Remuneration yersehen hatte, auf. Seine unermudete Sorgfalt 
hat ihm gerecbte Anspriiche auf den Dank der Anstalt erworben, welcher um so grdsser sein 
muss, ais er seitdem fortgefabren hat, durch die freiwillige Uebernahme zweier Stunden seine 
Liebe undTheilnahme demGymnasio, welchem er seine Schulbildung yerdankt, an den Tag zu legen. 
Ausserdem war der Schulamts-Candidat Dr. S to rc h  zur Ablegung seines Probejahres beschiiftigt.

Der Unterricht nabm am 26. April seinen Anfang und ist mit Gottes Hiilfe oline Sto- 
rung bis an das Ende des Schuljahres fortgesetzt worden; eine Yerlretung wegen Krankheit 
war nur in sehr wenigen Fiillen nothwendig.

Die ublichen Schulfeierlichkeiten wurden in hergebrachter Weise begangen. Die Maysche 
Stiftungsrede bielt der Director iiber den yorgeschriebnen Text OlFenb. Joli. 14, 13 am 2. Mai 
und yerband damit die Yorbereitung auf die Feier des h. Abendmahls, welche am 3. Mai Statt 
land. Am 28. Juni yeranstaltete das Gymnasium seinen Spaziergang nacli dem Forsthause. 
Die zablreiche Betheiligung wieler Eltern unsrer Schuler und Freunde unsrer Anstalt, auch aus 
den benachbarten Stiidten, woliir wir denselben zu berzlichem Danke yerpllichtet sind, machte 
den durch das berrlichste Wetter ausgezeichneten Tag zu einem erhebenden Feste fur unsre 
Schuler. Das Sommersemester wurde am 29. September mit der Censur aller Ciassen und der 
Entlassung der Abiturienten geschlossen.

philosophische Doctorwiirde erworben hatte, ward er nach Ablegung seines Probejahres am (iymnasio zu 
Frankfurt a/O. von dem Magistrat zu Cottbus Michaelis 1846 fiir die 5te ordentHche Lehrstelle am dortigen 
(Iymnasio gewahlt und ihm Ostem 1849 das Subrectorat an derselben Anstalt ubertragen, Zu Ostern 1852 
wurde ihm die erste Oberlehrerstelle am Koniglichen Padagogium bei Ziillichau yerliehen.

4'
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Das Wintersernester wurde am 10. October mit der Verlesung und Austheilung der 
inzwischcn neu redigirten Schulgesetze eroflnet. Zur Yorfeier des Geburtstags Seiner Majestat 
des Konigs ward am 14. October eine Redeiibung gehalten, hei weichem zehn Schiilcr aus 
den Classen von Secunda bis Sexta declamirten und von drei Primanern einer ein deutsches, 
einer ein lateinisches Gedicht und einer eine deutsche Rede yortrug. Die Festrede liielt der 
Rirector. Am 18. Octobeu gingen Lehrer und Schiller zum h. Abendmahl. Die vorbereitende 
Feier Tags zuvor, an welclier sich aucb der grossere Tlieil des Lehrer-Collegiums betheiligte, 
leitete der Prorector Dr. P e te rm a n n . Die Je ltschsche Stiftungsrede, welcbe von der Pfiege 
des evangelisch christlichen Rewusstseins in den Gymnasien handelte, wurde am 20. November 
vom Director, die D ie trich sch e  vom Gymnasial-lliilfslehrer F ra s s  iiber den Torf, seine Bil- 
dung und Benutzung ani 3. Januar gehalten. Die Classsche Stiftungsrede des liirectors am 
6. Marz batte die hildende Kraft der classischen Studien zum Gegenstande.

In dankbarer Anerkennung der wohlwollenden Fiirsorge der Hohen Behorden zur For- 
derung einer freudigen Amtswirksamkeit der Lebrer haben wir zu beriebten, dass das Gebalt 
mehrerer Lebrstellen eine dauernde Erhohung erfahren hat, so wie dass dem Oberlehrer Dr. 
R iih le  bei seiner Yersetzung hierher eine persónliche Zulage von 100 Rthl., den Lehrern 
R e is s e r t  und L ucas eine gleiche von 50 Rtbl. zu Theil geworden ist. Aus dem im Staats- 
haushaltsetat pro 1854 fiir Gymnasial-Lehrer ausgesetzen Fonds wurden den Lehrern Prorector 
Dr. P e t e r m a n n ,  S t r i dde ,  Lucas ,  B e i s s e r t  je 40 Rthl., den Lehrern Schol t z  und F r a s s  
je 30 Rthl. bewilligt; dem letztern war schon friiher zu einer fiir die Kriiftigung seiner Gesund- 
heit dringend nothwendigen Badekur aus den Bestiinden der Casse eine Gratilication von 30 Rthl. 
gewiihrt worden. Der Director und der Oberlehrer Dr. Ri ihle,  welchen beirn Antritt ihrer 
hiesigen Aemter auf Grund der Verfiigung vom 22. October 1850 die Zablung des vollen Zwolf- 
tels des Gesammteinkommens auferlegt worden war, erhielten durch die Huld des Herrn Mini- 
sters von R a u m e r  Excellenz eine Unterstutzung von je 50 und 25 Rthlr.

Schliesslich ist noch zu erwahnen, dass auf Befehl des Herrn Ministers der Gymnasial- 
Lehrer l)r. Pr i i f e r  wahrend der heiden letzten Monate des Scbuljahres commissarisch bei uns 
beschiiftigt war. Es ist demselben die Lcctiire des Xenophon in Secunda in 2 Stunden, der 
lateinische Unterricht eines Theiles der (}uartaner in 9 Stunden und der geschichtliche und 
geographische in (juinta in 3 Stunden iibertragen worden; wegen der kurzeń Dauer seiner 
Anwesenheit aber oben derselben keine Erwlihnung geschehn.

IV.
S t a t i s t l s c h e  U e b e r s i c l s t .

A, Frequenz des Gymnasiums.
Beirn Beginn des Sommersemesters waren yorhanden 217 Schiller; neu aufgenommen 

wurden 43, so dass die Gesammtzahl 260 betrug, namlich in Prima 35, in Secunda 48, in 
Tertia 56, in Quinta 45, in Sexta 19; 227 evangelischer Confession, 33 mosaischer Religion.

Zur Universitat gingen zu Michaelis von den unter dem Vorsitz des Herrn Consislorial- 
Rath Menzel  am 12. und 13. September gepriiften 8 Primanern mit dem Zeugniss der 
Reife 4 namlich:
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1) F e r d i n a n d  Sachs  aus Glogau, mosaischer Religion, 19 Jahr alt, 9 */2 Jahr auł der 
Schule, 2 '4  J. in Prima; er studirt Medicin in Berlin.

2) J o h a n n  J u l i u s  C h r i s t i a n  G r e g o r i u s  aus Glogau, evang. Conf., 20 J. alt, 10 J. 
auf der Schule, 2 J. in Prima ; er studirt Jura in Halle.

3) Car l  Hugo  V i c t o r  N e u m a n n  aus Glogau, evang. Conf., 19 J. alt, 10'/2 J. auf 
der Schule, 2 J. in Prima; er studirt Jura in Breslau,

4) Gu s t a v  T h e o d o r  It i ihr aus Glogau, evang. Conf., 20 J. alt, 8 '/ , .1. auf der Schule, 
2 J. in Prima; er studirt Jura in Halle,

Ausserdem gingen z u andern Bestimmung ab 15 Schiiler. Zwei Schiiler, den Secundaner 
v. K a l k r e u t h  und den Tertianer G r a e b e d i n k e l , verloren wir durch den Tod; heide gclei- 
teten Lelirer und Schiiler zu ihrer letzten Ruhestatte.

Wahrend des Wintersemesters traten hinzu 15, so dass sich wahrend desselhen auf dem 
Gymnasio 2r,8 Schiiler befanden, von denen 32 in Prima, 43 in Secunda, 52 in Tertia, 58 in 
Quarla, 47 in Quinta, 25 in Sexta sassen, 229 evangelischer Confession, 29 mosaischer Religion.

Der unter dem Vorsitz des Herrn Consistorial-Bath M e n z e l  ani 14. und 15. Marz ab- 
gehaltnen Abiturientenpriifung haben sich 11 Primaner unterzogen, von denen folgende 7 das 
Zeugniss der Reife erlangt haben und am 4. April entlassen wcrden sollen;

1) Car l  Gus t av  B o r c h a r d  aus Glogau, 2 1 '/2 J: alt, evangelisch, 7 J. auf der Schule, 
2 '/2 J. in Prima. Er will Theologie studiren.

2) Cha i m Brody  aus Ziillichau, 2 i 3/t J. alt, mosaischer Bel., 4 J. auf dem K. Piida- 
gogium bei Ziillichau, 3 l/2 J. hier, 2 '/2 J. in Prima. Er will orientalische Sprachen studiren.

3) Mo r i t z  Do b l i n  aus Glogau, 213/4 J. alt, mosaischer Bel., 0 J. auf dem hiesigen 
katholischen Gymnasium, 4 >/2 J. auf dem evangelischen, 2 1/2 J. in Prima. Er will Medicin in 
Wiirzburg studiren.

4) Al f r ed  Baron  von Col las  aus Birnbaum, l 8 ’/2 J. alt, evangelisch, 9 J. auf der 
Schule, 2 J. in Prima. Er wird Soldat.

5) O t t o  von G u m p e r t  aus Wongrowiez, 18% J. alt, evangelisch, 4 J. auf dem Mag- 
dalenen-Gymnasio in Breslau, 2 J. hier und in Prima. Er wird Soldat.

6) E u g e n  Car l  L i l i e n h a i n  aus Glogau, 18>/2 J. alt, evangelisch, 10'/2 J. auf der 
Schule, 2 J. in Prima. Er wird Jura in Berlin studiren.

7) R o b e r t  A l b r e c h t  H e r m a n n  B o t h e  aus Guhrau, 19 J. alt, evangelisch, 8 J. auf 
der Schule, 2 J. in Prima. Er wird Medicin in Berlin studiren.

li. Stand des Lehrapparates.
1) Die L e h r e r b i b l i o t h e k  ist im verflossnen Jahre von 3740 Nummern des Ankaufs- 

Journals auf 3990 gewachsen. Darunter befinden sich mehrere werthyolle Geschenke, wofiir 
ich nicht verfehle hierdurch den ergebensten Dank auszusprechen; namlich vcn dem Hohen 
M i n i s t e r i u m :  Crelle’s Journal fur die Mathematik, Band 47. 48. 49, 1 u. 2. — Gottfried 
Moninouth Historia regum Brit. — Zahn’s Ornamente. Dritte Folgę Hft. 6. — Elementa lati- 
nitatis von Dr. Hauser. — Von dem M a g i s t r a t  hierselbst: Minsbergs Geschichte von Glogau in 
2 Exempl. — Von Herrn Prof. Dr. Me i e r in Halle: Allgemeine Encyclopadie der Wissen- 
schaften Sect. I. Bd. 58. 59. — Von Herrn Buchhandler R e i s n e r  hierselbst zum Andenken au 
den Spaziergang vom 28. Juni: Fragmenta historicorum Graecorum ed. Carol. Muller. 4 Biinde. — 
Yon Herrn Dr. M a t t e r s d o r f  hierselbst. Liber de anima recognitus a Philippo Melanthone.
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Viteb. 1552. — Vorn Herrn Superintendent A n d e r s  hierselbsl: Berg, die Geschiehte der ge- 
waltsamen Wegnahine der evang. Kirchen in den Fiirstenthiimern Schweidnitz und Jauer. — 
Von Herrn Gymnasial-Gehrer S t r i d d e :  Gic. ep. selectae ed. Pllanz; Graevii Scholia ad. Hor. 
Od. 1. u. II.; Bothii annotationes ad Horatium; Annaei Senecae Hercules furens ed. Baden. — 
Von der Hahnscben Hofl)Ucbliandlung in IIannover: Virgil v. Heyne Wagner; die Oresteia des 
Aeschylus von Franz; -Aristotelis Organon ed. Waitz; Heyses ausfiihrliches Lehrbuch der deut- 
sclien Sprache; Pausaniae deser. Graeciae ed. Schubart et Walz: Goedeke Elf Biicher deutscher 
Dichtung. — Von der schlesischen Gesellschaft f. vaterl. Cultur: Ein und dreissigster Jabresbericht.

Angekauft wurden: Geschiehte Schlesiens von Hotfmann. Geschiehte der deutschen Dich
tung von Gervinus. — Alciphronis Epist. ed. Meineke. Bredovius, Quaestiones crit. de diak 
Herodot. Merkel u. Keil Apollonii Argonautica. Horat. Serm. v. Kirchner. Gic. Laelius von 
Seyffert. Niigelbach’s Stilistik. Boekhs Staatshaushalt der Athener. Gexicon Xenophont. v. Sturz. 
Walters Geschiehte des Bomischen Rechts. Gic. de linibus in den Ausgaben von Gocrenz, Otto 
und Madvig; de ofliciis in den Ausgaben von Gernhard, Stiirenburg und Zuinpt; de oratore von 
Ellendt; die siimmtlichen Reden von Klotz. Platons Werke in der Bearbeitung von Muller und 
Steinhart. Grote’s Geschiehte Griechenlands. Das akademische Leben des 17. Jahrh. von Tholuck. 
Doderleins homerisches Glossar. Rockers Charikles von Hermann. E. v. Lassauh Studien des
elassischen Alterthuins u. s. w.•

2) Die Sc b i i l c r b i b l i o t h e k  ist von 3476 Nurnmern des Ankaufs-Journals auf 3587 
gestiegen. Die Sam ml u ng von S c h u l b i i c h e r n  zum Gebrauch armer Schiiler bat rnehrere 
werthvolle Vermehrungen durch die Giite der F. Hirtschen Buchhandlung in Breslau und 
der R eisnerschen Buchhandlung hicrselbst, so wie der Herren Collegen S t r i d d e  und 
Dr. Rubl e  erhalten.

3) Der phys i ka l i s che  A p p a r a t  ist durch die im vorigen Programm S. 32 ange- 
gebnen Gegenstande, welche nunmebr vollstiindig l)eschalft worden sind, vergrossert worden. 
Der Huld des Hohen  M i n i s t e r i u m s  verdanken wir den mathematisch-astronomischen Apparat 
von Wetzel. Ausserdem wurden angeschafTt ein magneto-elektrisches Flugrad, ein Inductions- 
Apparat, ein Elektromagnet mit Anker, eine Batterie von vier Danielschen Elementen, eine Gay 
Lussaesche lland.

4) Die iibrigen Sammlungen und Apparate fur den historisch-geographischen, den Zeich- 
nen- und Gesang-Unterricht sind nach Massgabe der dazu bestimmten Mittel vermehrt worden.

C. llnterstiitzungen armer Schiiler.
Aus der Palmschen Stiftung haben 24, aus der Bambergschen 3, aus der Davidschen 1, 

ans der Beer-Lehfeldtschen 5, aus der Rollerschen 1, aus der Dr. David Klopschschen t Schiiler 
Unterstiitzung erhalten. Das Schulgeld ist 27 Schiilern zur Halfte erlassen worden. Aus der 
Palmschen, Eiteritzschen und Mayschen Stiftung werden auch in diesem Jahr 6 Schiiler Prii- 
micnbiicher erhalten.

Der Vorstand der Koniglichen Schwimmanstalt iibergab (i Eintrittskarten zur Vertheilung 
an arme Schiiler; ein unbekannter Gónner iibersandte zweimal zu gleichem Zweck bei Gelegen- 
heit von Musikaulfiihrungen 25 Freibillets. Ausserdem erhielten rnehrere Schiiler in einzelnen 
Familien Freitische. Allen diesen Wohlthiitern und Freunden unsrer Anstalt sagen wir unsern 
herzlichen Dank.
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Vertheiluii£ der linterricliIsslun<1 en unler die Ldlirer
w a h ren d  d es S ch u lja lir e s  1 8 5 4 —55.

Le lirer.
|

1. II. III. IV. V. VI. Summa.

1. llirector 
lir. K ii*.
Ord. in I.

2 Religion. 
4 Latein.
0 Griech.
1 Engl.

2 Religion. 
(1 Latein. 

i. W.)

1 St. Religion. 17
(18)

2. Prorector 
lir . Prtrrmnmi.

Ord. in 11.

4 Latein.
3 Lieutsch 

u.Philos. 
3 Gesch.u. 

Geogr.

3 Griech.
3 Gesch.u. 

Geogr

2 Gesch. u. 
Geogr.

18

3. Professor 
Dr. Kiiller.

2 Ilebr. 7 Latein. 2 Zeichnen 
in 1. II. III

2 Zeichnen 13

4. Gymnasial-Lehrer 
Htritide.
Ord. in 111.

1 Chorge- 
sang in 
I - I V .

3 Griech.
2 Religion. 
7 Latein.
2 Deutsch. 
5 Griech.
1 Gesang.

1 Gesang. 2 St. Gesang. 24

5. Gymnasial-Lehrer 
l.ueaH.

Ord. in V.

3 Latein. ti Griech. 9 Latein.
3 Deutsch.

21

6. Gymnasial-Lehrer 
BelNaert.
Ord. in IV.

2 Iłebr. 9 Latein.
2 Deutsch. 
2 Religion. 
1 Schreib.

3 St. Schreiben. 22

T. Oberlehrer 
Dr. Kuhle.

4 Mathem.
2 Physik.

4 Mathem.
1 Physik.
2 Deutsch.

3 Mathem. 
2 Naturb.

3 Mathem. 21

8. Gymnasial - Lehrer 
S c l io l t z .

2 Franz. 2 Franz.
3 Gesch.u. 

Geogr.

2 Franz. 2 Franz.
3 Gesch. u. 

Geogr.
2 St.

4 Deutsch. 
3 Gesch.u.

Geogr.
Zeichnen.

23

9. Gymnasial-llulfslehrer 
1'ruNN.

Ord. in VI.

2 Naturb. 4 Rechn. 
2 Naturb.

10 Latein. 
4 Rechn.
2 Naturb.

24

10. Dr. Ilnnk . 2 Franz. 2

11. Candidat 
Dr. KI (treli.

3 (i. W. 4) 
Griech.

2 Lat. i. W.

4 Latein. 
i. S.

(?)
(6)

12. Turnlehrer Haane. 4 4 4 4 4 4 4
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Vertheiluii£ der linterricliIsslun<1 en unler die Ldlirer
w a h ren d  d es S ch u lja lir e s  1 8 5 4 —55.

Le lirer.
|

1. II. III. IV. V. VI. Summa.

1. llirector 
l i r .  K ii* .
Ord. in I.

2 Religion. 
4 Latein.
0 Griech.
1 Engl.

2 Religion. 
(1 Latein. 

i. W.)

1 St. Religion. 17
(18)

2. Prorector 
l i r .  P r t r r m n m i .

Ord. in 11.

4 Latein.
3 Lieutsch 

u.Philos. 
3 Gesch.u. 

Geogr.

3 Griech.
3 Gesch.u. 

Geogr

2 Gesch. u. 
Geogr.

18

3. Professor 
D r. K iille r .

2 Ilebr. 7 Latein. 2 Zeichnen 
in 1. II. III

2 Zeichnen 13

4. Gymnasial-Lehrer 
H tritid e .
Ord. in 111.

1 Chorge- 
sang in 
I - I V .

3 Griech.
2 Religion. 
7 Latein.
2 Deutsch. 
5 Griech.
1 Gesang.

1 Gesang. 2 St. Gesang. 24

5. Gymnasial-Lehrer 
l.ueaH .

Ord. in V.

3 Latein. ti Griech. 9 Latein.
3 Deutsch.

21

6. Gymnasial-Lehrer 
B elN aert.
Ord. in IV.

2 Iłebr. 9 Latein.
2 Deutsch. 
2 Religion. 
1 Schreib.

3 St. Schreiben. 22

T. Oberlehrer 
D r. K u h le .

4 Mathem.
2 Physik.

4 Mathem.
1 Physik.
2 Deutsch.

3 Mathem. 
2 Naturb.

3 Mathem. 21

8. Gymnasial - Lehrer 
S c l io l t z .

2 Franz. 2 Franz.
3 Gesch.u. 

Geogr.

2 Franz. 2 Franz.
3 Gesch. u. 

Geogr.
2 St.

4 Deutsch. 
3 Gesch.u.

Geogr.
Zeichnen.

23

9. Gymnasial-llulfslehrer 
1'ruNN.

Ord. in VI.

2 Naturb. 4 Rechn. 
2 Naturb.

10 Latein. 
4 Rechn.
2 Naturb.

24

10. D r. I l n n k . 2 Franz. 2

11. Candidat 
D r. KI (tre li.

3 (i. W. 4) 
Griech.

2 Lat. i. W.

4 Latein. 
i. S.

(?)
(6)

12. Turnlehrer H a a n e . 4 4 4 4 4 4 4
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Ordnung der Priifung.

Montag den 2. April Nachmittags von 2 —  5 Ubr.
G e s a n g :  Chor von Hetsch: Hellscbimmernd, ewig schon etc.

Quints».
Religion. Der Director.
Latein. G. L, Lucas.
Franzosisch. G. L. Scholtz.

§ ex (a .
Latein. G. L. Frass.
Geschichte. G. L. Scholtz.
Naturbeschreibung. G. L. Frass.

Dtostag den 3. April Vormittags von 9 —  i2  Uhr.
G e s a n g : Chor von Hetsch: Wenn ich in Stiller Frtih etc.

T ertla .
Religion. G. L. Stridde.
Latein (Ovid). G. L. Lucas.
Griechisch (Xen.). Candidat Dr, Storch.

Quarta.
Lateiu. G. L. Beissert.
Geschichte und Geographie. Pror. Dr. Peleratan*. 
Mathematik. Obi. Dr. Riihle.

Nachmittags von 2 —  5 Uhr.
Secunda.

Latein (Virg.) G. L. Beissert 
Griechisch (Hom.) Pror. Dr. Petermann,
Mathematik. Obi. Dr. Riihle.

Prima.
Hebraisch. Prof. Dr. Rbller.
Franzosisch. Dr. Munk.
Griechisch (Antigone). Der Director.

Gesang:  Strahl des Helios, schonstes Licht etc. Chor ans der Antigone vor Meusletaohn.
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Ordnung der Redeubung.
Mittwoch den 4. ApriI Vormittags von 10 — 12 Uhr.

G e s a n g :  Wer unter dem Schirm desHochsten etc. Psalm von Hiller.

I, J o h a n n e s  No t h i g :  Prolog in deutschen Versen von ihm selbst.
Tl, Ot t o  We n t z e l :  Napoleons Huckkehr von Elba aus „Waterloo* von Scherenberg.
II, H e r m a n n  Graf S c h w e i n i t z :  Der Sieg aus „Waterloo* von Scherenberg.

III, Wi l h e l m Marx:  Wie schon leuchtet der Morgenstern! von Jul Sturm.
IV, F e o d o r  He r t e l :  Das Wiegenfest zu Gent von A. Griin.
V, Carl  F r i t s c h :  Die Jagd des Mogul von v. Strach witz.
V, Bi cha rd  Bail :  Die drei Savoyarden von A. Schnelzer.

VI, A l b e r t  We i s s :  Der gedankenvol!e Gottfried. In schlesischer Mundart.
VI, Ge or g  F l e mmi n g :  Die Sprachreinigung.
V, Car l  Go l dammer :  Des kleinen Volkes Ueberfahrt von A. Kopisch.
IV, Be r n h a r d  Cords :  Trost der Kleinen von Castelli.
IV, F r i e d r i c h  R a s c h k o w :  Die Finger von Enslin.
III, Hans  Graf S c h w e i n i t z :  Der Kampfrichter von Daniel Kraus.
II, He i n r i c h  VogeI :  Elegie auf dem Schlachtfelde von Kunersdorf von Tiedge.

G c s a n g : Chor aus den sieben Worten des Erlosers von Haydn.

Der Abiturient Car l  L i l i e n h a i n :  Lob Heinrich IV. von Frankreich. Franzosische Bede von 
ihm selbst.

Der Abiturient Mo r i t z  Do bl in:  Aequam memento rebus in arduis servare mentem. Latei- 
nische Bede von ihm selbst.

Der Abiturient Gu s t av  Bor cha r d :  „Wer vergang’ne Dinge betrachft, gegenwartige halt in 
Acht und Ziikiinffges ermessen kann, ist gcwiss ein weiser Mann.“ Deutsche Rede von 
ihm selbst. Derselbe nimmt im Namen der iibrigen Abiturienten Abschied von der Anstalt. 

Der Primaner Be r t h o l d  F e n d l e r :  Die Freundschalt. Deutsche Rede von ihm selbst. Der
selbe richtet im Namen der Zuriickbleibenden Worte des Abschiedes an die Abgehenden.

Gesang:  Sonntagslied von Creuzer.

Entlassung der Abiturienten. Vertheilung der Priimien. Bekanntmachung der Versetzungen.

S c h l u s s g e s a n g :  ..Jauchzet Gott alle Eande“ Chor \on Sciflert.

l)ic Ferien nehinen am 4. ApriI ihren Anfang. Das ncue Schul- 
jahr begiont Dinstag tlen 17. ApriI. Zur Priitung der neu aufzu- 
nehincndcn Schiller werdc ich Sonnabeud den 14. und Montag den 
16. ApriI in den Yorinittagsstunden hereit sein, auch iiber geeignete 
Pensionen Auskunft ertheilen.

Glogau, den 24. Marz 1855. D r . H l i x .


