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Einleituug.

S o  wie es in der deutschen Geschichte Abschnitte giebt, welche sich sorgf&ltiger Forschungen 
und fleissiger sowohl, ais aucb geistreicher Bearbeitungen erfreut haben und noeh erfreuen, 
ebenso fuiden wir anderseits eine nic.ht geringe Zahl kurzerer und langerer Perioden unserer 
vaterlandischen Geschichte, welche, von unseren sonst so fleissigen Historikern stiefmiltterlich 
behandelt, im Dunkel und wie mit einern Schleier yerdeckt vor unseren Augen liegen. Zu diesen 
unglucklichen Theilen deutscher Geschichte gehort auch die Zeit der letzten Karolinger und 
Konigs Konrad I . Beistimmen mitssen wir also K . Schwartz, dem fleissigen Forscher auf dem 
Gebiete deutscher Geschichte und dem sorgsamen Forderer des Geschichtsunterriclits aut' un
seren hoheren Lehranstalten, wenn er in seiner Abhandlung uber Konrad I. ') seine Betriibniss 
uber den Mangel an Bearbeitungen dieses Abschnitts in folgenden Worten ausdruckt: „W ie  
Grosses aucli in neuerer Zeit, namentlich seit der Begrundung der Gesellschaft fur altere 
deutsche Geschichtskunde und dem Erscheinen der Monumenta Germaniae liistorica auf diesem 
Gebiete geleistet yorden ist; das so wichtige Zeitalter Konrads I . (und ebenso der letzten deut
schen Karolinger) hat bis jetzt keinen sehr bedeutenden Yortheil voi i diesem so erffeulichen 
Forschungseifer gezogen, ist yielmehr in den meisten umfassenderen und kttrzeren Werken, 
welche seit dem Erwachen historischer Kritik in Deutschland bis auf die neueste Zeit erschienen 
sind, in einer im Yergleich mit den ausgezeichneten Leistungen auf anderen Gebieten der yater- 
landischen Geschichte, nicht sehr befriedigenden Weise dargestellt worden.ct

Zu den von Schwartz angefuhrten Bearbeitungen jenes Zeitraums, die hier zu wiederholen 
ybllig iiberflitssig ist, mussen wir noch zwei hinzufttgen, die mir auch zu 11 anden gewesen sind: 
A . Fr. Gfrorers Geschichte der ost- und westfrankischen Karolinger (1848) und W ilhelm  Giese- 
brecht’s Geschichte der deutschen Kaiserzeit (lster Theil 1855). So scharfsinnig der Verfasser 
des ersten Werkcs die vorhandenen Cluellen benutzt hat, so ist dennoch nicht zu verkennen, 
dass seine Vermuthungen oft zu gewagt und seine Geschichte oft zu gewaltsam gemacht ist, ais 
dass sie ais sichere Grundlage benutzt werden konnte. Aber auch dieses Verfahren hat in der 
geringen Anzahl und der Dttrftigkeit der Geschichtsquellen dieser Zeit seine Berechtigung. 
Hoch anzusehlagen ist die umfangreiche Benutzung der Synodalverhandlungen. Giesebrechts 
hochgesch&tztes W erk giebt diesen Abschnitt, wie es nattirlich und sachgemass far die einen so 
grossen Zeitraum umfassende Arbeit ist, nur verhiiltnissmiissig kurz, und doch bietet es manche 
Aufschlasse uber viele bisher unaufgeklarte Thatsachen.

1) Programm des Gymnas. zu Fulda. 1850. S. 3
1*



Fragen wir nun nach der Ursache, warum grade dieser Zeitabschnitt von unseren Histo- 
rikern bei Seite liegen gelassen worden, wahrend andere in Meister- und Musterwerken er- 
schopfend behandelt worden sind (icli erinnere nur an die allen Gesehichtskundigen wohl- 
bekannten und wertben Nam en: Pert z, Stenzel, Raumer, Rankę, Menzel, W aitz, Giesebrechtj, 
so giebt uns eine Betrachtuug der Uebersicht der Quellen filr jene Zeit, die ich sogleich geben 
werde, die Antwort, dass, ich mochte sagen, die einzige und alleinige Ursachc grade in dem 
M  angel an umfassenden Geschichtsąuellen fur die,sen Abschnitt zu suchen ist; dadurch ist der- 
selbe in ein Dunkel gehtlllt, welches schwer zu durchbrechen ist. Und doch ist dieser Zeitraum 
einer der wichtigsten fur die Entwickelung der spateren Yerhaltnisse in Deutschland. Man hat 
ihn bis jetzt nur immer ais den unglucklichsten in unserer vaterlandischen Geschichte bezeichnet 
und sich mit diesem an und fur sich richtigen Satze begniigt; aber in ihm liegen auch die Keime 
der eigenthumliehen Entfaltung unserer kirchlichen und staatliclien Zustande. In diese Zeit 
fallt die Eildung des deutsehen Dukats, jenes Instituts, welches einerseits viel zur Grosse 
Deutschlands im Mittelalter beigetragen, anderseits die unheilvolle Zersplitterung des Vater- 
landes angebahnt hat. In diese Zeit fallt das Auseinandergehen der beiden Gewalten im Mittel
alter, der kirchlichen und weltlichen, welche bis daliin beinahe geeiniget in einander aufgingen, 
oder besser, in diese Zeit fallt der Anfang einer selbstandigen Stellung der Kirche dem Staate 
gegentiber. Einerseits sehen wir das deutsehe Episcopat ais neue Macht im Staate auftreten, 
jetzt noch eng verbunden mit der kóniglichen Gewalt, um sie zu stiitzen und zu starken gegen 
die Uebergriffe der aufstrebenden weltlichen Grossen. l)as Konigthum lernt die geistliche Ge
walt der Biscliófe ehren und schatzen und stellt sie ais dritten Faktor in der Leitung der vater- 
landisehen Interessen auf, so dass nun Konigthum, bischofliche Gewalt und Herzogthum, frei- 
lich oft feindlich neben einander stehen und die Angelegenheiten Deutschlands in die Hand  
nehmen. Anderseits aber beginnt in difeser Zeit der Einfluss des Pabstes auf die deutsehen 
Yerhaltnisse zu wachsen, und schon im Beginne des zehnten Jahrhunderts werden wir in einer 
kirchlichen Yersammlung den Abgeordneten des pabstlichen Stuhles den Vorsitz fuhren sehen, 
in einer Versammlung von Bischofen, ich rneine die Synode zu Altheim 916, in welcher nicht 
nur kirchliche, sondern ganz besonders staatliche Angelegenheiten entschieden werden, welche 
sich zur Aufgabe gestellt hatte, das gesunkene kdnigliche Ansehen wieder aufzurichten und zu 
heben, und die Bestrebungen der weltlichen Grossen, grosse Theile Deutschlands von dera 
Ganzen loszureissen, mit der ganzen Schwere kirchlichen Ansehns niederzuschlagen.

Schon dieser kurze Ueberblick wird uns klar machen, wie wichtig diese Uebergangszeit 
aus dem neunten Jahrhundert in das zehnte fur die spatere historische Entwickelung Deutsch
lands ist und wie sehr wir es bedauern mussen, dass sie bis jetzt so wenig Bearbeiter gefunden 
hat. Es kdnnte anmassend erscheinen, dass ich mich unterfange, einen an und fur sich schwie- 
rigen und durch den Mangel an zureichenden Quellen noch schwieriger gewordenen Zeitraum zu 
bearbeiten. Aber ich habe m ir, die Schwierigkeiten der Aufgabe und die Unzul&nglichkeit 
meiner Krilfte klar erkennend, nur einen kleinen Theil aus dem ganzen Zeitabschnitte heraus- 
gewithlt, um ihn nach besten Kraften zu beleuchten; ich witrde mich ganz besonders freuen, 
wenn sich, durch diese kleine Arbeit angeregt, andere bedeutendere Krafte bewogen finden 
mochten, den g a n z e n  Zeitraum, vorztlglich die Geschichte Konrads I . ,  in einem ausfilhrlichen 
und erschopfenden Geschichtswerke dem deutsehen Gelehrtenpublikum vorzulegen.

Ich beabsichtige namlich, in einer Lebensbeschreibung Salomo’s I I I . ,  Bischofs von Kon- 
stanz und Abts von S.G allen, einen Beitrag zur Geschichte Deutschlands am Ende des neunten
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und im Anfange des zehnten Jahrhunderts zu liefern. Ich bin weit entfernt zu glauben, dass 
icb immer Recht babę; aber das Bewusstsein habe ich, die Cluellen sorgfiiltig durchforscht und 
der Wahrheit nach besten Kriiften nachgestrebt zu haben. Ich sagę dies ausdrucklich und ab- 
sichtlich, weil grade der Zeitraum, aus welchem dieser Abschnitt herausgenommen ist, die Zeit 
des Kampfes zwischen den nach Selbstandigkeit ringenden Herzogen und dem das Kónigthum  
in Deutschland stiltzenden Episcopate in den grosseren Geschichtswerken, welcbe diese Periode 
im Yorubergehen bebandelt haben, die unrichtigste Eeurtheilung gefunden bat ') : man hat 
fur einen bestimmten Parteistandpunkt Gescbichte gemacht. Die bedeutendsten Ntaatsm&nner 
jener Zeit, Hatto von Mainz, Adalbero von Augsburg und Salomo I I I . von Konstanz sind nur 
deshalb nicht geborig gewtirdigt worden, weil sie Bischofe und Priester waren; und docli gicbt 
es nur E i n e  Wahrheit, also auch in der Gescbichte. Dieser nachzustreben war mein eifrigstes 
Remilhen ; wo icb gegen dieselbe geirrt habe, habe icb nicht absichtlieh geirrt, um etwas zu 
yerdecken oder Anderes in scharferen Umrissen in den Yordergrund zu stellen.

Es móclite fast uberflussig sein, die Ouellen, die ich zur Rearbeitung dieses Abschnitts 
benutzt habe, noclimals aufzuzahlen, da Giesebrecht sie vollstandig in seiner Kaisergeschichte 
auffilhrt 1 2) ,  aber einige Worte uber ihren Werth und ihre Glaubwttrdigkeit bezilglicli dieses 
Abschnitts will ich hinzufugen.

Die erste Stelle in der Reihe der Guellen nehmen die a l e m a n n i s c b e n  Jabrbtlcher 
ein3) ;  sie geben uns zwar oft diirftige, aber immerhin doch die zuverliissigsten Nacbricbtcn, da 
der Yerfasser nicht nur zu derselben Zeit mit den erzahlten Thatsachen lebte (sie reicben bis zum 
Jahre 9 2 6 ) ,  sondern auch in derselben Landschaft sich aufhielt und schrieb, in welcber 
Salomo III .  tbatig war. WTeit unbedeutender fur unseren Zweck, und noch weit durftiger sind 
die R e i c b e n a u e r ,  S a n g a l l e r  und andere kleinere Jahrbucher. Ein sehr grosser Verlust ist 
es, dass die wichtigste Quelle fitr diesenZeitraum, d ie  C h r o n i k  R e g i n o ’ s 4), schon mit dem 
Jahre 906 abbricht; er ist ein hochst zuverlassiger, dabei offener und der ausfuhrlieliste Ge- 
schichtsschreiber jener Zeit. Sein Fortsetzer ist in den ersten Zeiten, in welches sein Geschichts- 
werk fiillt, nicht selbst&ndig, sondern fusst auf den alemannischen Jahrbtichern. Ftlr die allge- 
meine Gescbichte der letzten Hiilfte des neunten Jahrhunderts sind die F u l d a e r  Jahrbucher 5 6) 
hochst schatzenswerth, aber auch dieses verhaltnissmdssig vollstkndige Geschichtswerk hort 
mit dem Jahre 901 auf. Eine nicht geringe Ausbeute bietet die G e s c h i c h t e  des K l o s t e r s  
S. G a l l e n  v o n  E c k e b a r d  I V .  °);  aber wir werden oft genug Gelegenbeit haben, seine Unzu- 
verl;lssigkeit zu erkennen und zu tadeln. Da er fast 100 Jahre spater schrieb, so yerwechselt 
er die chronologische Reihenfolge der Ereignisse und mischt ihnen eine Menge von unglaub-

1) Gfriirer in seiner Geschichte der Karoiinger inacht hienon heinahc allcin eine riihmliche Ausnahmc.
2) lid. 1. S. 760 und 762. Auch C Schwartz in dem schon angefuhrten Programin S. 5. f. und Gfrorcr, 

II. S. 489 ff. sprechen ausfuhrlich iiber dieselbcn, besonders der letztere.
3) die Alemannischen Jahrb. finden sich in Bd. I. der Pertz’schen Monumentu Germaniae historica und 

zwar S. 19— 60. Gleich dahinter die iibrigen kleineren Jahrb. Ich citire die Monumenta immer mit 
P. und die Żabi der Bandę ihrer Reihenfolge nach ohne Unterschied, oh sie Geschichtsschreiber oder 
Gesctze enthalten.

4) P. I. 537 — 611; dahinter die|Fortsetzung.
5) P. I. 337 — 415.
6) P. 11. 7 3 -1 4 7 .
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wurdigen Erzahlungen bei. Widukind ') und Liutprand* 2) sind fur unsere Aufgabe fast gar 
nicht zu gebrauchen; uber sie und ihre Verwendbarkeit fur eine Geschichte Konrad’s I. sagt 
Schwartz3) :  „ I n  zweiter Reihe sind diejenigen Gescbichtsschreiber zu nennen, welche zwar 
nicht gleichzeitig sind, aber doch dieser Zeit noch so nahe stehen, dass sie gewissermassen zu 
den eigentlichen Quellen gerechnet werden kónnen. Dahin gehort Widukind von Corvey, der 
beruhmte Geschichtsschreiber des siichsischen Yolkes, der im letzten Drittel des zehnten Jahr- 
hunderts schrieb, aber fur unsere Zeit nur mit Yorsicht. gebraucht werden darf, da er oft statt 
beglaubigter Geschichte nur den Inhalt von Sagen und Volksliedern giebt, nicht selten auch zu 
Gunsten des sachsischen Yolksstammes gegen den frankischen Partei nim mt; dann der Longo- 
barde Liutprand, der ebenfalls nocli im zehnten Jahrhunderte (er starb wahrscheinlich 972) 
schrieb, aber einen so seltsamen I Segriff von dem Berufe eines Geschichtsschreibęrs hatte, dass 
er sein Werk Antapodosis (Wiedervergeltung) n;umte.“  W as Schwartz von diesen Gescliichts- 
schreibern hinsichtlich ihrer Benutzung filr eine Geschichte Konrads I. sagt, gilt in einem noch 
hoheren Grade fur unseren Zweck.

Die Urlcunden, diese in neuester Zeit durch die ausgezeichneten Arbeiten Bohmers zu- 
ganglichen Geschichtscpiellen, finden sich in des Genami ten Regesten der Karolinger, einige 
unter Konrad I. auch in den Kaiserregesten. Ebenso wichtig sind die Yerhandlungen der in 
Deutschland abgehalteuen Synoden, in unserer Zeit derer von Mainz 888, Tribur 895, und Alt- 
heim 916.  Von den Akten der letzteren haben wir bei Pertz IV . 554 einen geregelten Text.

Schliesslich bemerke ich, dass es ursprilnglich nieine Absicht war, den Text aller citirten 
Stellen zur Beąuemlichkeit der Leser abdrucken zu lassen, aber die Kurze des derartigen Gele- 
genheitsschriften gestatteten Raumes trat dieser hindernd entgegen und nótliigte mieli ilberdies, 
die Arbeit in zwei Theilen zu geben. Nur die wichtigsten Belegstellen sind dem Wortlaute 
nach gegeben.

7) P. V, 408 -  467.
8) P. V. 273 — 339.
3) 1.1. S. 5 und (i
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Salomos Jugeitd unii Erzielmng.
U eb er Zeit uncl Ort der Geburt Salomo’s, tiber seine Eltern und seine sonstigen Anverwandten 
geben uns die dtirftigen Geschichtsąuellen jener Zeiten nur sehr geringen Aufschluss. Nur An- 
deutungen sind Yorhanden, die wir zu einem immerhin nocb kiimmerlichen Gan zen zusammen- 
fugen mussen. W ir werden nicht bedeutend felilgehen, wenn wir aus seiner sphteren Geschichte 
den Scliluss ziehen, dass Salomo in der Mitte des neunten Jahrhunderts geboren ist. Es genilge 
eines anfzufiihren. W ir werden sehen, dass der Abt Grimald Yon S. Gallen, der Kanzler Lud
wig^ des Deutschen, den jungen Salomo an den H o f gebracht bat. Jedenfalls wird dies Grimald 
gegen das Ende seines Lebens gethan haben, da der jungę Klosterzogling bis dabin weder in die 
Gemeinschaft der Klosterbruder, nocb in den geistlielien Stand aufgenommen ist. Da nun Gri
mald 872 stirbt, so mochte die Annabme der Geburt Salomo’s etwa zwanzig Jahre frtther nicht 
ungerechtfertigt sein. Seine Geburtsstfttte ist Alemannien, das Land, in welchem er seine ganze 
Laufbahn ais Priester und Staatsmann Yollbracht bat, welchem er neben der Sorge fur den 
Gesammtstaat, alle seine Miihe undThatigkeit. zuwandte, damit es nicht vomGanzen losgerissen 
wtlrde. Aber auch aus einem yornehmen Geschlecbte Alemanniens muss er entsprossen sein: 
dies beweisen uns nicht nur die Erziehungsweise, seine und seines bekannten Bruders Waldo, 
Bischofs yon Freisingen, Stellung in Kirche und Staat, sondern auch zwei ausdruekliche Zeug- 
nisse: Eckehard I Y . von S. Gallen beginnt seine Chronik mit den W orten: , ,D a  die Eltern 
Salomo’s a n g e s e h e n  u n d  y o r n c h m  waren, ubergaben sic ihn dem Iso, einem Monche in 
S. Gallen, damals dem beriihmtesten Gelehrten, zur Erziehung und zur Einfuhrung in das 
Priesterwesen. ‘ £ ') Ebenso sagt Begino zum J. 8 9 0 : ,,Ih m  (Salomo II . von Konstanz) folgte 
Salomo, ein Mann nicht nur durch den A d e ł  se i ne r  G e b u r t ,  sondern durch Tugenden der 
Klugheit und Gelehrsamkeit au.sgezeichnet. “  1 2) Niiher die Abstammung Salomo’s bestimmen 
zu wollen, hiesse nur Vermuthungen aufstellen. Schon der Bearbeiter der Casus S. Galii in 
den Monumenten weiset in einer Anmerkung zu der oben herbeigezogenen Stelle des Eckehard 
eine derartige Konjektur zurtlck. 3)

Die Eltern Salomo’s sind uns nicht bekannt, dagegen erhellt aus den Ouellen, dass er 
e i n e n  Bruder und eine Sehwester gehabt; diese, von der wir auch nichts Nilheres wissen, 
welche aber an einen Yornehmen Mann verheirathet gewesen sein muss, hatte einen Sohn,

1) P. 11. 78. Ich bemerke hierbei, dass Eckehard durchaus nicht Partei fur Salomo nimmt, im Gegentheil 
liisst er sich olt yon seiner Abneigung gegen hiiher gestellte Priester zu hiichst ungcrcchten Urtheilen 
yerleiten. Dass das niedere Volk und mit diesem die niedere Geistlichkeit dem Episcopate in seinem 
Kampfe gegen dieHerzdge nicht zur Seite stand, ist yielfach zu ersehen. S. Giesehrecht I. 165.1GS. 182.

■2) P. 1. 602.-
3) Ramsvagiorum (v. Ramschwagiorum) satores eos (sc. parentes) fuisse, ut codex Geishergius et alii 

tuentur, tnagis coniecturis quam certis argumentis probatur.



Namens W aldo, den nachmaligen Bischof von Chur. Da bisher in Bezug auf die Geschwister 
Salomo’s andere Meinungen aufgestellt worden sind, so ist es nothig, in Ktirze den Beweis fili 
meinc Behauptung zu filhren. Neugart >) nimmt drei Brtłder und eine Schwester an: einen 
tli ter en, dessen Name uns nicht bekannt ist; den W aldo, Bischof yon Freisingen und Kanzler 
unter Karl dem Dicken und einen dritten, der schon verstorben war, ehe Salomo aus dem 
J unglingsaltcr herausgetreten war; endlich die Schwester, die Mutter des jttngeren Waldo, 
Biscliofs von Chur. W ie Neugart zu dem iii teren Bruder gekommen ist, kann ich nicht er- 
kennen. Den schon yerstorbenen Bruder, hat der gelehrte Gescliichtsschreiber des Konstanzer 
Bisthunis nach der falschen Interpunktion in einer Stelle des Eckehard gemuthmasst; er liest: 
Defunguntur Salomonis adhuc pucri parentes, tandem autem et frater; et ipse heres cffeetus ad 
maximas res animum intendcrat. Die Stelle heisst aber: Defunguntur Salomonis adhuc pueri 
parentes, tandem autem et frater et ipse heres effectus, ad maximas res animum inten- 
derat. 1 2). Der Herausgeber der Casus S. Galii sagt in einer Anmerkung zu dieser Stelle: 
,,Zw ei Bruder werden durch die Urkunden dem Salomo zugeschrieben; der eine W aldo (niimlich 
der Bischof von Freisingen); der zweite derYater des W aldo, Biscliofs vonCliur, welcher Salomo 
im J. 920 seinen Oheim (avunculus) nennt.“  3) Aber auch dieAnnahme dieses zweiten Bruders 
herulit auf einem Irrthume. Dass dieser jungere Waldo von Chur nicht der Sohn eines Bruders, 
sondern einer Schwester unsers Salomo ist, erhellt ganz augenscheinlich aus yorhandenen Doku- 
menten. In einer Schenkungsurkunde vom 28ten Dezember 909 4 5 6), in welcher Salomo dem 
Kloster S. Gallen die Abtei Pfeffers tlbergiebt, im B e i s e i n  u n d  u n te r  Z u s t i m m u n g  seines  
N e f f e n  W aldo und seines Anwaltes des Grafen Erchanger, heisst es ausdrucklich in einer wei- 
teren Stelle: Et si praedictus W aldo, f i l i u s  s oro ris  m e a e ,  rnihi superstes fuerit etc. Ein 
klarerer und ausdrucklicherer Beweis ist wohl nicht nothig. Dass aber dieser W aldo und der 
Bischof von Chur desselben Namens eine und dieselbe Person sind, geht aus jenem Diplome 
liervor, welches in den Monumenten herangezogen ist. Bezuglich dieser Selienkung, namlich 
der Abtei Pfeffers an S. Gallen giebt es zum Jahre 920 ein Placitum s), in welchem W aldo, der 
Bischof von Chur, unseren Salomo seinen Oheim nennt.

Der altere Bruder Salomo’s, W aldo, wurde 884 Bischof von Freisingen °), und war jeden- 
falls id ter ais jener, weil im J .8 8 5 , yielleicht auch schon 884, Salomo erst Diakon wird. Waldo 
war Kanzler Karls des Dicken wenigstens vom J .8 7 8  an 7 8 9), und hat gewiss, so wie seinBruder, 
der kóniglichen Partei angehangen und ihre Widersacher bekampft. 906 stirbt er nach den 
Alemannisehen und Weingartner Jahrbuchern R), nachdem er in demselben Jahre dem Bisthum 
Freisingen das alte Recht freier Bischofswahl ausgewirkt hatte, wie wir aus einem Diplom Lud
wig^ des Kindes, am 8. Mai zu Holzkirchen ausgestellt, ersehen. °) Diesen Bruder hat Salomo

1) episc. konstant. I. 252.
2) 1>. II. 78.
3) not. 4.
4) Neugart cod. dipl. Alcm. n. 673.
5) Ebend. n. 705.
6) S. die Alemannisehen und Weingartner Jahrb. z. J. 885. P. I. 52 und 66 und die Bemerkung Usser- 

manns zur ersten Stelle.
7) Monumenta boica XXVIII. n. 48. ff. und Neug. c. dipl. Al. n. 74 ff.
8) P. I. 54 und 66.
9) Boehmer reg. Karol. p. 116. n. 1208.



mit innigster Yerehrung geliebt, wie uns ein yorhandenes elegisches Gedicht auf seinen Tod 
zeigt, tiber welches ich etwas ausfuhrlicher spater sprechen werde.

W ie aus der schon mehrfach herangezogenen Stelle des Eckehard IV . in dem Anfange 
seiner Casus S. Galii erhellt, wurde er in jener Pdanzstatte ausgezeiclmeter Rildung, 111 dem 
Kloster S. Gallen erzogen und hatte das Glilck, den gelehrtesten Mann seiner Zeit Iso zu seinem 
Lelirer zu liaben. Durch seine bedeutenden geistigen Anlagen und seine ausserordentlichen 
Fortscliritte in allen Wissenschaften, besonders den tbeologischen, zeichnete er sich vor seinen 
Mitschulern Notker, Tutilo, Ratpert und Hartmann ') so sehr aus, dass ihn sein Lelirer Iso 
jenen vorzog und ihn, wie Eckehard sich ausdruckt, gewissermassen zum Kanonikate ausbildete. 
Es konnte nicht ausbleiben, dass die jungen Studiengenossen Sal orno seiner geistigen Vorzilge 
und seiner aussergewohnlichen Stellung wegen neidisch waren. Diese Eiferstichteleien mogen 
sich wohl auf die spateren Jahre nbertragen haben, da bekanntlich gegen Jugendeindruclce 
schwer anzukampfen ist. Aber der jungę Zogling von S. Gallen hatte eine grosse Stiitze an 
dem damaligen Abte Grimald 1 2), welcher die Ansprtlche und Anssichten des .Ttinglings auf eine 
bedcutendc Zukunft erkannt hatte. Dieser behandelte die Eifersucht der Mitschaler Salomols 
mit der grossten Yorsicht, ohne dass er diesem seine Zuneigung und Unterstfitzung entzog. Der 
Jttngling wird, nachdem seine Scliulausbildung vollendet war, auf die Yerwendung des Abtes 
Grimald, des Erzkanzlers Ludwigs des Deutschen an den I lo f  dicscs Konigs gezogen und wird 
Kapłan desselben3 4). Seine geistigen und auch kórperlichen Yorzuge erwarben ihm so sehr die 
Zuneigung des Konigs, dass er ihn bei allen wichtigen Angelegenheiten zu llathe zog und zum 
Lohne fdr seine treuen Dienstc mit geistlichen Stellen beschenkte. Eckehard sagt, dass er zwiilf 
Abteien besessen habe. Man sieht, der Gescllichtsschreiber von S. Gallen nimmt den Mund 
etwas voll, und um seine Uebertreibung nicht auf die eigne Rechnung zu nehmen, setzt er 
klugerweise „w ie  man sagt££ hiiizu.

Trotz der grossen Auszeichnungen, die Salomo am Hofe Ludwig’s des Deutschen, 
so wie seincs Sohnes Karl’s des Dicken genoss, erlosch in ihm die Anhanglichkeit an den Ort 
nicht, wo er nicht nur den grossten Theil seiner Jugend yerlebt, sondern dem er auch seine gei- 
stige Ausbildung zu yerdanken hatte. Immer kehrte er wieder nach S. Gallen zurilck, um in 
der Stiłle des Klosters sich von den Anstrengungen und Zerstreuungen am Hofe zu erholcn und 
zu erfrischen. Unter dem Abte Hartmut !) wird er in die Gemeinschaft der Binder des Klosters 
aufgenommen (er wird praemonachus), unter Bernhard 5 6) wird er Mónch in dem ihm lieben 
Kloster. Dieses Alles erzahlt uns Eckehard IV . in seiner gewohnten breiten und mit vielen 
unwalirscheinlichen Anekdotchen ausueschinuckten Erzahlunasweise. O Zu eben dieser Zeit

-------- 9 --------

1) Ueber diese aus.;ezeichneten Manner erzahlt Mehreres Eckehard IV. (P. If. 04 — 101) und sein Fort- 
setzer Conradus de Faharia foder Konrad von Pfeffers) P. 11. 186— 171. Vergl. was Neugart ep. 
Const. i 164 ff. erziihlt. Hartmann wurde ais Abt von S. Gallen Nachfolger Salomo’s. catal. ahb. 
S. Galii P. II. 35.

2) Er war seit 811 Abt yon S. Gallen: yergl. catal. abb. Sang. P. 11.35. Kanzler mag er bald nach dem 
Vertrage von Verdun geworden sein. In Neug. cod. dipl. Alem. lindet sich unter n. 3-15 ein Diplom 
zum J. 852, welches von Grimald gezeichnet ist. Er starli vor872; vergl. Annal. Alemann.; breyissimi 
Sang.: Sangall. maj. zu diesem Jahre. P. 1. 51 69. 76.

3) Eckeh. IV. 1. c.
4) 872 — 883 Abt in S. Gallen.
5) 883 — 890 Abt ebendaselbst.
6) P II 80.

2
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hat er auch seine Laufbahn ais Priester begonnen; daftir dass er im J. 885 (vielleicht schon 
884) Diakon wurde, liaben wir ein ausdrttckliches Zeugniss in den Weingartner Annalen zum 
J. 885 '). W ann er die Priesterweihe erhalten haben m ag, ldsst sich nicht mit Bestimmtheit 
angeben.

Eckehard erz&hlt, unmittelbar nachdem er die Aufnahme Salomo’s unter die Zahl der 
Mónche mitgetheilt hat, dass er auf den Wunsch Aller wieder an den H o f gerufen und in seine 
fruheren Stellen wieder eingesetzt worden sei 1 2). Man kónnte die durch ausdrttckliche Zeug- 
nisse freilich nicht begriindete Yermutlinng aufstellen, dass Salomo nach dem Tode Ludwig’s 
des Deutschen 876 den H o f verlassen und erst bei der Wiedervereinigung der drei Theile des 
deutschen Reiches durch Karl den Dicken 884 an den H o f zuriickgekehrt sei.

* .

Salomo wiril Bischof, Seine Thatigkeit his zum lusbruchc 
der schwabischen Fehde.

Im  J. 890 wird Salomo Abt von S. Gallen und Bischof von Konstanz. l)ie Aleman- 
nischen, Reichenauer und Weingartner Jahrbitcher berichten, dass er 890 Abt und 891 Bischof 
von Konstanz geworden sei und diesen ist Hermannus Contractus gefolgt. Eckehard 3) ,  wel- 
cher in Zeitbestimmungen ausserordentlich unzuverlassig ist, sagt, er sei ein und ein halbes 
Jahr Abt von S. Gallen gewesen, ehe er das Bisthum Konstanz angetreten. Jedenfalls beruhen 
diese Angaben auf Irrthamern. Dass er in dem Zeitraume vom Monat Mai bis August des 
Jahres 890 Abt in S. Gallen geworden, geht aus zwei Urkunden hervor 4 5), die erste vom 14. Mai, 
in welcher noch Bernhard ais Abt unterzeichnet ist, die zweite vom Monat August, in welcher 
schon Salomo ais Bischof von Konstanz und Abt von S. Gallen aufgefilhrt ist. Es warc also 
nur noch die Frage, ob er vor dem Mai 890 oder in demselben Zeitraume von Mai bis August 
dieses Jahres Bischof geworden ist. Neugart 3) behauptet, dass er yorher Bischof geworden sei, 
ftthrt aber ais einzigen Grund an, dass Arnulf ein so wichtiges Bisthum nicht vom Ende des 
Jahres 889, in welcliem Salomo II . gestorben ist, bis zum August 890 unbesetzt gelassen haben 
mochte. Folgen wir dem sonst zuverlassigen Regino 6) ,  welcher zum Jahre 890 erzahlt: Fm  
diese Zeit starb auch Salomo (niimlich II .) , Bischof von Konstanz; an seincr Stelle folgte Salomo, 
welcher zu dieser Zeit die Abtei von S. Gallen inne hatte. Er mag innerhalb der Monate Mai 
bis August zuerst Abt von S. Gallen und bald darauf Bischof von Konstanz geworden sein.

Mit diesem seinen Eintritte in die Reihe der deutschen Bischofe beginnt recht eigentlich 
die politische Thatigkeit Salomo’s ; er erfasst die Bestrebungen des deutschen Episkopats mit 
aller ihm inwohnenden Kraft und wir werden im Verlaufe der Erzahlung sehen, dass seine Tha- 
tigkeit in den bei weitem meisten Fiłllen vom Glilcke gekrónt worden ist. Diese Bestrebungen

1) P. I. 66.
2) P. II. 81. Post non multum vero temporis, consiliis hominis carere non posse reputilica tola resonantc, 

ahbatis sui permisso rei eum iterum in aulam assurnsit, et priorum honorum statibus restituit.
3) P. II. 83.
4) Neug. cod. dipl. Alem. n. 594 u. 595.
5) Neug. episc. Constant. I. 254.
6) P. I. 602.
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der deutschen Bischófe am Ende des neunten und im Anfange des zehnten Jahrhunderts sind 
von den Historikern viel zu wenig hervorgehoben und gewtlrdigt worden; wir miissen unum- 
wunden und mit nackten Worten eingestehen: das deutsche Episkopat hat einerseits Deutsch
land davor bewahrt, dass es in ein allgemeines Karolisches Frankenreich aufging, d. h. das 
Episkopat hat durch seine Anstrengungen bewirkt, dass Deutscbland ein selbsstandiger und abge- 
schlossener Staat mit seiner eigenthiimlichen Entwickelung geworden ist, und anderseits, dass 
es in jener Zeit allgeineiner Auflosung und neuer Bildungen nicht zerfallen ist, sondern unter 
einem gemeinsamen Oberhaupte noch durch .Tahrhunderte ais ein einzigcs Reich dastand: d as  
d e u t s c h e  E p i s k o p a t  w a r  der E r h a l t e r  und die S t u t z e  des d e u t s c h e n  K ó n i g -  
thum s.  Man hat freilich, wenn man dicse Restrebungen und dies Wirken der deutschen Bi- 
schofe erkannt und anerkannt hat, dieselben nur ais eigenniltzig und selbstsiichtig dargestellt; 
sie wollten, sagt m an, nicht die Diener kleiner Herren, sondern eines mftchtigen Konigs sein. 
Roch wer móchte das Letztere nicht dcm Ersteren vorziehen? Und sollte wirklich Selbstsucht 
die Triebfeder ihrer Handlungsweise gewesen sein, nun so haben wir alle Ursache, diese Selbst
sucht ais eine gluckliche zu preisen, denn ohne sie wurde Deutschland nicht geworden sein, 
isras es gewesen ist und auch noch ist. Und finden wir auf Seiten der weltlichen Vasallen etwa 
keine Selbstsucht, keine egoistischen Restrebungen! W as wollen die Babenberger ? W as w'ollen 
die Grossen in Schwaben, Baiern, Lothringen Anderes, ais selbstsiichtig von dem Ganzen sich 
losreissen und einen eigenen Staat grilnden? Mag die '1’riebfeder der Handlungsweise der Bi- 
sehofe gewesen sein, welche sie wolle, die T h a t s a c h e  bleibt und sie lilsst sich nicht weg- 
leugnen, das deutsche Episkopat hat unser Vaterland vor dem Aufgehcn in einen grossen, aus 
den yerschiedenartigsten nicht zusammengehorigen Theilen bestehenden Gesammtstaat und vor 
dem Zerfallen in eine Yiclheit von kleinen Landchen beschiitzt. W ie Salomo an diesem grossen, 
aber schweren Werke nach beiden Seiten hin thatig gewesen ist, wollen wir hier erz&hlen.

W rie sah es in dieser Zeit in Deutschland aus? W ir finden alle Anzeichen eincr voll- 
standigen Zersetzung: im Inneren die schaudererregendste Yerderbtheit von dem Reichsober- 
haupte bis zu dem gemeinstenUnterthan, und von Aussen machtige, furchtbar drohende Feinde. 
Es ist nichts gceigneter, einen tiefen Blick in die sittlichen Zustande des Endes des neunten 
Jahrhunderts zu thun, ais die Akten der Mainzer Nationalsynode bei der Thronbesteigung 
A m u lfs; sie entwerfen uns ein entsetzliches Rild von der moralischen Verkommenheit des 
ganzen Yolkes. Es wurde zu weit fuhren, den Inhalt aller Kanones hier aufftlhren zu wollen, 
da er in den engeren Kreis dieser Abhandlung nicht gehort, denn Salomo hat an dieser 888 
gehaltenen Synode noch keinen direkten Antheil genommen: es gentlge zu sagen, dass hier 
die hartesten Strafen gegen Simonie, Mord und VerstUmmelung der Priester ') ,  Kirchenraub 
und Kirchenentweihung, Ehebruch, Mord und viele andere Verbrechen verhiingt werden. Die 
deutschen Bischófe sehen sich vor Allem veranlasst, an den neuen Konig die eindringlichsteu 
Ermahnungen zu richten. Der zweite und dritte Kanon geben uns hierilber nalieren Auf- 
schluss: „D a s Wort rex££, sagen sie, ,,komm e von recte regere; wer fromm, gerecht und voll 
Mitgefiihl regiere, der werde mit Recht Konig genannt; wer diese Eigenschaften entbehre, der 
sei kein Konig, sondern ein Tyrann. Daher milsse ein Konig immer christlich leben und so I)

I) Der Wiirzburger Bischof klagi, dass einige Verbrecher einen achtbaren Kleriker ergriffen, ihm die 
Nase abgeschnitten. die Haare ausgerissen. ihn grausam zerschlagen und dann halblebcnd liegen 
gelassen hatten.

t*
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seinen Unterthanen ein gutes Beispiel geben. Ein guter Konig soli nicht mehrere Weiber 
haben. Das Am t des Konigs sei, mit Billigkeit und Gerechtigkeit zu regieren. Er iniisse der 
Vertheidiger der Kirclien und Diener Gottes, der Wittwen, Waisen und der ubrigen llilfs- 
bedilrftigen sein.“  Dass man damit nicht bloss allgemeine Vorschriften undErmahnungen gab, 
sondern dass man ganz best^mmte und wohlbekannte Vergehen im Auge hatte, dass man Alles 
in nachster Beziehung auf dpn neuen Konig gesagt wissen wollte, beweist klar der Schluss des 
dritten Kanons: „N o ch  Yieles liesse sich vom Konigsamte aus den heiligen Bachem sagen, 
aber es mogę mit diesem genttgend sein, d a m i t  d i es e  E r m a h n u n g  u n s er em  F u r  st en  
n i c h t  l i i stig w e r d e . “

Und in diesen Zeiten der inneren 8  eh wachę und sittlichen Yersunkenheit wird unser 
Yaterland alle Jahre von verheerenden Feindesschaaren heimgesucht: in den Jaliren 890 und 
891 wird Deutschland von den Normannen furchtbar verwustet, bis es endlieli durch den Si eg 
bei Lówen 891 von diesen Baubern befreit wird. Auch im Osteu hatte Deutschland einen 
gef&hrlichen Nachbar an dem grossen Malnenreiehe; im Kampfe gegen dieses war Arnulf 
weniger glucklich.

In dem eben angegebenen Jahre besteigt ein Mann den erzbischóflichen Stuhl von Mainz, 
mit welchem Salomo immer in dem engsten Freundschaftsbunde gestanden hat, ich meine 
Hatto >). Obgleich beide Manner in der Kirche wie im Staate die hochsten Stellen einnahmen 
und grossen Einlluss besassen, so bestand doch zwischen ihnen ein inniges Verhaltniss und nie- 
mals trat Eifersucht storend zwischen sie 1 2) ; das Bewusstsein, einem hohen Ziele gemeinsain 
zuzustreben, erhob sic ilber alle niedrigen und unwurdigen Gedanken.

Im  Jahre 894 sehen wir Arnulf schon wieder auf demselben unheilvollen Pfade, auf 
welchem die Jchte karolingische Linie den Untergang gefunden hatte, namlich auf dem Wege, 
das lieich Karl’s des Grossen wiederherzustellen. Er zieht im  genannten Jahre nach Italien 
gegen Guido 3) ;  die Fuldaischen Annalen sagen noch ausdrucklich, dass das Heer aus Ale- 
mannen bestanden habe 4). Die Unzufriedenheit, die Konig Arnulf durch die grausame Be- 
handlung der Bewohner von Bergamo, besonders des Grafen Ambrosius, erregt hatte, scheint 
die Veranlassung beschleunigter Kuckkehr nach Deutschland gewesen zu sein. W ir finden ihn 
noch in demselben Jahre in W orm s, wo er an die versammelten Grossen das Ansinnen stellt, 
seinem von ilim bevorzugten Bastard Zwentibald Lothringen zu geben. Aber diese, treu ihren 
Grundsiitzen, wonach sie sich gegen das Konkubinat und die dainals stark eingerissene Bastard- 
wirthschaft erklart liatten, schlagen dasselbe aus 5). Aber Arnulf beruhigt sich dabei nicht, 
sondern wartet auf einen gttnstigeren Augenblick, seinen Lieblingsplan in Ausfuhrung gebracht 
zu sehen.

M it dem Jahre 895 beginnt die Yereinigung zwischen Konigthum und Episkopat, um 
gemeinscliaftlich gegen die nach Selbstandigkeit strebenden weltlichen Herren aufzutreten.

1) Ueber ihn s. Gfrorcr 11. 419.
2) Eckeh. 11. 84. Sic quoque ipse ct Hatto ille Moguntinus archiepiscopus sihi semper am i c is  sini us, 

qucm cor rcgis nominabant, p o s t  r e g e m  i m p e r i u m  t e n u e r a nt
3) Ann. Alem. ad. a. 894. P. 1. 33; Regino P. I. 605 und 606.
4) Ann. Fuld. P. 1. 409. cum alemannieo exercifu Italiam intravit.
5) Regino. P. I. 606. Post haec (Arnulfus) Wormatiam venit ibique placitum tenuit, volens Zuendibald 

filium suum regno Hlotharii praeficere; sed minime optimates praedicti regni ea vice assensum 
praebuerunt.
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Arnulf befindet sich im Anfange dieses Jahres in einiger Yerlegenheit: die Unzufriedenheit mit 
seinem Regimente Jiatte sich in dem Widerwillen der deutschen, speciell der alemannischen 
Soldaten, die ihna im yorigen Jahre nach Italien gefolgt waren, sie hatte sich in der Versagung 
seiner Bitte, bezUglich der Yerleihung Lothringens an seinen Sohn Zwentibałd, von Seiten der 
Grossen gezeigt; jetzt im J. 895 tritt ein Ereigniss ein, welches uns zeigt, wie die offene Em - 
porung losbricht. Roch ich will nicht yorgreifen und lieber die Ereignisse in der historischen 
Folgę nach den freilich dttrftigen Berichten der Annalisten erzahlen. Hal ten wir die Erzfih- 
lungen der drei zuverlassigsten Quellen zusammen, der Alemannischen >) und Fuldaer 1 2) A n- 
nalen und der Chronik Regino’s 3) , so finden wir zunachst, dass Deutschland von einer furcht- 
baren Hungersnoth und gewaltigem Hagelschlag heimgesucht w ird, Ereignisse, welche auch 
in anderen Zeiten die Unzufriedenheit des Yolkes gegen die Regierungen ręge machen, ais ob 
letztere die Schuld der von JNaturereignissen herbeigefułirten Unfalle trflgen. Ausserdem droht 
im Saden Deutschlands ein gewaltiger Stoss gegen das Regiment A rnulf s : Hildegard, die 
Tochter Ludwig’s , des Bruders Karlinanns und KarFs des Ricken, wird einer Yerschworung 
gegen den Konig angeklagt und in das Kloster Chicmsee eingeschlossen. Der Markgraf 
Engildik von Baiern wird abgesetzt und Liutpold, ein Neffe desKonigs, eingesetzt. W er sind 
Engildik und Liutpold? M itRecht halten Buchner 4) und nach ihm Gfrorer 5) Engildik far den 
Gemahl Hildegard’s und Liutpold fur dereń Beiden Sohn. Engildik und Hildegard yersucheu, 
Baieru von der Krone loszureissen und zu einem selbstandigen Staate zu machen. Die Be- 
rechtigung zu dieser Emporung finden sie in der Abstammung von den Karolingern. I)oeh 
der Yersuch misslingt: angeklagt werden sie bcstraft und ihrer Guter beraubt. lim  aber die 
Familie und die immerhin noch machtigen Anhanger der achtcn Karolinger nicht unyersohnlich 
gegen sich zu erzurnen, ilbergiebt Arnulf dem Solnie der Hildegard, Liutpold, Baiern. Regino 
sagt ausserdem noch, dass die Synode zu Tribur deshalb abgehalten wurde, um gegen die welt- 
lichen Grossen, welche die bischofłiche Macht zu sehmalem suchten, Beschlilsse zu fassen. Also

1) Ann. Alom. P. I. 53. Hiltigard exiiiata et Zuentebulc rex eleratus. Fames et grando.
2) P. 1. 411). Fames vali(la per unirersam llaioariorum proyinciam excrevit, ita ut per plurima loca 

inedia morfę corisumerentur. Engildico, marchensis llaioariorum honoribus privatus est, in cuius 
locum I.iutpoldus, nepos regis, subrogatus csl. Hildigardis, filia Hludowici Francorum regis, contra 
fidelitatem regis agere accusala, inde piddieis honoribus deposita, in Baioaria quadam insula, palmie 
Chicmisse nominata, inclusa est. Convenicntibus ilaque de toto Hlutharico regno, Saxonia, Baioaria et 
Alcmannia in Francia riginti et septem cpiscopis, curie Triburia magnus synodus habebatur, multa 
quidem pro ntilitatc christianae religionis tractantes, eademąue statuta memoria retinendum succes- 
soribus suis propriis capitulis scripta commendaverunt. Regale equidem placitum Vormacia habitum 
est. lbi Odo rex Gailiae, ad fidelitatem regis cum rnuneribus veniens, ab eo honorifico susceptus, ot 
post paucos dics in sua, prout renerat, placabili licentia rerersus est. Zwentibaldus ergo, lilius regis, 
infulam regni a patre suscipiens, in Burgundia et omni Hlutharico regno, receptis eiusdcm regni 
priinorilms, rex crcatus est.

3) Regino ad a. 894. P. I. 606. Per idem tempus Iliklegardis, filia Hludowici regis, Cratris Carlomanni 
et Caroli, a ąuibusdam ad Arnulfum accusata, regiis possessionibus privatnr et prirata in csilium 
destinatur, in monasterio puellarum quae Chemisscm dicitur. Ann. dom. incarn. 895 synodus magna 
eeiebrata est apud Triburias c o nt r a  p l e r o s q u e  s e c u l a r e s ,  qu i  ati c t o r i t a t e m e p i s c o p a l e m 
i m m i n u e r e  ten ta bant ,  ubi riginti sex episcopi cum abbatibus monasteriorum residentes, plurima 
decreta super statum sanctae ecclesiae scripto roborarerunt.

4) Geschichte Baiern’s. li. 124.
5) Earol. H 341.
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nehmen wir einen Angriff der weltlichen Grossen wahr einerseits gegen den K onig, anderseits 
gegen das Espiskopat. W as lag nun nilher, ais dass diese beiden Gewalten im Staate sich ver- 
banden, urn gemeinschaftlich die UebergrifFe der Grossen zurtlckzuweisen? Deshalb die Synode 
zu Tribur und bald darauf der Reichstag zu Worms.

Haben wir noch auf der Synode zu Mainz wahrgenommen, wie die Hischófe dem Konige 
eine grade nicht gelinde, freilich aber den Zeitverhaltnissen angemessene Lektion geben, so 
machen wir im Gegensatz jetzt auf der zu Tribur die Bemerkung, dass sie Arnulf erheben und sein 
llegiment preisen. Die jtlngsten Yorgange in Baiern haben die Bischofe belehrt, dass es jetzt 
gilt, fest auf der Seite des Kónigs zu stehn, um dem Uebermuthe und demEgoismus der Grossen 
entgegenzutreten; dass es nicht mehr an der Zeit sei, dem Konige das ISild eines guten Herrschers 
vorzuhalten und ihn von eitlen Bestrebungen zurilckzufilhren. Sie rufen, so lesen wir im Ein- 
gange der Triburer Synodalverhandlungen, den Konig um seinen Beistarul an und er verspricht 
ihnen, der heftigste Bek&mpfer der Feinde der Kirche Christi und der Widersacher der kireh- 
lichen Gewalt sein zu wollen '). Daher werden in den Kanones 2 — 9 die Strafen festgesetzt 
for die, welchc die Priester angreifen oder der bischoflichen Gewalt sich widersetzen. Wichtig  
fttr die Erweiterung der bischoflichen Macht ist c. 9 : in diesem wird bestimmt, dass, wenn ein 
Bischof das Yolk zu einer Yersammlung berufen hat und an ebendemselben Tage ein Graf, Alle 
die Vorladung des Letzteren der des Ersteren nachzusetzen haben, ebenso auch der Graf selbst. 
W as anderes werden wir aus dieser Massregel abnehmen, ais dass die Grafen, wohl erkennend, 
dass die Bischofe die Statzen der hóchsten weltlichen, der kriniglichen Gewalt wślren, die von 
diesen angesetzten Yersammlungcn zu hindern suchten, indem sie selbst einen Gerichtstag auf 
den Tag der Versammlung legten, um so das Ansehn der Bischofe beim Volke und ihrcn Ein- 
fluss auf dasselbe zu s c h w a c h e n I n  ebenderselben Weise wird die Befugniss der Grafen im 
c. 35 eingeschriinkt: kein Graf, kein Richter soli an Fest- und Sonntagen, an Fasttagen und 
zu den osterlichen Fasten Gericht halten und kein Vorgeladener soli dahin kommen. Die 
ilbrigen Kanones enthalten Strafbestimmungen fur viele Verbrechen sowohl der Priester ais der 
Laien, und leider mttssen wir, so wie frtther auf der Synode zu M ainz, aus der grossen Zahl 
der Verbrechen, welche in den Verhandlungen aufgefuhrt werden, auf die grenzenlose Sitten- 
losigkeit der damaligen Zeit schliessen. Anzuerkennen sind aber die klugen und energisehen 
Bestrebungen der Bischofe, welche nach allen Seiten hin und mit der grossten Unparteilichkeit, 
vor Allem gegen verbrecherische Priester in Strenge vorgchen.

W ir konnen uns leicht denken, dass Konig Arnulf den Bischofen nicht so viele und so 
grosse Rechte eingeraumt haben witrde, wenn diese ihm nicht Gegendienste geleistet hatten. 
Daher werden wir uns nicht wundern, dass Arnulf auf dem hałd darauf abgehaltenen Reichs- 
tage zu Worms das durchsetzt, was ihm ein .Tahr vorher abgeschlagen worden war. Unter 
Zustimmung Aller ubergiebt er seinem Sohne Zwentibald Lothringen 1 2).

Dieses Alles ist von mir hier nicht nur erzfthlt worden, um den Zusammenhang der 
Ereignisse herzustellen, sondern wir haben die Gewissheit, dass Salomo einen grosssn Einfluss 
auf die Beschlttsse der Triburer Synode und des Wormser Reichstages gehabt hat. Sein

1) P. III. 560. Habctis me, omnibus ecclesia Christi adversantibus et vestro sacerdotali ministerio reni- 
tentibus, oppositissimum bellatorem.

2) Man sehe ausser den schon oben herbeigezogenen Quellen auch noch die Annal. Vedastini. ad. a. 
895. P. I. 529
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innigster Freund, Hatto, Erzbischof von M ainz, steht an der Spitze der Erzbischofe, welche 
sich an der Synode zu Tribur betheiligt haben, und wir konnen voraussetzen, dass dieser die 
8eele derselben gewesen ist; seine Yorschlage mogen es vor Allein gewesen sein, die die ver- 
sammelten Bischófe ais zu Recht bestehend annahmen. Und der gelehrte, erfahrene und an- 
gesehene Bischof von Konstanz mag seinen von Hatto sehr hoch geschatzten llath nicht zurtick- 
gehalten haben. Aber wir haben auch ein ausdrttcklielies Zeugniss, dass Salomo, ais Anhiinger 
der koniglichen Partei, die Absichten des Kónigs gefórdert bat und dass sein Einfluss von Allen, 
besonders aber von den Betheiligten hoch anerkannt worden ist. Zwrentibald niimlich, der 
durch den Wormser Reiclistag ein neues Reich gewonnen hatte, bestatigt, nach einer uns erhal- 
tenen Urkunde ') , a u f  B i t t e n  des B i s c h o f s  S a l o m o ,  wie es ausdrueklieh heisst, dem 
Kloster Munster im Elsass den Besitz eines im Breisgait gelegenen Dorfes. Der neue Fttrst 
mag also sehr wohl erkannt und gewusst haben, welche M&nner die Seele des Reichstages und 
der Bischofsversammlung gewesen waren und wem er den Besitz seiner neuen Herrschaft, 
Lothringen, zu verdanken hatte.

Arnulf befindet sich jetzt, nachdem er den Aufstand in Suddeutschland unterdrUckt, 
sich der Unterstutzung der Bischófe versichert und seinem Bastard Zwentibald ein Reich ver- 
schafft hatte, nachdem also ein grosser Theil seiner Wiinsche erfullt w ar, auf dem Gipfel seines 
Gluckes, und um das Maass desselben voll zu machen, fehlt ihm nur nocli eins, die Kaiser- 
krone und mit ihr der Besitz Italiens. Es war ihm wohl bewusst, dass die deutsclien Grossen, 
besonders die Bischófe, der Erweiterung der deutsclien Herrschaft tlbcr die Grenzen Deutsch- 
lands liinaus nicht gewogen waren und docli schien das Bundniss mit den Bischofen so eng 
geknupft, dass er hoffen konnte, bei einem neuen Yersuche der Beistimmung derselben 
gewiss zu sein. W ir wollen sehen, was uns die Quellen berichten; die Euldaer JahrbUcher -) 
erzahlen: der 1’abst Formosus bat den Konig zum wiederholten M ałe, brieliich und durch 
Gesandte, nach Rom zu kommen. Nachdem die Bischófe den Plan des Kiinigs gebilligt hatten, 
reist er im Monat Oktober ttber Eranken und Alemannien nach Italien, um im naehstfolgenden 
Jahre vom Pabste Formosus in R o m ,  welches der Konig Angiltrud, der Wittwe Guido’s , mit 
Gewalt entreissen musste, die langst gewiinschte Kaiserkrone in Empfang zu nehmen 1 2 3).

Aber rasch hel Arnulf von der Hóhe seines Gluckes herab; von Neuein erblicken wir 
den, welcher nach der Wiederherstellung des Karolischen Reiches strebte, dem jahen Unter- 
gange entgegeneilen; es ist, ais ob auf Jeden, der diesem Ziele nacheilt, der Fluch der Gottheit 
herabfiel. Zerrissenheit in der Familie und furchtbare, verderbenbringende Fehde im Reiche 
tritt am Endo des neunten Jahrhunderts zu Tage und es sollen diese Ereignisse des Zusammen- 
hangs wegen angedeutet werden. Arnulf wendet alle Kriifte auf, um seinem Bastard Zwenti
bald von Lothringen mit Uebergehung seines achten Sohnes Ludwig die Thronfolge in Deutscli- 
land zu sichern und tastet zu diesem Zwecke die Ehre seiner rechtmassigen Gemahlin Ota und 
die Giiltigkeit der Ehe mit dieser an. Im  Reiche aber entsteht der unheilvolle Kam pf zwischen

1) Neugart. cod. diplom. Alcm. n. 615.
2) P. I. 411. Iterum rex a Formoso apostolico per litteras et missos enixe Romam venire invitatus est. 

Rex vero, cum  c o n s i l i o  e p i s c o p o r u m  s u o r u m  peticionibus suis satisfacere decreverit, mense 
Octobrio de Francia et Alamannia in Italiam promovit exercitum.

3) Uebereinstimmend Regino, die Fuldaer, Alemannischen, Sangallischen und Reichenauer Jahrbucher 
zum J. 896. Die Fuldaischen haben uns den Eid, den die Romer dem Pabste und dem Kaiser 
leisteten, aufbewahrt. P. 111. 562.
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den Babenbergern und Konradingern. Da es weder meine Absicht ist, die Geschichte Arnulfs, 
noch die der Babenberger Fehde zu erzahlen, so gentige es, mitzutheilen, dass die m&chtige 
Partei der deutschen Bischófe niclits von der Erhebung des Bastards wissen wollte. Die Bereit- 
willigkeit des Episkopats, welches niclits gegen die Yerłeihung Lotbringens an Zwontibald und 
gegen die Kaiserkronung schliesslich einwendete, ging nicht so weit, den Bastard dem Solino 
aus einer rcclitiriassigcn Ehe bei der JBcsctzung des deutschen Konigthrones vorzuziehen. Die 
Erfolglosigkcit der Zusammenkunft zu St. Goar ') zwischen Zwentibald, den Grossen aus dem 
deutschen lteiche, so wie aus den franzosischen Landen, untcr den ersteren Ilatto von Mainz, 
zeigt dies deutlich. 899. Ais daher ain Ende desselbcn Jahres der Kónig Arnulf starb, wurde 
Ludwig das K ind, der reclitmassige Sobn des Yerstorbenen, auf dem Tage zu Forchheim zum 
Konige gewfihlt 1 2). Der jammervolle Zustand des Reiches unter der liegierung des Kindes hat 
zu vielen Klagen uber die unglttckliche W ahl Yeranlassung gegeben und man hat nicht ver- 
absaumt, die Schuld aller Unglttcksfiille den deutschen Bischofen in die Schuhe zu schieben, 
besonders den Mannern, welche die Zugel des Regimentes in jenen Unglitckszeiten in den 
[landen hatten, Hatto von Mainz und Salomo von Konstanz. Fragen wir nacli den That- 
sachen, welche die selbst noch in neuer Zeit vorgebrachten Beschuldigungen gegen die Bischófe 
begriinden, so werden wir yergeblich auf eine Antwort warten, wenigstens auf eine, welche 
stichhaltig wilre. Denn zunftchst und yor Ałlem haben nicht a l l e i n  die B i s c h ó f e  zu Forch
heim gewithlt, sondern Regino erzahlt yiclmehr: ,,A lle  Grossen des Reiches Arnulf’s wahlen 
seinen Sohn Ludwig zum Konig. “  Und warum grade ihn, den schwachen siebenjahrigen 
Knaben? Die beiden ausfuhrlichsten und sorgfaltigsten Quellen, Regino und die Fuldaer Jahr- 
bueher, sagen es ausdrilcklich; dererstere: quem ex  l e g i  t im o ma tri mo n i o susccperat: die 
letzteren: qui unicus de l e g a l i  u x o r e  illi natus erat. Die sonst wortkargen Gescliichts- 
schreiber der damaligen Zeit geben also ais bestimmten Grund die Rechtmassigkeit des einzigen 
ehelichen Solines an: man wollte durchaus nicht von der gesetzlichen Erbfolge abweichen. 
Dass der rechtmassige Sohn Arnulfs ein K ind, war ein Ungluck fttr Deutschland, aber ein- 
zelnen Wahlom kann man die Schuld hieryon nicht beimessen. Noch deutlicher, ais die ange- 
fuhrten Geschichtsbtlcher, sprieht sich Flatto in einem Briefe, der in yieler Hinsicht wichtig 
und merkwtlrdig ist, an Pabst Johannes IX . a u s3):  ,,E w . Heiligkeit mogę yersiehert sein, 
dass Niemand unterwilrfiger, treuer und gehorsamer gegen die romische Kirche ist, ais unser 
Stuhl. W ir haben Euch den Tod unseres Herrn, des Kaisers Arnulf, zu rnelden. Da hier 
unten Ałles unsicher ist und man nicht wissen kann, wo die Geister der Mcnschen nach dem 
Tode ilire Wohnung empfangen, so ersuchen wir Euch, yermoge der Euch ttbertragenen 
Schlilsselgcwalt, die Seele unseres abgeschiedenen Herrschers von den Banden der Schuld zu 
losen. Durcli den Tod des besagten Kaisers gerieth das Schiff der deutschen Kirche in heftiges 
Schwanken. Eine Zeitlang waren wir unschlussig, wen wir zum Nachfolger wilhlen sollten.

1) Regino a. a. 899. P. I. 608.
2) Regino. P I. 008. Anno domin inearn. 900 procercs et optunates, qui sub ditione Arnolfi fuerant, 

ad Foracheim in unum congregati, Hludowicum, filium praefati principis, quem ex legitimo niatri- 
monio susccperat, regem super se creant et coronatum regiisąue ornamentis indutum in fastigio regm 
sublimant. Ann. Fuld. P. I. 414. Hludowicus, filius eius (Arnolfi), qui unicus tune pan ulus de legali 
uxore illi natus erat. in regnum successit. Ebenso, aber kurzer, nile iibrigen Jahrbiicher.

3) Der Brief findet sich bei Mansi concil. colleet. XVIII. 203. Da mir dieses Werk nicht zu Himden 
war, so gebc ich die Uehersetzung GfriireFs 11. 387.
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W e i l j e d o c h  s c h w e r e  B e s o r g n i s s  u ns  t t n g st i gt e ,  dass  die E i n h c i t  des R e i c h e s  
s ich  in I! r u e l i s t a c k e  a u f l o s e ,  ward —  wie wir glauben, kraft gottlicher Eingebung —  der 
Sohn A rn u lfs , obgleich derselbe noch jung ist, nach dem gemeinsamen Beschłusse der Fttrsten 
und unter Zustimmung des ganzen Yolkes auf den Thron erhoben. Denn da die Konige der 
Franken bisher immer aus einem und demselben Geschleeht gewahlt wurden, wollten wir von 
der Sitte der Vater nicht abw eichen/'

W ir sehen aus diesem Briefe des Erzbischofs von M ainz, dass die W ahl gescliwankt 
liaben mag zwischen Ludwig und Zwentibald. Die versammelten Bischofe und Fttrsten 
erkannten, dass fttr die schrecklichen Gefahren der Gegenwart, welche von Aussen und im Innern 
drohten, ein kraftiger Arm eines kraftigeń Mannes nothig sei, aber sie ftirchteten zugleich, 
dass das Abweichen, das nochmalige Abweichen von der legitimen Erbfolge die Lube im Innern 
erst recht storen und Bttrgerkriege erwecken wttrde. Es war nicht bios eine leere Idee, die 
Legitimitat und die gerechten Ansprttche des einzigen Sohnes Arnulfs aufrecht zu halten, 
welche die Bischofe und Fttrsten bei der W ahl leitete, sondern vor Allem die Furcht, dass die 
Flinheit des Reiches sich in Bruchstttcke auflosen wttrde. W ie tief jener Gedanke an die legi- 
time Erbfolge, wenn auch ohne tiefere Ueberlegung, in den Gemttthem des Yolkes wurzelte, 
sehen wir an der Zustimmung des ganzen Yolkes, ais Ludwig zum Konige gewiihlt worden war. 
Und jene Furcht vor hochverratherischen Pliinen Einzelner, welche darauf ausgingen, das 
deutsche Reich zu zersplittern, war sie etwa unbegrttndet? Sehen wir nicht trotz der recht- 
massigen W ahl und noch sp&ter unter der gewiss kraftigeń Regierung Konrad’s 1. auf allen 
Seiten des deutschen Vaterlandes die heftigsten und blutigsten Fehdcn entstehen, welche die 
Untergrabung dćs koniglichen Ansehens und das Losreissen einzelner Theile voin Ganzen zum 
Zwecke hatten? Aber eine Macht lebte in Deutschland, welche mit umsichtigen Blicken alle 
derartigen Piane verfolgte, und wenn jene zur That wurden, mit aller Kraftanstrengung nieder- 
schlug: es ist (lies wahrend der Regierung der beiden n&chsten Konige das Episkopat. So 
unter Ludwig dem Kinde die Babenberger Fehde; sie wurde freilich auf eine gewaltsame, aber 
auch auf die einzig mógliche Weise beendet. Der Gewalt setzte man Gewalt, der List List 
entgegen. A uf welcher Seite Salomo gestanden, brauche ich hier nicht zu wiederholen: 
ttberall und zu allen Zeiten sehtttzte er das kónigliche Ansehn und trat allen Eingriffen in die 
bischófliche Gewalt mit Entschiedenheit entgegen. So muss er auch Hatto und den Kon- 
radingern mit Rath und That zur Seite gestanden hahen. W ir besitzen noch eine Urkunde ‘), 
nach welcher der eine der Konradingischen Brttder, Rudolf, Bischof von Wttrzburg, durch 
Gtlter, welche den Babenbergern abgesprochen worden waren, fttr die vielen Verletzungen, die 
er von Seiten der Babenberger hatte erfaliren mttssen, entschttdigt wurde, und zwar auf Bitten 
Mehrerer; unter diesen finden wir auch den Namen Salomo’s.

Aber nicht die inneren Fehden allein waren es, welche diese Zeit der Regierung des 
Kindes zu einer der unglttcklichsten Epoehcn fttr Deutschland gemacht baben; vor Allem war 
es das Auftreten und die Verheerungszttge der Ungarn. Wenn Heinrich I. und Otto I. schon 
alle Krafte des damals wieder zusammengerafften und einigen Deutschlands aufbieten mussten, 
um diese wilden Horden von dem Vaterlande abzuhalten, wie kann man bei den ersten Ein- 
fhllen dieses in ihrer Lebens- und Kriegsweise unbekannten, barbarischen Volkes erwarten, 
dass die Deutschen ttber sie siegen wttrden, die Deutschen, welche durch innere Kampfe l)

l )  Moiuiui. boica. XXVIII. 129.
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zerrissen und gespalten sind? Nicht ein einziges M ai sehen -wir, dass ein Heer von allen 
deutschen Gauen den Ungarn entgegengetreten ware; die einzelnen Landschaften geisondert 
entsenden ihre ohnmfichtigen Schaaren den wilden Schwarmen entgegen und werden nach der 
Besiegung jener dem ll£ubervolke eine sichere Beute. So sehen wir im Jahre 907 Baiern '), 
908 Sachsen und Thtlringen, 909 und 910 Alemannien yon den schrecklichen Feinden heim- 
gesucht. Die Heere, die ihnen entgegengestellt wurden, wurden vernicht,et, die Blttte des 
Adels getódtet, das Land aufs furchtbarste verwiistet,

Die deutschen Bischofe haben auch liier nicht gleichgiltig dem Ungltlcke des Vaterlandes 
zugesehen, sondern sie haben es mit den Waffen in der Hand vertheidigt oder wenigstens doch 
alle Kr&fte angestrengt, es zu schtltzen. Die Geschichtsquellen, obgleich selir dtlrftig, haben 
doch nicht yerfehlt, uns einzelne Beispiele der K riegsthatigkeit der Bischofe vorzuftihren. Die 
Alemannischen .Tahrbucher sagen von dem Zuge der Ungarn gegen Baiern 907 -): Liutpoldus 
dux et eorum (sc. Baugauriorum) supersticiosa superbia occisa, paucique christianorum evaserunt, 
i n t e r e m p t i s  m u l t i s  e p i s c o p i s  c o m i t i b u s q u e ;  yon dem gegen die Sachsen 9 0 8 : Burchar- 
dus dux Thuringorum et Ruodulfus episcopus (sc. Wirzeburgensis) occisi sunt.

Auch Salomo betheiligte sich am Kampfe gegen die Barbaren: in der oben von mir her- 
beigezogenen Schenkungs-Urkunde vom 28. Dezember 909 sagt er ausdriicklich: si de acie 
remearem. Er war auch gegen diese gefttrchteten Feinde ein Beschiltzer des Vaterlandes und 
seines jugendlichen Herrschers. Das Ungliick Deutschlands war trotz aller dieser Opfer ein 
furchtbares, und auch Salomo hatte den herben Schmerz, Alemannien, sein engeres Yaterland, 
aufs grausamste yerwastet zu sehn. Yorurtheilsfrei und klar erkennt der kluge Bischof von 
Konstanz, dass das Ungliick Deutschlands durch die Jugend und Schw&che des Herrschers her- 
beigefilhrt worden, dass dem Vaterlande eine kr&ftige Hand zur Vertheidigung gegen die inneren 
und ausseren Feinde Noth thue In einem uns noch erhaltenen Gedichte scliildert er das 
Ungliick des Reiches und die Ursachen desselben in scharfen Ztigen; sie lassen uns die Klarheit 
des Geistes des Verfassers erkennen, so wie die in das Gedicht eingewebten rtthrenden Klagen 
sein inniges Mitgefuhl ftlr die Leiden des Vaterlandes. Die Abfassung dieses langeren, poli- 
tischen Gedichtes 1 2 3) ,  welches an seinen Freund Dado, Bischof von Verdun, gcrichtet und in 
lateinischen Hexametern abgefasst ist, fallt jedenfalls m die letzte Regierungszeit Ludwig’s des 
Kindes. Nur einige auf die Zerruttung des deutschen Reiches bezGgliche Stellen will ich in 
deutscher Uebersetzung hier mittheilen, obgleich das Gedicht wohl werth ware, dass es in einer 
Monographie Salomo’s yollstandig gegeben wiirdc.

,,W enige sind unter uns, welche mit Einmilthigkeit nach einem und demselben Ziele 
hinstreben. Alle sind in Zwiespalt, der Bischof, der Graf und die Flerren. Es streiten unter 
einander Mitburger und Landsleute. Der stadtische Pobel tobt und die Gemeinden bereiten 
sich zum Kriege gegen einander. W as? Stachelt die Zwietracht nicht auch die Yerwandten

1) Annal. Alem. I*. I. 54: sang. maj. P I. 77: Augiens. P. I. 6K; Contin. Regin. P. I. (514. Jetzl tritt der 
Zeitpunkt ein, wo die bedeutenderen Quellen versiegen; mit dem J. 001 haben die Fuldaer Jahrb. 
aufgehiirt und nun mit dem J. 906 ist Regino stumm geworden. Dass sein unbekannter Fortsetzcr 
nicht mehr so glaubwiirdig ist, habe ich in der Einleitung gesagt, und es stchen von jetzt ab die 
Alemannischen und Reichenauer Jabrbucher oben an.

2) Siehe dieselben Jahrbiicher zu den betreffenden Jahren.
3) Das Gedicht findet sich in Canisius — Basnage lectiones antiąuae II. 239 ff. Eben dort auch die 

anderen Gedichte Salomo’s. unter ihnen das elegische Gedicht auf den Tod seines Bruders.
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auf? . . . Die, welche die Vertheidiger des Vaterlandes und des Volkes sein sollten, sie zeigen 
Anderen den W eg zum Streite; denn die Nachkommenscliaft derer, die Aufst&nde diirapften, 
schtlrt gierig den K am pf an. Da der Zwiespalt dieses einheitlichen Yolkes so gross ist, wie 
kónnte man an den Eestand dieses Reiches glauben? . . . Man muss sich wundern, dass nicht 
Alle schon von Grund aus vernichtet und die Staninie und die Yólker im yerderblichen Kriege 
aufgerieben sind, da ja , ach! Niemand da ist, der ihnen „Vorw ;irts‘ c oder ,,H alt ein‘ £ zuriefe. 
W enn die kónigliche Gewalt an der Spitze der Heereshaufen stande, so wilrde die Ordnung 
nicht so zerstbrt sein und die zwiespaltige Parteiung hiitte nicht so grosses Unlieil angerichtet. 
Die, welche Uebles ersinnen, wurden nicht zu den Gtttern und zum Throne der Rechtschaffenen 
gelangcn konnen. W as soli ich noch Mehreres hinzufilgen? Ueberall fehlen die Herrscher; 
Ordnung und Sitte gehen zu Grunde. W o keine Furcht eingefidsst wird, sagt m an, gibt es 
keine Ehre. (Hiermit meint Salomo die Schw&che und das geringe Ansehn der kdniglichen 
Gewalt.) Das liarbarenvolk (n&mlich die TJngarn), das von den christlichen Yolkern in seiner 
Heimat aufgesucht und zu eineni Tribute gezwungen wurde, dringt nun, da uns kein Konig  
regiert, in unsere Wohnungen und fordert den Tribut mit I ilut zurilck. Seit langer Zeit liat 
uns die Schwachę des Kindes, das nur noch den Namen eines Kónigs fuhrt, des Herrschers 
beraubt. Sein jugendliches Alter ist nicht geeignet far den Kam pf und nicht fttr die Gesetz- 
gebung, dem Gott Reiehe und Scepter ubergeben bat. Sondern der zarte Korper und die zur 
Thatkraft zu spat kommenden Krafte bereiten ihm Veraęhtung bei den Seinen und Verwegen- 
heit bei den Feinden. W ie sehr furchte ich, wie oft denke ich an den Spruch jenes Weisen, 
der da sagte: Wehe dem Yolke, dessen Kijnig ein Kind ist! “  ’)

Ich nehme liier wohl am geeignetesten Veranlassung, noch eines zweiten und zwar 
fil teren Gedichtes von Salomo zu erwahnen. Es ist dies ganz anderer Art und es zeigt uns 
nicht nur die Vielseitigkeit der geistigen Fahigkeit und die aussergewolmliche Bildung 
Salomo’s , sondern auch sein treues, anhangliches Herz. Noch vor dem durch die Ungarn- 
Einffille herbeigefahrten Elende der deutschen Landschaften, welches, wie wir sahen, das Ge- 
muth des deutschen Bischofs aufs heftigste bewegte und erschatterte, hatte ihn ein barter Schlag 
in seiner Familie getroffen: im Jahre 906 war sein aber Alles geliebter Bruder W aldo, Bisehof 
von Freisingen, gestorbeu, wie ich bereits bei der Darstellung der Verwandtschaftsverhitltnisse 
Salomo’s gesagt habe. Ihm und sich selbst setzte er ein ehrenvolles Denkmal in einem hochst 
ruhrenden und von dem lieftigsten Schmerze zeugenden Klagegedichte: dasselbe ist in elegischen 
Distichen geschrieben und ich w ill, auch um seine, far die damalige Zeit nicht gewohnliche 
Fertigkeit im Schreiben lateinischer Verse zu zeigen, einige derselben im Originaltexte mittheilen: 

Dum frater vixit, quidquid me durius ursit,
Insinuans illi hoc levius habui.

Hic mihi portus erat, mens huc mea se referebat,
Cum marę iactaret, meque salum quateret.

Hic baculus lasso fuit, hic medicamen et aegro;
Istic dum viguit, nil mihi triste fuit. 1

1) Quam vereor, quam saepe revolvo......
lllius eulogium, qui vae portendere genti,
Supra quara iuvenis staret dominaiio regis,
Asseruit.

3 *
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(Wahrend mcin Bruder lebte, habe ich A lles, was mich zu Hartes betraf, leichter crtragen, an 
ihn mich anschmiegend. Er war mir der IJafen, wohin ich mich zurtlckzog, wonn das Mcer 
stitrmte und die brausende See mich &ngstigte. Er war mein Stab, wenn ich milde, und meine 
Arznei, wenn ich krank war. Wahrend er lebte, gab es fur mich nichts Trauriges.)

Ilierauf kehren wir zu den Ereignissen selhst zurtick. Salomo schenkte seine geistigen 
und korperlichen Krkfte nicht nur seinem engeren Yaterlande Alemannien, er brach auch nicht 
hlos in Klagen iiber das Unglttck des gesammten Deutschlands ans, sondeni er war thiitig bei der 
Regierung des letzteren. Seit dem Anfange des Jahres 909 finden wir ihn namlieh in der Nahc 
des iungen Kónigs, mit dem Amte eines Kanzlers bekleidet, um so die Last, die ftir die 
schwachen Schultem des Herrschers zu schwer war, tragen zu helfen. Dieses Amt hatte 
Salomo schon einmal unter Karl dem Dicken innegehabt, noch ehe er den bischoflichen Stubl 
bestiegen. Wir besitzen aus dem Jahre 885 vier Diplome, s&mmtlich mit dem Namen Salomo 
ais Kanzler unterzeichnet, vom 15. April, vom 12. Juni, vom 8. und 23. September '). Gerade 
der Umstand, (lass er unter Karl dem Dicken diese Wiirde bekleidete, mag die Ursache gewesen 
sein, dass er unter dem Nachfolger, Arnulf, der nicht geringen Theil an der Absetzung des 
letzten Schten Karolingers hatte, nicht zu dieser Stelle berufen wurde; denn weder unter Arnulf, 
noch aus den ersten Regierungsjahren Ludwig’s des Kindes finden wir irgend ein konigliches 
Aktcnstilck, welches mit dem Namen Salomo’s unterzeichnet w tire. Das erste unter Ludwig, 
welches den Namen unseres Bischofs tragt, datirt vom 20. Januar 909 bei Holzkirchen im Erz- 
bisthum Salzburg 1 2). Yon jetzt ab aber bekleidet er dies Am t ununterbrochen unter Ludwig 
und Konrad 1. bis zu dem Tode des Letzteren 3).

In diesem Zustande des Elends und der Zerrttttung, herbeigeftlhrt durch die verheerenden 
Einfalle der ausseren Feinde und durch verderbliche Zwietraclit im Innem , befindet sich 
Deutschland im ersten Dezennium des zehnten Jahrhunderts, und in diesem lasst der korperlich 
und geistig schwache Knabe, den Deutschland damals seinen Konig zu nennen das Ungluck 
hatte, das Vaterland zurtick, ais er in der Mitte des Jahres 911 in Frankfurt starb. Die letzte 
Urkunde, welche wir von ihm besitzen, ist vom 16. Juni 911 in Frankfurt, und bald darauf 
mag er dort gestorben sein. Salomo finden wir an seiner Seite, denn auch diese Urkunde ist 
von ihm unterzeichnet4). Ausserdem finden sich auch die Konradinger an dem Sterbelager des 
jungen Konigs, denn auf das Bitten Konrad’s und Eberhard’s , seiner lieben Vettern, schenkt 
er dem Presbyter Gozbold Gtlter im Gau Folchfeld.

Iliermit schliesse ich den ersten Theil meiner Abhandlung; aber ungern. Grade unter 
der Regierungszeit Konrad’s I . ,  in der schwfibischen Fehde, d. h. in dem Kampfe gegen die 
beiden Burcbarde und die schwitbischen Kammerboten, Erchanger und Berthold, tritt die 
Thatigkeit Salomo’s und sein Verdienst um das deutsche Vaterland auf das Schlagendste und 
Glanzendste hervor. Aber die Nothwendigkeit gebietet, diesen Theil erst spater abzuhandeln.

1) Neugart cod. dipl. Alem. n. 5.53. 556. 559. 562.
2) Neugart cod. dipl. Alem. n. 659. .
3) Das Verzeichniss der Diplome findet sich in Boehmer regest. Karol. p. II" ff. von n. 1125 ab.
4) Monum lioica. XXVIII. p. 143. n. 101. Neugart cod. dipl. Alem. n. 678.
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I. HeOerfidjt &e$ ertljeiften HnterricOts.

A . V e r z e i c h n i s s  d e r  e i n g e f i i h r t e n  L e h r b i i c h e r  u n d  s o n s t ig c r  l l i i l f s -  
m it t e l  d e s  U n t e r r i c h t s  ( m i t  A u s s c h l u s s  d e r  A u t o r e n ) .

Die im vorjahrigen Programme (Schulnachrichten S. 1 u. 2) angegebenen Lehrbucher 
fttr den Unterricht in der deutschen, lateinischen, griechischen und hebr&ischen Sprache, in der 
Religion, Mathematik, Physik, Naturbeschreibung und Geschichte blieben auch in diesemjahre 
im Gebrauche. Fur „A h n ’s franzosische Grammatikcc wurde in Guinta eingeffthrt: „Praktische 
Yorschule der franzosischen Sprachevon Dr. Hermann Probst‘ % inSexta fur den geographischen 
Unterricht: Leitfaden fur den Unterricht in der Geographie v«n Prof. Dr. Daniel. —

Mit den Htilfsbiichern zur Einubung der erlernten Regeln muss zweckm&ssig zeitweise 
eine Yerdnderung vorgenommen werden; daher war in diesem Jahre in Quarta im lateinischen 
Unterrichte in Gebrauch: „Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen in’s Lateinische, 
bearbeitet von Heinr. Hottenrott far die Quarta eines Gymnasiumstc, und im griechischen Un
terrichte: „Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Griechischen in’s Deutsche und aus dem 
Deutschen in’s Griechische, fur Anfanger, bearbeitet von Dr. Spiess. “

Andere Yeranderungen haben nicht stattgefunden.

B .  U n t e r r i c h t s  -  t i e g e n s t a n d e .  

a) Spraclieii.
t .  D n i t e r l t r  S p r a r h e ,  einschliesslich der philosophischen Propadeutik in Prima.

S e x t a  2 Stunden. a) Anfangsgrtlnde der Grammatik ; Lehre vom einfachen Satze in Anlehnung 
an das Lesebuch. bj Lesen, Nacherz&hlung und Erkldrung der gelesenen StUcke; Vortrags- 
tlbungen. e) Schriftliche Arbeiten; kleine Nacherz&hlungen: hiiufige Uebungen in derOrtho- 
graphie und Interpunction. Oberlehrer P ad  rock.



Cłui nta  2 Stunden. a) An den Lesestucken und beim Unterrichte in der lateinischen Sprache 
die Grammatik unter Hinweisung auf das Lehrbuch; die allgemeinste Lelire von der Wort- 
bildung. b) Lesen und Erklaren von Musterstttcken; Yortragsubungen. c) Schriftliche 
Arbeiten: Nacherzahlungen, Erzahlungen und Besehreibungen. Gymnasial-Lelirer K n o t e l .

G u a r t a  2 Stunden. a) ])ie Lehre vom zusammengesetzten Satze mit iienutzung des Lehr- 
buchs und der Grammatik; Interpunctionslehre. b) Erklarung von Lesestucken; Yerstandes- 
und Yortragsubungen. o) Schriftliche Arbeiten, besonders Beschreibungen und kleinere 
Aufsatze nach vorangegangener Anleitung. Oberlehrer v. R a c z e c k .

T e r t i a  2 Stunden. a) Erklarung prosaischer und poetiscłier StUcke mit besonderer Berttck- 
sichtigung der Form und des Inhaltes. b) Uebungen im freien Vortrage. c) Schriftliche 
Arbeiten: freie Erzahlungen und kleinere Abhandlungen nach vorangegangener Besprechung. 
Collaborator Dr. F r a n k e .

U n t e r s e c u n d a  2 Stunden. aj Erklarung prosaischer und poetischer MusterstUcke mit An- 
gabe der literarischen Notizen uber die bezUglichen Schriftsteller und Dichter. b) Fraktische
Anleitung zu freien Aufsatzen. c) Metrische Uebungen; Aufsatze, zu denen die Aufgaben 
folgende waren: 1) Welche Vortheile gewahrt uns die Eintracht ? 2) Der Blick auf das Grab
ist fttr den Christen kein banger Blick. 3) Welche VorzUge gewahrt das Reisen zu Fussf
4) Mit Ehrfurcht grttsse jedes Menschenhaupt! 5) Die Macht derZeit, eine metrische Ueber-
setzung aus Ovid. Trist. IV . C. 1 — 20. 6) Die SUnde unter dem Bilde einer Schlange.
Eine Allegorie. 7) Wenn Jemand bescheiden ist, nicht beim Lobe, sondem beim Tadel, 
dann ist er’s. 8) Der Wahl. Eine freie metrische Uebung. 9) Die Reiselust. Ein poetischer 
Versuch. 10) Dem Guten nur sind Guter wahrhaft gut,  ein Quell des Unheils werden sie 
dem Bósen. 11) Kenntnisse sind der beste Reichthum. 12) Warum scheinen uns Guter, 
dereń Besitz uns versagt ist, so wunschenswerth! ■— Oberlehrer E i c h n e r .

O b e r s e c u n d a  2 Stunden. a) Poetik, erlautert durch Beispiele aus der deutschen Literatur- 
geschichte. b) Aufsatze; schriftliche und mtindlichc Disponiritbungen. Die bearbeiteten 
Themata waren folgende: 1) Die Schlacht am Trasimenischen See; Schilderung nach den 
Angaben des in der Klasse gelesenen Livius. 2) Warum zog Hannibal nach der Schlacht 
am Trasimenischen See nicht sogleicli gegen R o m ! 3) Es giebt wirklich sehr viele Menschen,
die bloss lesen, damit sie nicht denken darfen. 4) Was brachte Lokman nicht hervor, den 
man den Garst’gen hiess; die Silssigkeit liegt nicht i m R o h r ,  der Zucker, der ist sUss,
5) Erziehung nach synthetischer Disposition. 6) Concordia res parvae crescunt, discordia 
maximac dilabuntur. 7) Das Gedicht: , , Die Macht des GesangesW 8) Es kann dem Men
schen ausser Schuld und Sttnde nichts Schreckliches und Furchtbares begegnen. 9) Warum  
hatte Brutus und die Mitverschworenen den Casar nicht ermorden sollen ? Ferner metrische, 
an die Poetik sieli anschliesseude Uebungen; Vortragsiibungen. Oberlehrer Dr. M u l l e r .

P r i m a  3 Stunden. a) Das Hauptsaehlichste aus derRhetorik mit vorausgeschickter Uebersicht 
der wichtigsten Lehren der Logik und Psychologie. Aufsatzlehre mit Disponirubungen. 
Hauptwerke der bedeutendsten Klassiker lasen die Schuler privatim aus der Jugendbibliothek; 
einzelneMusteraufsatze wurden in der Schule erklart. b) Schriftliche Arbeiten; die Themata 
waren folgende: 1) A uf Erden ist kein Hafen deines Strebens; wo du ihn wahnst, da spanne 
gross’re Segel. 2) Die Hohe reizt uns, nicht die Stufen. 3) Lobrede auf den Ackerbau.
4) Geringes ist die Wiege des Grossen. 5) Egoismus ist die grósste Armuth eines erschaf- 
fenenWesens. 6) Der MitssiggSnger ist sein eigener Feind. 7) Noth erzeugt Kraft. 8) Kein
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Geiz ist erlaubt ais der Geiz mit der Zeit. 9) Werth des Vermogens. M it dem Motto: fallt 
euch Reichthum zu , so hangt euer Herz nicht daran. 10) W o  rohe Krafte sinnlos wal ten, 
kann kein Gebilde sich gestalten. 11) Welchen Nutzen gewahrt grundliche lieschaftigung 
mit der Geschichte? 12) Nicht um deine Mitgesellen sorge, wie sie mógen baun; dafiir lass 
den Meister sorgen; deine Stelle baue recbt. 13) Oft ist ein Fali das Mittel, desto herrlicher 
wieder aufzustehen. 14) Ungltlek, das gemeine Seelen niederschlagt, giebt besseren gemei- 
niglich neuen und hoheren Schwung. Nro. 3, 4 , 8, 9 , 12, 13 waren die Themata zu den 
Klausurarbeiten.

Die pro term. Ostem gepriiften Abiturienten schrieben ii ber das Thema: ,,FIin Leben 
voller Arbeit ist keine Last, sondern eine W ohlthat“ . Die pro term. Micliaelis geprilften 
Abiturienten mussten das von dem Herrn Commissarius gegebene Thema bearbeiten: , , IIober 
die Wahrheit des Ausspruchs: Und wenn’s gelingt, dann ist es auch verzieh’n , und jeder Aus- 
gang ist ein Gottesurtheil“ . D e r  D i r e c t o r .

Die Fristen fiir die Einlieferung der hauslichen Arbeiten zur Correctur waren in der 
Regei in den unteren Klassen eine vierzehntiigige, in den mittleren Klassen eine dreiwóchent- 
liche; in den oberen Klassen eine monatliche.

9. Ijateiiiiselie ^iiraclif.
S e x t a ,  10 Stunden. a) Regelmassige Formenlehre, Einiibung derselben dureh Uebersetzen 

aus dem Deutschen ins Latein und aus dem Latein ins Deutsche, b) Vocabellernen. c) Ilaus-  
liche Arbeiten und Extemporalien. Oberlehrer P a d r o c k .

Ouint.a.  10 Stunden. a) Wiederholung der regelm&ssigen Formenlehre; die unregelm&ssige 
Formenlehre; Einiibung beider durch Uebersetzen; Wortbildungslehre. b) Yocabellernen. 
c) Hausliche Arbeiten und Extemporalien. Gymnasiallehrer K n o t e l .

Q u a r t a .  10 Stunden. I. Grammatik: a) Wiederholung der gesammten Formenlehre; Syntax 
der Casus und Einiibung der Regein. b) Vokabellernen und Einiibung der erlernten Vokabeln 
durch Beispiele. c) Hausliche Arbeiten und Clausurarbeiten. II . Autoren: Aus Corn. 
Nepos die vitae: Miltiades, Themistocles, Cim on, Lysander, Thrasybulus; Phaedri fabulae 
lib. IV . u. V . Oberlehrer v. R a c z e k .

T e r  t i a. 10 Stunden. I. Grammatik: a) Die Lehre vom Gebrauche der Tempora und Modi 
und Einiibung derselben durch Uebersetzen aus dem Deutschen ins Latein und durch Ex- 
temporalien. b) Yocabellernen. II. Lesebuch und Autoren: Curtii Rufi de rebus gestis 
Alex. magn. lib. I Y . ; Siebelis Tirocinium poeticum. Collaborator D r. F r a n k e .  

U n t e r s e k u n d a .  10 Stunden. I . Grammatik: a) Wiederholung einzelner Theile der Syntas 
und einige Abschnitte aus der Syntax ornata. h) Uebersetzungsiibungen und Clausurarbeiten. 
c) Memoriren der Vokabeln in gelesenen Stellen und Yortrag langerer Stiieke des Gelesenen. 
II . Autoren: Cic. orat. pro llosc. Amerino cap. 1 bis cap. 39 statarisch und Caes. beli. civ. 
lib. I. und II. cap. 1 — 2 0 ,  cursorisch; Virg. Aen. lib. I i i  und IV . 1 — 300. Oberlehrer 
E i c h n e r .

O b e r s e k u n d a .  10 Stunden. I . Grammatik: a) Wiederholung und Befestigung der gesammten 
Syntax; Syntax ornata. b) Stiliibungen durch hausliche Arbeiten und Clausurarbeiten. 
c) Memoriren mehrerer Stellen aus den gelesenen Autoren. d) Schriftliche Arbeiten, beson- 
ders durch Uebersetzungsiibungen, nach Ostern auch in freien Aufs&tzen, zu denen die Auf- 
gaben folgende waren: 1) Amicus certus in re incerta cemitur 2) Hom o, qui erranti comiter
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monstrat viam, quasi lumen de suo lumine accendat facit: nihilo minus ipsi luceat, quum dli 
accenderit. Zur Orientirung wurde der Ort angegeben, woher die Stellen genommen worden 
sind. I I . Autoren: Liv. lib. X X I I .  statarisch; Cie. oratio I V . in Catilinain, pro Archia 
poeta und Caes. orat. in Sallust. b . C .  cursorisch; Yirg. Ecl. und Georg. lib. I . ,  nach Ostem  
Horat. carm. lib. 1Y. 1. 2 . 3. 4 . 5. Oberlehrer D r. M u l l e r .

P r i m a .  8 Stunden. I. Stil: a) Wiederholung der Satzlehre; die verschiedenen Satzverbin- 
duugen; dabei die wichtigsten stilistischen liegeln und sofortige Einttbung derselben durch 
Extemporalien in jeder latein. Stilstunde, durch hausliche Uebersetzungsttbungen und durch 
Clausurarbeiten. b) Freie Aufsatze und Clausurarbeiten ttber folgende Aufgaben: 1) Fortuna 
plerumąue eos, quos plurimis beneficiis ornavit, ad duriorem casum reservat. 2) Effugit mortem 
quisquis contempserit; timidissimum quemque conseąuitur. 3) Gloria majorum posteris quasi 
lumen. 4) Quae fuerunt caussae belli Mithridatici? 5) Laudes Scipionum. 6) Carthagi-
niensium interitum multo nobiliorem ftiisse quam Romanorum, exemplis doceatur. 7) Quae 
commoda et quae incommoda Romanis attulerint bella Punic-a, quaeritur. 8) Ouibus rebus 
factum est, ut ad Octavium Augustum summa imperii perveniret ? 9 )  Quibus rebus factum
est, ut Carthaginienses tam diu Romanorum armis resisterent? 10) Cur Romanis bella cum

F- Samnitibus gęsta tam periculosa fuerunt? 11) Ouibus argumentis Cicero in orat. pro lege 
Manilia babita Romanis persuadebat, ut ad Pompej um summa belli Mithridatici deferretur? 
12) Ouibus argumentis usus Caesar apud Sallustium comprobabat de conjuratis Catilinae non 
snmmum supplicium sumendum esse et quibus argumentis Cato sententiam Caesaris studebat 
refutare ? 13) Indicatur, quid caussae fuerit, cur Cicero in exilium ejiceretur. 14) Ciceronia-
num illud: ,,M ea mihi consc-ientia pluris est quam omnium sermo“  qua sit cautione adhibita 
ad vivendi disciplinam accommodandum, explicetur. 15) Ouibus deinceps usi fuerint Romani 
reipublicae generibus, breviter exponatur. Nro. 7. 8. 10. 13. 14. waren die Themata fiir die 
Clausurarbeiten. Die pro term. Ostern geprttften Abiturienten schriebcn ilber (las Them a: 
Num veruin est, quod Cicero dicit, simili usos esse fortuna Themistoclem atque Camillum? 
Die pro term. Michaelis geprttften Abiturienten: Lacedaemonii, quum ex bełlo Peloponnesiaco 
superiores discessissent, quam non juste imperitaverint ceteris Graeciae civitatibus, demon- 
stretur. Der D i r e c t o r .  I I . Autoren: Tacit. Annal. lib. I . cap. 1. bis cap. 49. statariscli; 
extemporirtes Lesen aus Cicero’s philosophischen Werken. Der D i r e c t o r .  Horat. carm. 
lib. 11. und III .  I —  4. Serm. lib. I I  1, 2 , 4 . Oberlehrer E i c h n e r .

3. (jiriecliisclie Nprarlie.
O u a r t a ,  6 Stunden. a) Regelmttssige Formenlehre bis zu den Verbis auf /ut ; Einttbung der

selben. b) Hausliche Arbeiten und Extemporalien. c) Memoriren der im grammatischen 
Unterriclit, vorkommenden Vocabeln. Oberlehrer P a d r o c k .

T e r  t i a,  6 Stunden. a) Wiederholung der regelmassigen Formenlehre; unregelmassige Formen
lehre; Einttbung derselben. b) Vokabellernen. c) Hausliche Arbeiten und Clausurarbeiten. 
d) Autoren nach Ostem : X en . Anab. lib. I . cap. 9 ., lib. I I I . cap. 1. und 2 . ;  Horn. Odyss. 
lib. I . v. 1 — 220. Kollaborator Dr. F r a n k e .

U n t e r s e k u n d a ,  6 Stunden. I . Grammatik: a) Wiederholung und Erganzung der Formen
lehre, besonders des epischen Dialekts. Syntax bis zur Lehre von den Casus, b) Einttbung 
der Regeln durch hausliche Arbeiten und durch Clausurarbeiten. c) Vokabellernen, Anwen- 
dung der gelemten Yokabeln in entsprechenden Satzen. II . Autoren: Xen . Cyrop. lib. IV .
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cap. 1 —  4. inclusiv statarisch; Anab. lib. Y .  cursorisch; femer Hom . Odyss. lib. IV . Ober- 
lehrcr E i c h n e r .

O b e r s e k u n d a ,  6 Stunden. I. Grammatik: a) Syntax der Casus und Wiederholung der Wort- 
bildungslehre. b) Einubung der Rcgeln durch hauslichc Arbeiten und durch Clausurarbeiten. 
c) Vokabellernen, Anwendung der gelernten Vokabeln in entsprechenden S&tzen. I I . Autoren: 
Herod. lib. V I I I .  cap. 1 — 90 statarisch; X en . Cyrop. cursorisch; Hom . II. lib. V I I I . u .  I X .  
Obcrlehrer Dr. M ii 11 er.

P r i m a ,  6 Stunden. I. Grammatik : aj Syntax der Modi und der Tempora. b) Einilbung der 
Regeln durch hausliche Arbeiten und durch Clausurarbeiten. Der D i r e c t o r .  II.  Autoren: 
Thucyd.JI.cap 23—  b9. statarisch; extemporirte und cursorische Lektttre aus Xen . Memorab. 
lib. I. und I I . Der D i r e c t o r .  Eur. Iphig. in Aul. von v. 400 bis zu Ende; Hom . II. X .  
und X I . Oberlehrer Dr. M u l l e r .

Die Frist fttr die Ablieferung und Anfertigung der Arbeit war in der Kegel eine drei-
wóchentliche.

4 . Kraiizosiscłic Spraelic.
Q u i n t a ,  3 Stunden. Lesetlbungen; Anfangsgrttnde der Formenlehre; Uebersetzung der Lese- 

stttcke und Einubung der Formenlehre durch h&usliche Arbeiten und Extemporalien; Vokabel- 
lernen. Gymnasiallehrer K n o t e l .

Cluarta ,  2 Stunden. Formenlehre bis zu den unregelmassigen Zeitwórtern; Uebersetzung der 
dazu gehórigen Lesestttcke; Vokabellernen; hausliche Arbeiten und Extemporalien. Gym- 
nasiallchrer K n o t e l .

T e r t i a ,  2 Stunden. Eeendigung der Formenlehre; Uebersetzung der entsprechenden Lese- 
stucke; Vokabellernen; hauslichc Arbeiten und Extemporalien. Gymnasiallehrer K n o t e l .

U n t e r s e k u n d a ,  2 Stunden. I. Grammatik; a) Wiederholung der Formenlehre. b) Ueber- 
setzungsttbungen. c) Vokabellernen. d) Hausliche Arbeiten und Clausurarbeiten. II. Lektttre: 
Lesebuch von Lttdeking 1. Theil. Oberlehrer v. R a c z e k .

O ber  s e k u n d a ,  2 Stunden. 1. Grammatik: aj Syntax mit fortwahrender Wiederholung der 
Formenlehre. b) Einubung der Regeln. cj Vokabellernen. d) Hausliche Arbeiten und 
Clausurarbeiten. II. Lektttre: Lesebuch von Lttdeking 1. Theil. Oberlehrer v. R a c z e k .

P r i m a ,  2 Stunden. I. Grammatik: Wiederholung der ganzen Syntax. bj Einilbung derselben. 
c) Memorirttbungen. d) Hausliche Arbeiten und Clausurarbeiten. I I . Lektttre: Monte,squieu: 
Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence. Oberlehrer 
v. R a c z e c k .

Die Frist fttr die Einlieferung der grósseren hauslichen Arbeiten war eine dreiwóchentliche.

5 . Hel»r&ixolie §prach e.
1. U n t e r -  und O b e r s e k u n d a  kombinirt, 2 Stunden. I. Grammatik: die Elementarlehre, 

die Lehre vom regelmassigen und unregelmassigen Zeitworte, Pronomen und Zahlwort. 
II . Lektttre: 1 Mos. 1. 2. 3. I II . Hausliche Arbeiten und Clausurarbeiten.

2. P r i m a ,  2 Stunden. I. Grammatik: die Syntax und die Wiederholung der Formenlehre. 
I I . Lektttre: Josua cap. 7 —  13. Psalm 1 — 8. einschliesslich. I II . Hausliche Arbeiten und 
Clausurarbeiten. In beiden Klassen Religionslehrer Lic. H i r s c l i f e l d e r .

4
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T e r t i a ,  3 Stunden. Deutsche Geschichte his 17 8 9 ; Uehersicht der Brandenburg-preussischen 
Geschichte mit Beriicksichtigung der Geographie Deutschlands und Preussens. Kollaborator 
Dr. F r a n k e .  _______

U n t e r -  und O b e r s e k u n d a  kombinirt, 3 Stunden. Geschichte des Mittelalters. Wieder- 
holung der griechischen Geschichte; historische Yortragsilbungen. Oberlehrer v. R a c z e c k .

P r i m a ,  3 Stunden. Neuere Geschichte von 1492 bis 1789. Wiederholung der alten und 
mittleren Geschichte in pragmatischer Darstellung. Der D i r e c t o r .

6.
S e x t a ,  3 Stunden. Die Grundlehren der Geographie; topische und politische Geographie der 

meisten Europ&ischen Staaten. Kandidat B a r t h e l .
Cluinta ,  3 Stunden. Allgemeine Einleitung in die topische Geographie; Wiederholung der 

topischen Geographie; politische Geographie sammtlicher Staaten Europa’s. D e r s e l b e .

iSach Beendigung des Beichtunterrichtes, welcher in dem Wintersemester von dem 
Religionslehrer Lic. H i r s c h f e l d e r  ertheilt wurde, empfingen am 25. April 26 Schiller aus den 
vier unteren Klassen zuin ersten Małe das heilige Abendmahl, mehrere andere empfingen zum 
ersten Małe das heilige Sakrament der Busse.

An den Wochentagen wohnten die katholischen Schuler vor dem Beginndes Unterrichts 
der heiligen Messe in der Gymnasialkirche bei, an Sonn- und Feiertagen Vormittags der Predigt 
und dem heiligen Amte der M esse, Nachmittags der Vorlesung, welche meist aus Gobinets 
,,Anleitung zur Frómmigkeit“  entnommen wurde, und dem heiligen Segen. Die alteren Schiller 
empfingen in der Regel alle sechs Wochen die heiligen Sakramente der Busse und des Altars; 
bei der Ausspendung des heiligen Busssakrainents wurde der Religionslehrer von den Herren 
Geistlichen der Stadt bereitwillig unterstatzt, woftlr denselberr hier der schuldige Dank 
gesagt wird.

Sammliche evangelische Schiller versammelten sich im Sommersemester kurz vor acht 
Uhr in einem Lehrzimmer, urn das Tagewerk mit einem Gebete unter Anleitung ihres Religions- 
łehrers zu beginnen. Die bereits confirmirten Schiller gingen im Jahre zweimal zum Tische 
des Ilerrn, die nicht confirmirten nahmen an der Kinderlehre 'l'heil

c*> Tecłinlsclie Fertigkeileii.
f . ftclifiiisclireiben.

S e x t a  und Cluinta kombinirt, 3 Stunden. Die Schuler wurilen nach guten Vorlegebl&ttern 
und Musterschriften eingeubt. Professor U h d o l p h .

9. Zeicluien.
S e x t a ,  2 Stunden. Elemente des freien Handzeichuens; die gerade Linie, W inkel, Dreiecke, 

V ier- und Vielecke, symmetrische und geometrische Figuren, Bogenlinien, einfache Gerath- 
schaften, Blumen, Anfangsgrttnde von Landschaften und leichtere Kopftheile.
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( ł u i n t a ,  2 Stunden. Zeichnungen schon schwererer Art;  die Lehre von der Bestimmung des 
Kern- und Schlagschattens und Einiges aus dem perspectiven Zeichnen.

G n a r t a ,  2 Stunden, an welchen auch einige Schtiler der Tertia Theil nahmen. Uebungen mit 
dem Wischer und Versuche im Tuschen in chinesischer Tusehe und Sepia und im Bunt- 
tuschen. Der Zeichnen- und Turnlehrer H a a s e .

Sext ,a ,  1 Stunde. DieElemente der Gesanglehre; ein- und zweistimmige Uebungen und Lieder, 
besonders die Kirchenlieder.

Q u i n t a ,  1 Stunde. Fortsetzung des theoretischen Unterrichts; neben den Kirehengesilngen 
zweistimmige Lieder und ais Yorbereitung filr die allgemeine Singstunde Gesftnge fur den 
gemischten Chor in beiden Oberstimmen.

Q u a r t a  und T e r t i a  kombinirt, 1 Stunde. Zwei-, drei- und vierstimmige Lieder und leichtere 
Chore, wobei der dynamische Theil besondere Bertlcksichtigung fand,

In der allgemeinen Singstunde: die Kirchenlieder, Psalmen von Neidhardt, Weiss u.s.w.  
Gesknge von Hahn, Gade, Kreuzer, Oelschl&ger, Mohring, Mendelssohn. Ausserdem in einer 
Stunde mit dem Sangerchor ftlr den sonn- und festt&glichen Gottesdienst: Messen, Graduale, 
Offertorien u. s. w. Zur Ausbildung in der Instrumentalmusik wurde wóchentlich eine Stunde 
benutzt. Gesanglehrer Rektor an der Stadtpfarrschule B a t t i g .

4. <ayiiiiiaM(ik.
Die gymnastischen Uebungen wurden von dem Turnlehrer H a a s e  wahrend des Winter- 

semesters im Winterturnlokale wóchentlich zweimal, jedesmal zwei Stunden, abgehalten, an 
welchen wegen des beengten Raumes nur abwechselnd einzelne Abtheilungen der Schiller Theil 
nehmen konnten. Die Sommerturnubungen fanden ebenfalls wóchentlich in zweimal zwei 
Stunden statt, aber fur alle Schiller zugleich.

An dem Schwimmunterrichte, welcher in der hiesigen Koniglichen Militairsehwimm- 
anstalt ertheilt wird, nahrn eine nicht geringe Anzahl Schiller des Gymnasiums Theil, von denen 
diejenigen, die ihre Dilrftigkeit durch ein Zeugniss darthun konnten, das geringe Honorar von 
15 Silbergroschen, die bemittelten aber 1 Thaler filr den ganzen Unterrieht und die Benutzung 
der Scbwimmanstalt wahrend der ganzen Badezeit zahlten. —  Mit Dank ist hier zu erwahnen, 
dass dem Director von dem Vorstande der Schwimmanstalt vier Freibillets zur Vertheilung an 
arme Schtiler tlbergeben worden sind.

TTeror&iiumjen fter (joOen 35ef)or&en
von allgemeinem Interesse.

C i r c u l a r v e r f t l g u n g  des K o n i g l i c h e n  P r o v i n z i a l - S e h u l - C o l l e g i u m s  vo m  
18 .  A u g u s t  1 8 5 7 .  Damit dem nachtheiligen Umherziehen der Schtiler von einem Gym- 
nasium zum andem entgegengetreten werde, sollen solche Schttler, welche eine Anstalt vor der 
Yersetzung verlassen und auf einer anderen die Aufnahme in die nachst hohere Klasse nach-
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suchen, einer strengen Prtifung unterworfen und falls das llesultat derselben nicht gauz befrie- 
digend ist, in dieselbe Klasse gesetzt werden, in welcher sie auf der verlassenen Anstalt gesessen 
haben. Eben so soli gegen solche Schuler, welche durch den Uebergang von einem evaiv* 
gelischen Gymnasium auf ein katholisches oder von einem katholischen auf ein evangelisches 
Gymnasium bei der bestehenden Ungleichheit des Beginnes der Jahrcursen ein halbes Jahr zu 
gewinnen beabsichtigen, eine unzeitige Nachsicht nicht geiibt werden; sie sollen vielmehr, 
weini sie sich nicht durch besonders befriedigende Leistungen vollkommen fahig gezeigt haben, 
bei der nachsten Versetzung zu einer hóheren Klasse nicht zugelassen werden, so dass sie viel- 
mehr ein halbes Jahr verlieren ais gewinnen, was ihnen gleich bei ihrer Aufnahme anzukun- 
digen ist. Ferner soli der Aufnahmetermin zu Anfange des Schuljahres innegehalten, sich 
spater meldende Schuler nur in dem Falle zur Aufnahme zugelassen werden, wenn sie sich uber 
ihre Yersaumniss durch Zeugnisse genilgend ausweisen.

V o m  3 0 . N o  v e m b e r  1 8 5  7. Das Konigl. Prov.-Schul-Collegium  theilt m i t , dass 
nach liescript des Konigl. Ministeriums der geistlichen Unterrichts- und Medicinal-Angelegen- 
heiten vom 26. Novbr. 1857 das Schulgeld an den katholischen Gymnasien der Provinz vom 
1. Januar 1858 an durch alle Klassen um 2 Thaler, behufs Yerbesserung von Lehrstellen an 
den genannten Anstalten, erhóht werden soli, und z war in der Art,  dass das volle Schulgeld 
von 12 auf 14, das ermassigte von 8 auf 10 und von 6 auf 8 Thaler gebracht wird.

D u r c h  C i r c u l a r - V e r f t l g u n g  de r s e l b e n  B e h ó r d e  vo m  3. D e c e m b e r  1 8 5 7 .  
Da die bei der Anfertigung der Abiturienten-Arbeiten vorkommenden Unterschleife noch nicht 
tlberall unterdruckt sind, so wird die grosste Wachsamkeit und Strenge wiederholt zur Pflicht 
gemacht. Zur Beseitigung des Uebels soli Alles vermieden werden, was dazu dienen kann, die 
Pritfung kngstlichen Gemtlthern zu einem Gegenstande rathloser Furcht zu machen. Demgem&ss 
werden hinsichtlich der W ahl der Themata die Bestimmungen der Circular-Verf(lgung vom 
12. Januar 1856 in Erinnerung gebracht. Die von den Abiturienten bearbeiteten Aufgaben 
sollen in Zukunft allgemein in den Programmen mitgetheilt werden.

V om  2 1 . D e z e m b e r  1 8 5 7 .  Es sollen von nun an statt 194 Exemplare der Pro- 
gramine 223 Exemplare an das K gl. Prov.-Schul-Collegium eingesendet werden.

V o m  2 0 . J a n u a r  1 8 5 8 .  Mittheilung des Ministerial-Erlasses vom 11. Januar, dem- 
gemass bei den vom 1. Juli c. eintretenden Ver&nderungen in dem bisher ttblichen Landes- 
gewicht in den Schulen bei dem Rechenunterrichte andere Wiihrungszahlen zu Grunde gelegt 
werden mtissen , und durch angemessene Behandlung der Sache die praktische Geltendinachung 
des neuen Gewichts vorbereitet werden soli. Ais Hillfsmittel fur die Reduction des Gewichts 
wird der Rechenknecht von Bohmer (Berlin 1857) und die ,,Neue Gewichtstabelle von Ulrich “  
empfohlen.

Durch Rescript des Konigl. Prov.-Schul-Collegiums vom 14. Juni 1858 wird auf die 
von dem Seminarlehrer F ix  in Soest herausgegebene ,,Wandkarte zur Geschichte des Preussi- 
schen Staates“ , so wie auf ,,die Uebersichten zur ausseren Geschichte des Preussischen Staatesc‘ 
aufmerksam gemacht

---- --- 'Ł!̂ l <9 -----
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Cłironik des (jymnasiinns.
Am  żweiten und dritten October meldeten sich sowohl die neu eintretenden ais auch die 

yorjahrigtói Schiller bei dem Director und den ubrigen Lehrern. Das Schuljahr selbst wurde 
den vierten October mit einem feierlichen Gottesdienste eróffnet. Die Lehrstunden begannen 
den 5. October mit der Yorlesung der Schulgesetze. Der Gang des Unterrichts ist in diesem 
Jahre nicht unterbrochen worden. Die Weihnachts-, Oster- und Pfingst-Ferien hatten die 
gesetzliche Dauer.

Das Geburtsfest Sr. Majestat des Kónigs beging die Anstalt den 15. October durch einen 
Schulakt und durch eine kirchliche Feier. Vor der Yersammlung der Lehrer und Schiller im 
Priifungs-Saale sprach der Director zuerst im Namen der Anstalt die Segenswttnsche fur den 
schwer erkrankten Landesvater aus und forderte die Schiller auf, des vielgeliebten Kónigs im 
kindlichen Gebete zu gedenken und Gott zu bitten, (lass er ihm Genesung verleihe und ihn 
seinem Yolke noch lange in segensreicher Wirksamkeit erhalte. Darauf hielt der Oberlehrer 
y. R a c z e c k  die von dem Kanonikus mid Professor Dr. G&r tne r  gestiftete Schulrede. Der 
Gegenstand seines Vortrages war: „ D i e  liedeutung Gottscheds im yorigen Jahrhundert“ . 
Nach dem feierlichen Schulakte wohnten Lehrer und Schiller einem feierlichen Hochamte bei, 
welches mit dem Te Deum geschlossen wurde.

Der schriftlichen und mtlndlichen Abiturienten-Prtlfung far den Ostertermin hatten sich 
neun Primaner unterzogen. Die mtindliche Prttfung fand unter dem Vorsitze des Herm  
Regierungs- und Schulrathes Dr. S t i e v e  den 26. Marz statt. Nach dem Ausfall der schrift
lichen und mttndlichen Prtlfung wurden sammtlicho neun Abiturienten far reif erkliirt.

'
N a m e n . Geburtsort. Religion. Alter.

£ a 
:s Z i 
g s s
-  s. e e 

la
ng

e 
iri

 
Pr

im
a 

? W ill

•studiren ?

Aufwelcher

Lniyersitat?
No. r* « er & ~ £

1. Lorenz Albrecht Breitenstein katholisch
Jahr

2 2 'A
Jahr
9

Jahr
2 Theologie Im Clerical- 

Seminar in 
Posen.

2 . Emil Fromchen Waltersdorf katholisch 21 % 9 V2 2>A Jurisprudenz Breslau.

3 . Benno Grosspietsch Bellwitzhof katholisch 18>/2 8 % 2 >4 Jura mrd 
Cameralia

Breslau.

4. August Hackenberg Glogau katliolisch 22 6V2 i 'A z. Postfach

5. | Anton Hirschberg Bischofs-
burg

katholisch 21 8 'A 2 '4 zur Inten- 
dantur

6. Albert Lipschutz Zullichau jiidisch 19 8 'A 2 A Medicin Berlin.

7. Ottocar Schiewek Fraustadt eyangelisch 2 0 % o y 2 2>A Theologie Breslau.

8. Carl Schon Glogau katholisch 22 8 '/2 2 'A Theologie Breslau.

9. Theodor Wagner Jńtschau katholisch 20 « '/* 2 -A Theologie Breslau.

Den 18 . Mai machten die Lehrer und Schiller des Gymnasiums den Fruhlings - Spazier- 
gang nach dem anmuthig gelegenen Hermsdorf in herkómmlicher Weise. Auch diesmal hiit 
Hert Rittfergutsbesitzer M o d e r o  in freundlicher Gesinnung seinen Garten der jugendlichen
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Freude geoffnet und durch maneherlei Einrichtungen in demselben abermals viel zur Erhóhung 
des Festes beigetragen. Der Frohsinn und die jugendliche Heiterkeit wurde durch Nichts 
gestiirt; viele Eltern der Schiller und Jugendfreunde nahmen an diesem Fes te Theil.

Der schriftlichen und miindlichen Prtlfung filr den Michaelistermin haben sich folgende
neunzehn Primaner unterzogen:

No.

N a  men. Geburtsort. Religion. Al ter.

W
ie

 l
an

ge
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um

?

W
ie

 la
ng

e 
in

 
Pr

im
a? W ill

studiren ?

A u f welcher

Universitat?

i. Joseph Dziubek Hialosliwe katholisch
Jahr

2 0 %
Jahr
9

Jahr
2 Theologie ImClerieal- 

Seminar in 
Posen.

2 . Hugo Franzky Gross-
Tschirnau

evangelisch 1 8 % 4 % 2 Medicin Berlin.

3. Hugo Hausilorf Neusalz katholisch 1 9 % 8 2 Theologie Breslau.

4. August Hollandt Dyck kath. 2 1 % 8 2 Theologie Posen.

5. August .Jacob Klopschen katli. 2 0 % 7 % 2 Theologie Breslau.

f>. Clemens Konitzer Deutsch-
Krone

kath. 1 9 % 8 % 3 Philologie Breslau.

7, Ernst Mtindel Glogau evang. 1 8 % 8 % 2  2 z. Baufach

8 . Theodor Pauli Lerchenberg kath. 1 9 % 9 3 Theologie Breslau.

9 . Rohert Pech Wahlstadt kath. 2 0 % b 2 Theologie Breslau.

1 0 . Alphons Pilaski Posen evang. 1 9 % 8 2 Jura Breslau.

11 Julius Rejewski Uścz kath. 2 2 % 1 0 3 Theologie Posen.

1 2 . Georg Seeling Neisse evang. 1 8 b 2 z. Militair

13. Hermann Scholz Silberberg kath. 1 9 % 8 3 Theologie Breslau.

14. Robert Seidel Kraschen kath. 1 9 % 10 2 Theologie Breslau.

15. Joseph Stolpe Grilnberg kath. 2 1 7 2 Theologie Breslau.

Ib. Anatol Testa Constan-
tinopel

kath. 2 0 b 2 Diplomatie Breslau.

17. Garl Testa Constan-
tinopel

kath. 18 b 2 Diplomatie Breslau.

18. Carl Volkel Weicherau kath. 2 2 % ~ 2 Theologie Breslau.

19. Ambrosius Wiesner Gr.-Osten kath. 20 9 <2 Theologie Breslau.

Der Herr Commissarius, Regierungs- und Sehulrath Dr. S t i e v e ,  hatte diesmal angc- 
ordnet, dass an allen katholischen Gymnasien der Provinz der deutsche Aufsatz, z u welehem 
er selbst das Thema gab, den lb . Juni angefertigt werde; eben derselbe theilte mit,  dass er 
ttberall erst nach seiner Ankunft die Pensa fur das lateinische Extemporale und das griechische 
Scriptum bestimrnen werde. Seine Ankunft erfolgte den 18 Juni. An der Anfertigung dieser 
beiden Arbeiten und an der miindlichen Priifung konnte der oben unter N o. 3 angefilhrte
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H u g o  H a u s d o r f ,  der kurz zuvor schwer erkrankt war, nicht Theil nehmen.\eiDie ubrigen 
18 Abiturienten schrieben den 19. Juni fruh, nachdem der Herr Commissarius diimfensa aus- 
gewahlt hatte, das lateinische Extemporale und das griechische Scriptum; die m an&; he Prtt- 
fung wurde den 20. und 21. Juni abgehalten. Nach dem Ausfall der schriftlichen uAiri.mUnd- 
licben Prufung wurden sammtliclie 18 Abiturienten far reif erklart. Durcli Rest l)tt des 
Kónigl. Hochpreisl. Proy.-Schul-Collegiums vom 27. Juli wurde auf Grand eines arancchen 
Attestes ausnahmsweise gestattet, dass die mttndliche Prafung des erkrankten Abiturienten 
H  u go  H a u s d o r f ,  der bereits vier Arbeiten angefertigt hatte, von der hiesigen Prufungs- 
Commission vorgenommen werde; die Leitung des Prufungsgeschiiftes wurde dem Director 
ttbertragen. Demzufolge fertigte der genannte Abiturient das lateinische Extemporale und das 
griechische Scriptum den 6. August an; mttndlich wurde er den 7. August gepraft. Nach dem 
Ausfall der schriftlichen und mUndlichen Prufung wurde auch dieser fttr reif erklart.

Noch mogę erw&hnt werden, um unsere Schuler zur Nacheifęrung aufzumuntern, dass 
auch in diesem Jahre zwei unserer ehemaligen Zoglinge an der Bearbeitung der von der Uni- 
yersitat Breslau gestellten Preis-Aufgahen sich mit gunstigem Erfolge betheiligt haben. Der 
Student der katholischen Theologie G u s t a v  G in e lla  liisete in diesem Jahre zwei Preis-Auf
gahen —  eine der philosophischen Fakultat undeine der kathol.-theologischen Fakultat — ; der 
Student der kath. Theologie R u d o lp h  B an  ner bearbeitete mit gttnstigem Erfolge eine von 
der eyangelisch-theologischen Fakultat gestellte Preis-Aufgabe. —

In der y o r ja h r ig e n  Schlussfeierlichkeit erhielten zur Aufinuntcrung und ais Aner- 
kennung ihres Fleisses und Betragens folgende Schuler Pramien:

In Oberprima: Anton Bartsch, Julius Ginella, Robert Krause, Paul Ziegner.
In  Unterprima: Carl Yólkel.
In  Obersecunda: Paul Uhdolph.
In Untersecunda: Gustav Glatzer.
In  Tertia: Paul Franzky, August Krabel, Carl Mantell.
In tjuarta: August Frómmchen, August Gutsche, Carl Hoffmann, Ernst Raabe, Bruno 

Renner, Albert Schwanduschka.
In Quinta: Eduard Fengler, Siegfried H alin , Franz Hirschfelder, Robert Priefer, 

August Striegan.
In Sexta: Isidor Fengler, Paul Paluthe, Franz Senft, Adolph Tschich.
Die Namen der diesjalirigen Pramianten werden im kanftigen Programme mit- 

getheilt werden.
-------- — ----------

C. Statistib.
I. F rcqiicn /.

Im Laufe des Schuljahres haben uberhaupt 295 Schuler die Anstalt besucht; von diesen 
sassen in I. 5 3 ; in I I . a 3 8 ; in II. b 3 5 ; in I II . 4 5 ; in IY . 3 9 ; in V . 4 5 ; in V I . 4 0 ; davon 
waren 225 katholisch, 42 eyangelisch, 28 jitdisch. Bei Eroffnung des Schuljahres wurden 
37 Schuler aufgenommen; im Laufe desselben traten noch 33 hinzu ; bis zum 8. August 1858 
gingen ab 41 Schuler, so dass jetzt am Schlusse des Schuljahres 254  Schuler yorhanden sind.

Die Gesammtfrequenz im Winter-Semester betrug 2 7 9 , namlich in I . 5 2 ; in II. a 3 8 ;  
in I I . b 3 3 ;  in I II . 4 4 ; in IV . 3 5 ; in V . 4 2 ; in V I . 3 5 ; davon waren 215 katholisch, 37 evan-

5



gelisch, 27 judisch. Die Frequenz im Sommer- Semester betrug 258 Schiller; namlieh in 
I . 3 7 ; in I I . a 3 0 ; in I I . b 3 2 ; in I II . 4 3 ; in IV . 3 7 ; in V . 4 2 ; in V I . 3 7 ; davon waren 
196 katholisch, 38 evangelisch, 24 judisch.

Zwei brave Schuler verloren wir durch den T o d ; beide starben in der Ferne von uns im 
elterlichen Hause: der Primaner Leopold Schubert und der Secundaner Wilhelm Mang.

2. Sammlungeit <les Cymnasiums.
1. L e h r e r b ib lio t h e k . Durch Ankauf und Geschenke wurde die Bibliothek auf 4930 Werke 

in 8558 BUnden gebracht. Geschenkt wurde von dem Hohen Ministerium durch das Konigl. 
Prov.-Schul-Collegium: M . v. Niebulir: „Geschichte Assuris und Babel’s“ . Fidiciu: „D ie  
Territorien der Mark Brandenburg, 2ter Theilt£. Fr D iez: , , Grarnmatik der romanischen 
Sprachen, I. TheiPC Vom  Konigl. Prov.-Schul-Collegium die von Dr. v. Montbacli heraus- 
gegebenen Breslauer Diózesansynodalstatuten; von Dr. Herm. W entzel: Symbolae criticae 
ad hist. scriptorum rei metricae latinorum; vom Kaufinann G uhn: der Kriegsschauplatz der 
Nord-Armee im Jahre 1813.

g. S c h u l e r b i b l i o t h e k .  Durch Ankauf und Geschenke wurde die Zahl der Werke auf 2321  
in 3686 Banden gebracht. Yon den Abiturienten Grosspietsch, Hackenberg, Hirschberg und 
Schon und von den Secundanern Koch und Nitsche wurden mehrere Bucher geschenkt.

3. Der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  Apparat, wie auch die ubrigen Sammlungen und Apparate 
fttr den g e o g r a p h i s c h e n  und h i s t o r i s c h e n  Unterricht, fttr den G e s a n g - ,  Z e i c h n e n -  
und Schreib-U nterricht sind von den etatsmassigen Summen yermehrt worden.

3. Uiiterstutaiiiigcit arm er. Ileissiger Nrhiilcr.
UnterstUtzungen von 40, 36, 24 und 16 Thalern erhielten: 1) aus dem Convictorienfond 

durchschnittlich in yierteljahrigen Paten 92 Schuler auf Yorschlag des Lehrer-Collegiums mit 
Genehmigung des Konigl. Prov. -Schul-Collegiums; 2) arme kranke Schuler erhielten aus der 
Heinold’schen Stiftung und dem Convictorienfond arztliclie Ptlege und Medikamente; 3) aus 
der Bauch’schen und Króhn’schen Stiftung wurden 8 Schuler unterstUtzt; 4) die Skeydische 
Pramie far das lateinische Extemporale erhielt der Abiturient C le  m e n s  K o n i t z e r ;  5) aus der 
Palm’schen Fundation wurde 42 Schalern das Schulgeld erstattet oder Schulbueher angeschafft 
oder sie auf andere geeignete Weise untersttttzt; 6) das Moser’sche Stipendium erhalt der 
Tertianer A u g u s t  G u t s e h e ;  7) aus der Maria Gartnerischen und Machui’schen Fundation 
genossen 3 ;  8) aus der Dr. Beerschen 5 ; 9) aus derBamberg’schen 1 5 ; 10) aus derEnderischen 
Stiftung 5 Schuler UnterstUtzungen. Mit dem innigsten Danke ist hier zu erwahnen, dass auch 
zu den diesjahrigen Zinsen des unter 9 angeftthrten Legates der Herr Geheime Commerzienrath 
Lehfeldt eine namhafte Summę beigetragen hat. 11) das Stipendium des Kanonikus und Prof. 
Dr. G&rtner erhielt zur Halfte der Abiturient C a r l  S c h o n  zu Ostem ; die andere Halfte erhalt 
jetzt der Abiturient C a r l  V o l k e l .  12) aus dem Vermachtnisse des eben genannten W olil- 
thaters sind 4 Schuler bekleidet worden. 13) aus der Prof. M . Anton Joseph SeidePschen Stif
tung erhielt die i 'ramie fur die beste deutsche Arbeit der Abiturient C i e m  en s K o n i t z e r ;  
14) von den jahrlichen Zinsen des Pramienfonds und des Dr. I)ietrich’schen Legates sind Bucher 
angeschafft worden, die ais Pramien in der Schlussfeierlichkeit werden vertheilt werden. Die 
Namen der diesjahrigen Pramianten werden im kunftigen Programme mitgetheilt werden. Herr 
Kaufmann Germershausen tibersendete wohlwollend auch in diesem Jahre einige Małe Frei- 
billets zu Musik-Auffahrungen, um sie an fleissige arme Schuler vertheilen zu lassen. Ausser- 
dem wurden viele Schuler von edlen Wohlthatern und Jugendfreunden in Glogau auf mannich- 
faltige Weise untersttttzt. Gott lohne es Allen reichlich!
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Vertheilimg der Unterriehtssfnnden nnter dle Lehrer
Im SokuUalire 18s*/5iś.

! Lehrer. I. I I . a.

I
'
I I . b. I II . IV . V . V I .

Su
m

m
a,

1. Director Dr. l l  e n l -  
z e l .  Ord. in I.

3 Deutsch 
5 Latein 
3 Griech. 
3 Gesch.

14

2. ProtessorOberlehrer 
I T k d o lp U .

4 Mathem. 
2 Physik

4 Mathem.
1 Physik

2 Deutsch 
10 Latein 
6 Griech.

4 Mathem. 
1 Physik

3 Mathem. 
2 Naturb. 3 Schreiben. 21

3

3. OberlehrerDr. JTItil- 
l e r .  Ord. v. II. a. 3 Griech. 21

4. Oberlchrer E i e h -  
l i r r .  Ord. v. II. b. 3 Latein

2 Deutsch 
10 Latein 
6 Griech.

21

5. Oberlehrer v .  R a -  
r / . r k .  Ord. v. IV. 2 Franz. 2 Franz. | 2 Franz. 

3 Geschichte.
(2 Deutsch 
HI Latein 21

6. Oberlchrer ł * a -  
d r o c k .  Ord. v. VI.

0 Griech. 
3 Gesch.

2 Deutsch 
10 Latein 21

7. Gymnasiallehrer 
K n o t  e t . Ord.Y.V. 2 Franz. 2 Franz.

2 Deutsch 
10 Latein 
3 Franz.

19

8. Rcligionslehrer hic. 
H ł r a e l i f e l d e r ,

2 Religion 
2 Hebr.

2 Religion 
2 Hcbraisch 2 Religion 2 Religion 3 Religion 3 Religion 18

9. Kollaborator Dr. 
F r a n k e .
Ord. v. III.

2 Deutsch 
10 Latein 
ti Griech.
3 Gesch.

21

10. Kandidat 
B a r t h e l . 3 Rechnen 4 Rechncn 

3 Geogr.
4 Rechncn 
3 Geogr. 17

11. Divisionsprediger 
K u lt  I r . 2 Religion 2 Religion J 2 Religion 6

12. Gesanglehrer Rektor 
R a t t i g .

1 allgemeine Singstunde. 
2 fur den Chor | 1 Singen 1 Singen 1 Singen 6

_ . , ~  ! | 1 12 Zeichnen|2 Zeichncn 2 Zeichnen 13. Zeichnen u. Turn- 1 1 1 1 1 1  
lehrer I l a a s e .  Alle Klassen kombinirt 4 Stunden Turncn.

6
4

5*



16
Tabellarische Uebersicht der statistischen Yerhaltnisse.
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Ordnung der offentliehen lYuliuig.

jUontag den IB. August, lo rm illa gs.
Yon 8 — 10 Uhr:  S e x t a  und O u in t a .
Von 10 — 12 Uhr:  Q u a r t a  und T e r t i a .

Aachmittegs.
Von 2 —  3 Uhr:  die U n t e r - S e c u n d a ,
V o n 3  — 4 Uhr:  die O b e r - S e c u n d a .
Yon 4 — 5 Uhr :  die P r im a .

IMenstafg den i 7. August. AormittagN.
In der Gymnasialkirche von 8 —  9 Uhr ein feierliches Hochamt mit Te Deum.
Im Priifungs-Saale von 9 Uhr ab G e s a n g :  Morgenlied: „N och  ahnt man kaum der Sonne 

L ic h t", von C. Kreutzer. , ,  Waldesgruss£< nach der Melodie eines Volksliedes vo» 
M . Bartholdy. ,,Frtthlingsahnung: O sanfter, silsser Hajuch£<, von demselhen. 

B e n j a m i n  M i c h a e l  in I.  b . : Prolog in deutsehen Versen. Von ihm selbst.
A u g u s t  K r a b e l  in II. b . : In Deiner Brust sind Deines Schicksals Steme. (Schiller.) 

Eigene Arbeit.
A u g u s t  G u t s e h e  in I I I . :  Der Szekler Landtag, von Chamisso.
O s k a r  H i m p e i n  I V . : Das Glocklein des Glucks, von Joh. Gabriel Seidl.
A d o l p h  T s c h i c h  in V . : Unten und oben, von Geissler.
R i c h a r d  K e m p n e r  in V I . : Die Schwalbe und der Sperling, von Fr. Hoffmann.
P aul  L o r e n z  in V I . : Der Savoyard, von Uhland.
T h e o d o r  P a u l i  in I.  a . : Yirtus domestica non est inferior militari. Eigene Arbeit.

Gesang: „Jagdlied“ , von M . Bartholdy, und Chor aus dem Finale der Loreley, von demselben. 
P a u l  S e e l i n g  in I I . a . :  Welehes waren die Ursachen der Entartung des lómischen Volkes 

in den letzten Jahren der Republik? Eigene Arbeit.
H u g o  B e r n d t  in I I I . : Der neue Diogenes, von Chamisso.
E m i l  B a um  in I V . : Der rechte Barbier, von Chamisso.
F r a n z S e n f t  in V . :  Der Nachtwarter von Reineckendorf, von F . W . A . Schmidt.
M a x  S t e u e r i n  V I . . Die Katzen und der Hausherr, von Lichtwer.
R u d o l p h  J a e k s c h  in V I . : Die wandelnde Glocke, von Gothe.
C a r l  T e s t a  in I.  a . : Frederic I I . fondateur de la puissance de son etat. Eigene Arbeit.
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C ie r n en s  K o n i t z e r  in I.  a . : lleizvoll klingt des Ruhmes lockender Silberton
In das schlagende Herz und die Unsterblichkeit 
Ist ein grosser Gedanke,
Ist des Schweisses der Edlen werth;

Aber schoner ist noch, reizender, liebłicher,
In den Armen des Freund’s wissen ein Freund zu sein;
So das Leben geniessen
Nicht unwilrdig der Ewigkeit. Klopstock.

Darauf spricht derselbe im Namen der Abiturienten einige Worte des Abschiedes. 
Eigene Arbeit.

A u g u s t  S t a u d e  in I.  b . :  Eine Schale des Harm’s , eine der Freuden wog Gott dem Men- 
schengeschlechte. (Hólty.) Hierauf richtet derselbe einige Worte des Abschieds 
an die Abiturienten. Eigene Arbeit.

Schlnssgesang: „ I m  W ald“ , von G . Yierling. —  Chor aus den sieben Schlafern, von Fr. 
C. Lówe.

Hierauf Entlassung der Abiturienten durch eine kurze Ansprache. Yertheilung der 
Pr&mien und Eekanntmachung der Versetzung in hohere Klassen.

Die Ferien beginnen mit dem 18. August und enden mit dem 29. September. Der 
30. September und der 1. Oetober ist zur Anmeldung der friiheren und neu eintretenden Schiller 
bestimmt. Am  2. Oetober wird das Schuljahr mit einem feierlichen Gottesdienste und mit der 
Vorlesung der Schulgesetze eróflnet. Die neuen Schiller milssen, wenn sie frilher kein Gym- 
nasium besucht haben, ein vom Ortspfarrer unterschriebenes Schulzeugniss und ausserdem ein 
Impf-Attest mitbringen.

Dr. W entzel, Director.


