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I. Ursprung der Astronomie.

K au m  sind der untergehenden Sonne letzte Strahlen erloschen, da entglimmen bei sonstklarer 
Atmosph&re am dunklen Himmelszelte allgemach einzelne, bei zunehmender Dunkelheit zahl- 
reichere und mit der sinkenden Nacht massenhafte Lichtpunkte, welche die Aussicht naeh allen 
Richtungen hin durch einen magischen Lichtschimmer begrenzen. Dieses flimmernde Gewimmel 
zahlloser Sterne, das wir unter der Benennung des Sternenhimmels begreifen, bildet keinen 
monotonen Hintergrund. Ein hellerer Lichtstreifen, seit undenklichen Zeiten unter dem Namen 
der Milchstrasse bekannt, umgurtet bandformig den ganzen Himmel. Auch das ungeilbteste 
Auge unterscheidet ausserdem mehrere Abstufungen in der Helligkeit und im Kolorit der ver- 
scbiedenen Sterne,1) und bei einiger Aufmerksamkeit ist Jedermann im Stande, viele Sterne 
immer wieder ais dieselben zu erkennen. Die Sterne andern aber auch ihre gegenseitige Lagę 
so wenig, dass es nur wenige Milhe nothig macht, dieselben nach ihrer eigenthiimlichen Grup- 
pirung zu besonderen Figuren zu vereinigen und Stembilder zusammenzusetzen, welche letzteren 
wieder ein ausgezeichnetes Mittel abgeben, sich in dem ringsherum tlber uns kugelformig aus- 
gebreiteten lian me zu orientiren, Bei der Betrachtimg des Sternenhimmels hilngen: Gegenstand, 
Anschauung und Kenntniss stets zusammen. Er entwickelt von selbst die Pracht seiner Ge- 
stalten in regelmassiger Aufeinanderfolge nach Baum und Zeit. Sein grossartiges, mit Figuren 
jeglichcr Art reich geschmiicktes Rundgemalde ist keine Erfindung eines Menschen oder eines 
Yolkes, dasselbe prangte, ein lehrreiches Buch von dem Ewigen mit Flammenschrift aufge- 
tragen, in Stiller Majestat am Himmelsbogen vom Anfange ber, und die Harmonie der Spharen 
yerkundete allen Zeitaltern die Feierklange der endlos forttonenden Schópfung. Die Sonne ging 
taglich auf und unter, in grdsseren Zeitabschnitten erglanzte die Mondsichel am abendlichen 
Himmel, mit dem Lenz erschien regelmassig der Schmuck der Blumen, mit dem Herbst die

J) Alle mit blossem Auge wahrnehmbaren Sterne theilt man nach dem Grade ihrer Ilelligkcit in 
sechs Grbssenklassen ein. Fixsterne, die nur durch Fernrohre gesehen werden konnen, nennt man tclc- 
skopische und theilt sie ebenfalls in Klassen ein, aber mit weniger Uebereinstimmung in BelrclT der 
Griissenangaben.
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Fttlle der Frttehte; der Mensch mochte es wollen oder nicht, Der Wechsel der Jahreszeiten 
folgte dem scheinbaren Laufe der Sonne; der Mensch mochte daran denken oder nicht. Der 
Mensch sah Alles und verstand das Gesehene. Oder sollte der Mensch, der jedenfalls durch 
Kummer und Sorgen in der Yorzeit weniger gedrilckt wurde, auf das Schauspiel, das Nacht um 
Nacht rlber seinem Haupte aufgefahrt wurde, erst bei der Herrichtung eines Kuhstalles, eines 
Pfluges oder eines Kahns aufmerksam geworden sein? So scheinen es wenigstens diejenigen zu 
yerstehen, welche da sagen, dass die Astronomie zu Gunsten der Viehzucht, des Ackerbaues und 
der Schifffahrt erfunden worden sei. O nein! der Sternenhimmel mit seinen wohl unterscheid- 
haren Gruppen und Gestalten war iinmer da; derselbe wurde von dem altesten Menschen- 
geschlechte angeschaut und war ihm hekannt. Zwischen Anschauung und Kenntniss liegt in 
der That keine Zwischenstufe des Kennenlernens oder des Studiuttis. Der Mensch ertlieilte den 
Gestirnen, wie bekannten Gegenst&nden, ihre Namen. Das grosse Licht arn Himmel nannte 
e r : Sonne, die kleinsten aber Sterne. A ach und nach erhielten aber auch die Sterngruppen ihre 
Namen und wurden fortan ais bekannte Gegenst&nde betrachtet. Ein blosser Hinblick auf die 
Beschaffenheit des Gegenstandes und auf das Wesen der menschlichen Natur helehrt uns zur 
Geniige, dass die Beschaftigung mit dem sichtbaren Himmel durch die hlosse Wahmelimung 
desselhen yeranlasst und keineswegs von oben aufgedrungen oder durch Noth, Mangel undElend 
von unten hervorgerufen sei. Der Sternenhimmel, das Symbol des Schońen, des Erhabenen, 
des Grossartigen, erzeugte unwillkurlich in der Seele des Beobachters den Zustand des Wohl- 
gefallens und der Bewunderung; der regelmassige Lauf der Sterne aber die Idee einer zweek- 
massigen Zeiteintheilung. Die erste Sternkunde, lediglieh die Uebersicht des schonsten Und 
griissten aller Panoramę yermittelnd, die Zeitdauer bis zur Wiederkehr derselben Gestirne ab- 
messend, war natttrlich, einfach und wahr, aber, weil von dem blossen Augenschein ausgehend, 
ohne alle Kenntniss der Zahl, Grosse, Entfernung, Bewegung und Beschaffenheit derHimmels- 
korper rmd daher unyermogend, ein sicheres Urtheil uber die Ursachen der Phanomene am 
Himmel anzubahnen. Allein die dem Menschen angeborne Speculation fallte ein Urtheil, leider 
ein yerkehrtes rmd lacherliches, indem sie statt der Krafte Intelligeńzen suhstituirte, und schuf 
die Mythologie und Astrologie. Mythologie und Astrologie bilden in der Astronomie die Chry- 
salide, einen zwar erklarlichen, aber nicht den naturlichen Stand. Daher kein Wunder, dass 
Dichter den Hergang und Zusammenhang der astronomischen Erscheinungen erganzten und bei 
der Belehung der wirkenden Figuren eine abenteuerliche Theogonie ausmalten. Wir mussten 
diese Wendung in der Astronomie erwahnen, um die Schwierigkeit einer Untersuchung darzu- 
thun, welche sieli zur Aufgabe gestellt, die Epochen in dem Lauterungsprocess eines Sternbildes 
aufzusuchen und zur Anschauung zu bringen. Die neuere Astronomie trat nicht mit Magiem, 
Mythographen und Dichtern in Verkehr, sondem schloss sich an Mathematiker, Physiker und 
Mechaniker an. Yon diesen erhielt sie das Fernrohr, die Kenntniss der Naturgesetze und einen 
yollendeten Calcul. Und bald erblicken wir an der Stelle der Mythologie und Astrologie die 
theoretisclie und physische Astronomie. Zu der heutigen Astronomie yerhiilt sich die Sternkunde 
der Alten inAbsicht der Wissenschaftlichkeit schwach, wie das lieblicheTraumbild eines Wiegen- 
kindes zu der erprobten Beflexion des kraftigen Mannesalters. Wer die Geschwindigkeit des 
Lichtes herechnete, die Bahnen der Doppelsterne bestimmte, der war weiser ais ein Uranus, 
Atlas, Fohi, Hermes oder Belus der Alten. Aber welclies war nun jenes glttckliche Volk, das 
die Herrschaft des Menschengeistes ilber alle Grenzen des Weltalls ausdehnte? Ach, es ist kein
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aus der Geschichte und der Ueberlieferuug yersehwundenes Gesehlecht. Wir kermen die 
glilcklielien Begrtinder der astronomischen Wissenhaft und nennen solche die Unsrigen. Nico- 
laus Copernicus, unser hoehachtbarer Landsmann, fuhrt den Zug der Koryphaen in der Astro* 
nomie an. Und welches war die Triebfeder za den so uberraschenden Erfolgen? Gerade das, 
was den Blick der ersten Menschen nach den Sternen lenkte: die angeborne Wissbegierde und 
der ])rang nach Erforschung der Wałrrheit.2)

11. Der Thierkreis.

I)ie 48 Sternbilder der Alton, dereń Namen auf uns gekonnnen sirnl, umfassen fast alle 
glanzenderen Sterngruppen des Himmels. Davon befinden sieb 12 in dem sogenannten Thier- 
kreise, 21 auf der nordlichen und 15 auf der sudlichen Halbkugel. Die Namen der ausgezeich- 
netsten Sterngruppen lesen wir schon im Homer, Hesiod und in den 1 ’>uchem des alten Testa- 
ments. Der Lówe gehort zu denSternbildern des Thierkreises. DieSonne rilckt namlieh in ihrem 
scheinbaren jahrlićhen Laufe amHimmel taglich beilaufig 10 von Westen nach Osten. Der Kreis, 
den die Sonne auf diese Weise zu beschreiben scheint, heisst die Ekliptik. Die Soune steht 
diesemnacli immer in der Ekliptik. Ein Streifen oder eineZone am Himmel von etwa 20°Breite 
zu beiden Seiten der Ekliptik heisst der Thierkreis oder Zodiakus. Innerlialb dieses Tlimmels- 
giirtels wandeln nicht nur die Sonne, sondern aucli der Mond und die Laufsterne. Der Zodiakus 
ist durcli 12 Gruppen seinem ganzen Umfange nach in 12 gleiche Theile eingetheilt. DieNamen 
dieser Sterngruppen sind folgende: der Widder, der Stier, die Zwillinge, der Krebs, der Lowe, 
die Jungfrau, die Wagę, der Skorpion, der Schutze, der Steinbock, der Wassermann und 
die Fische.3)

Wir werden zuYorderst die Frage nach dem Ursprunge des Thierkreises zu erortern haben; 
mit Losung dieser Frage wird zugleich die Grenze gesteckt werden, wie weit die Untersuchung 
ilber die historische Bedeutung eines seiner Zeichen, des Lowen namlieh, yerfolgt werden kann. 
Nach Letronne’s Meinung4) ist der Thierkreis eine ziemlich spdte Erfindung der Griechen. Der 
romische Philosoph Seneca sagt5) : ,,Noch sind nicht 1500 Jahre hin, seitdem Griechenland

>) llailly (Lettres sur lorigine des Sciences et sur celle des peuples d Asie, adressees a Mr. de Yoltaire 
Jil.ondres et Paris 1777. Lettres sur 1'Atlantide de Platon et sur 1’anciennc histoirc defAsie. Londres 1771.) 
hat die Spuren astronomischer Kenntnisse im grauesten Aherthum so bewundernswiirdig und vollkominen 
gefunden, dass er sich gedrungen fiihlte, anzunehmen; die Atlantier, ein sehr friihes Volk im nordlichen 
Theile von \s ie n , haben die Astronomie in ihrer hiichsten Yollkommenheit besessen , seien durch unbe- 
kannte Ursachen zerstreut worden und haben allerhand Bruchstiicke alter Weisheit an die benachbarten 
Vblkcr heriibergebracht.

2) Cic. de off. I, 4. Inprimisąue hominis est propria veri inąuisitio, atąue inyestigatio.
3) Die beiden bekannlenHexameter geben die Namen derZodiakusbilder in richtiger Aufeinanderfolge:

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Yirgo 
Libraąue, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.

4) Letronne, Analyse critiąue de Representations zodiacales.
5) Quaest. Nat. VII, 25.
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Zahlen und Namen den Sternen gegeben. “ Er legt also die astrognostische Terminologie den 
Griechen bei und bekundet, dass die Griechen sich fruhzeitig mit der Sternkunde beschaftigt 
haben. Nach einer Nachricht des Plinius ') hat Anaximander von Milet Olymp. 58 die Neigung 
der Ekliptik zuerst bemerkt, und Cleostratus aus Tenedos um das Jahr 500 v. Chr. den Zodiakus 
mit Bildern versehen. Es ist wahr, dass der Thierkreis ein griechischer genannt werden kann. 
Er ist in seiner gegenwartigen Gestalt genau so, wie ihn Aratus, Arzt undGrammatiker amllofe 
des Kónigs Antigonus Gonatas von Macedonien, in dem uns erhaltenen astronomischen Gedichte 
beschreibt. Aber eine Erfindung der Griechen ist er sicher nicht. Dupuis bat das Verdienst, die 
Methode vorgezeichnet zu haben, wie bei Erforschung geschichtlicherFragen uber astronomische 
Gegenstiinde zu verfahren sei. Aus der Wahl der Zodiacalbilder lasst sich der Himmelsstrich nach- 
weisen, unter welchem der Zodiakus entstanden, und die Zeit angeben, in welcher diese Bilder 
ihre Bestimmung erfullten. Filr Griechenland haben nun diese Bilder fast gar keine Bedeutung, 
Die Griechen selbst machen keinen Anspruch auf die Erfindung des Thierkreises. Im Gegen- 
theile deuten zerstreute Notizen ihrer Schriftsteller darauf hin, dass Hellas den Thierkreis von 
den Chaldaern erhalten habe. So berichtet Herodot1 2) ausdrucklich, dass die Renntniss des 
Polos, des Gnomon und der Tageseintheilung in 12 Theile von den Babyloniern gekommen sei. 
Ist man auch nicht vol!kommen im Reineri, welche besondere Art von astronomischen Hiilfs- 
mitteln unter obiger Benennung zu verstehen sei, so kann doch ais ausgeniacht angenommen 
werden, dass sowohl Polos ais auch Gnomon Dinge waren, die mit dem Zodiakus in der engsten 
Beziehung standen. Und der Yerfasser der \ Epinomis 3) erklart in naiver Weise die Ver- 
dienste der Griechen um die Astronomie mit folgenden Worten: ,,Ein Auslśinder war es, der 
solche Dinge zuerst wahrnahm, und ein altes Land, wo man zuerst die Gestirne beobaclitete, bei 
der Schonheit des sommerlichen Himmels, dessen sich Aegypten und Syrien erfreuen. Doch 
aberzeugen wir uns, dass die Griechen Alles, was sie von den Barbaren entlehnen, am Ende 
yersehonert wiedergeben. “ Nach Sextus Empiricus haben die Chaldaer die Ekliptik in 12 Stern- 
bilder eingetheit, nach Diodor4) jedes derselben einem der 12 Hauptgotter gewidmet, ja nach 
einer allgemein yerbreiteten Meinung5) waren die Chaldaer die ersten unter allen Menschen,

1) II. N. II, sect. 6,
2) II, 109, irótoę, ais die Himmelskugel, war bei den Alten eine bekanntc Sache. So tragt Atlas bei 

Apollodor II, 5 den Polos. Ist nun 7,u einer Sonnenuhr nach derMeinnng Letronne’s ein Quadrant und ein 
/cigcr erfordcrlich, so waren schon beide Ilegriffe in dem Worte yrćiiio>v enthalten, w'elches ursprunglich 
weiter nichts ais eine Art von Winkelmass bedeutete. Die Yerbindung Tińloę md yvtau,<,>v Sonnenuhr und 
Zeiger zur Bezeichnung eines einzigen Gegenstandes, der schon vollstandig durch yrdum y bestimmt ist, wiire 
cbenso ungeschickt, ais wenn wir sagten: eine Sonnenuhr mit Zeigcr, insofern eine Sonnenuhr ohne Zeiger 
nicht gedacht werden kann. Zudem ist aber hier nicht einmal von den Instrumenten selbst die Redo, sondern 
von der Theorie derselben; daher sagt nicht Herodot f/.u[lov, sondern fuuOnv. Der Sinn dieser Stelle ist 
einlach folgender: die Griechen erhielten die Kennlniss der Himmelskugel, dic Construction einer Sonnenuhr 
und die Eintheilung des Tages in 12 Theile von den Babyloniern. Wie allgemein der Begriff'des Himmels 
mit dem Worte polus verbunden wurde, sieht man an den unzahligen Stellen der romischen Dichter. 
Lucan. 3. 254. sagt geradezu: Sigmfer polus. Vrergl. Passow’s Lexikon. Nach Plinius (II. N. 11, c. 78.) hal 
Anaximcnes von Milet die Gnomonik erfunden und zu Lacediimon eine Sonnenuhr aufgcstellt.

3) Plato p. 986.
4) II, 30.
s) Cic. de Divinat. I, 1.
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welche sich wegen der Klarheit ihres Himmels ') mit der Beobachtung der Sterne und ihrer Be- 
wegung beschaftigten, so dass sich Ideler* 2) bewogen fand, die erste Unterscheidung derSonnen- 
bahn, die frttheste Bestimmung ihrer Lagę und die Eintheilung in ihre Dodekatemorien den Ba- 
byloniern oder ihrer gelehrten Kastę, den Ohaldaern, beizulegen. Kloden hat dagegen in dem 
Werke ,,der Sternenhimmel“ , welches Buch nicht dringend genug empfohlen werden kann, mit 
tiefer Gelehrsamkeit und glttcklicher Ueberredungsgabe nachzuweisen gesucht, dass der Thier- 
kreis in Aegypten erfunden sei, dass die Bilder seiner Zeichen nur far Aegypten eine yernttnftige 
Bestimmung erhalten und aus dessen klimatischen Yerhaltnissen eine befriedigende Erklilrung 
zulassen. — Wichtiger scheint uns der Umstand zu sein', dass auf den agyptisehen Thierkreisen 
durchweg der Lowe die Reihe der Sternbilder eroffnet. Da die Aegypter ihr Jahr mit dem 
Sommersolstiz und der Nilschwelle anfingen, so ist mit Sicherheit anzunehmen, dass ihre Thier- 
kreise aus einer Zeit stammen, wo die Sommersonnenwende im Sternbilde des Lowen, der Frtth- 
lingspunkt im Sternbilde desStieres gestanden hat. Wird die allgemeinePracession mit 0,° 013947 
far ein Jahr gerechnet, so ging der Kolur der Nachtgleichen im Jahre 3900 v. Chr. in denStier, 
im Jahre 1750 v. Chr. in den Widder tiber. Die agyptisehen Thierkreise gehoren also nach 
Anordnung der Bilder einer Periode an, welche zwischen 3900 v. Chr. bis 1750 v. Chr. abge- 
laufen ist. Wie sehr man auch immer die angefuhrte Uebereinstimmung des Himmels mit den 
klimatischen Yerhaltnissen des Landes hervorhebt, sie allein kann den Beweis der Erfindung 
des Thierkreises nicht liefern. Bis auf eine nur geringe Abweichung, welche in einer grOsseren 
Klarheit des Himmels besteht, ist das Klima am Euphrat dem agyptisehen konform, die Ueber- 
schwemmung gleichzeitig.3) Daher wdre Assyrien mit gleichem Rechte, weil aus demselben 
Grunde, ais das Land zu bezeichnen, far welches der Thierkreis eingerichtet sei. Die Thierkreise 
der Chaldaer und Aegypter sind beide sehr alt und in der Hauptsache ilbereinstimmend. Dass 
der griechische yon den Chaldaem entlehnt sei, scheinen die geschichtlichen Notizen, aber noch 
mehr seine gróssere Aehnlichkeit mit dem chaldaischen und die bedeutendere Abweichung von 
dem agyptisehen in der Darstellung der Bilder darzuthun. Die Verschiedenheit der Zeichen und 
Namen auf dem griechischen und agyptisehen Thierkreise kann in B r u g s c h 4) nachgesehen 
werden. Ideler meint, dass die Griechen die yorgefundenen Namen gelassen und nur die Zeichen 
der Bilder yerandert haben; wogegen Letronne5) die Vermuthung aufstellt, dass Zeichen und 
Namen verschieden gewesen seien. Dem sei, wie ihm wolle, die nachweisliche Existenz des 
Thierkreises yerlauft in eine Zeit, welche dem Zeitalter des Thales yonMilet, des Begranders der 
astronomischen Wissenschaft in Griechenland, um Vieles yorausgeht. Und doch sind Aegypter 
und Chaldaer nicht im ausscliliesslichen Besitz der Kenntnisse, welche zur Bestimmung der 
Jahreszeiten und Regelung des Sonnenjahres dienen.

Nach Colebrooke, dem wir aber Indien das Meiste und Beste yerdanken, ist schon in den 
Veda’s die Rede dayon, dass die Sonnenbahn an Erscheinungen des nachtlichen Stemenhimmels

') Nach einer Nachricht des englischen Missionar Stoddart,' mitgetheilt in der Zeilschrift „die Natur“ 
von Ule, dritterBand S. 148, ist die Luft zu Oroomiah in Persicn (37° 2 8 ‘ Br., 45° 5' ostl. Lange von Grecn- 
wich) so ausserordentlich klar, dass er die Jupitermonde, ebenso die Abweichung des Salurn von derKugcl- 
gestalt mit blossen Augen erkennen konnte.

ł) Ursprung des Thierkreises S. 13.
3) Solinus c. 37, p. 66 und Plin. H. N. V, c. 22.
4) Nouvelles Rccherches, Berlin 1856.
6) Obseryations sur les reproductions zodiacalcs, 1824, et sur l origine du zodiaąue grec, 1840.



8

abgemessen wird. l)ie Constellationen, in welchen der Mond an jedem folgenden Tage arn 
Sternenhimmel erblickt wurde, hiessen Nakschatra’s und bildeten far Indien einen Thierkreis 
des Mondes. Es sind dies dieselben Mondstationen, welche wir spater bei den Arabem unter dem 
Namen Menazil-el-kamar wiederfinden. Die Theorie des Mondes, die verwickeltste unserer 
meuen Theorien, ist bei den Brahminen so in Yersen abgefasst, dass ihre Anwendung gar keine 
Scliwierigkeit darbietet. Le Gentil glaubte seiner hohen Gelehrsamkeit und seinem ausgezeich- 
neten Rufę nichts zu*vergeben, wenn er sich von einem Tamuler im indischen astronomischen 
Calcul unterrichten liess. Er unterzog die Berechnung zweier Mondfinsternisse der indischen 
Methode und fand nur einen Unterschićd von 22 Minuten zwischen dem Calcul und der wahren 
Zeit. Bie Zeit ihrer Bauer wurde aber von den Brahminen mit einer grósseren Genauigkeit 
bestimmt, ais dies nur immer mit Hulfe der Tafeln von Maier, der besten, welche wię besitzen, 
geschehen kann.

Ceber die astronomischen Kenntnisse derChinesen in uralter Zeit geben die von Con-fu-tse 
500 v. Chr. gesammelten fttnf heiligen Bilcher, die Kings, einigen Aufschluss. Gleich der An- » 
fang des Chou-king, in welchemJao, der historischeStammvater derChinesen, denAstronomen 
H i und Ho Auftrage ertheilt, lasst die gegrttndetste Yermuthung zu, dass die Chinesen eine ur- 
alte Bekanntschaft mit dem Thierkreise, den Constellationen, demSonnen- undMondjahr hatten. 
Bie alteste yon Gaubil ais richtig befundene Sonnenfinsternissbeobachtung ist aus dem .Jahre 
2146 v. Chr.

Es ist eine erffeuliche Thatsache, in der Culturgeschichte auch noch da, wo sclbst die 
ftltesten Volker jede Rackerinnerung zu verłassen scheint, Benkmalern einer ungewóhnlichen 
Geistesgrosse aus noch fraherer Zeit zu begegnen. Aegypter, Chaldder, Inder und Chinesen 
verfolgen in rtthmlichem Wetteifer denselben Plan, ringen nach demselben Ziele. Ber Plan ist 
ohne Zweifel von jenem angelegt, der die siebentdgige Woche eingefahrt. Bieser wusste gar 
wohl, dass vier Wochen einen Monat und zwolf Monate ein Jahr gaben. >) Bie Ausgleichung 
der l&ngeren Zeitabschnitte durch die in  der Reihe folgenden kleineren tiberliess er den Nach- 
kommen. Wie sehr auch die zu Vółkern anwachsenden Kinder auf Abwege geriethen und in 
Ausschweifungen yerfielen, aus einer Naturanschauung eine Naturvergotterung schufen und bis 
kut Thieranbetung versanken: einige Erbstueke, wohin unter Anderem auch die Idee des Thier- 
kreises zu rechnen ist, haben sie unter allen Verhdltnissen treu bewahrt: eine ehrenvolle Ans- 
steuer in aufsteigender und ein ehrender Adelsbrief in niedersteigender Reihe. Einen sogenannten 
Naturstand der Rohheit, Wildheit und Unwissenheit, wie ihn uns einige Weisheitskramer, 
belletristische Renommisten und Bichter schildern,* 2) vermogen wir nicht an der Wiege unseres

>) Josephus berichtet (Aniqu. Jud. I, 3 , 9 .), dass die Dauer des eigentlichen Sonnenjahres und der 
periodischcn Ausgleichung dieser Dauer mit jener des Mondjahres schon den Erzv;itern vor der Sundflutb 
bekannt gewesen ist. Schelling sagt (Philosophie und Religion. Tiibingen 1802. S. 65): die gesammte 
Geschichte weist auf einen gemeinschaftlichen Ursprung aller Kunstc, Wissenschaften, Religion und gesetz- 
lichen Einrichtungen hin. Seneca (Epist. XC): Primi mortalium, quique ex his geniti, naturam incorrupti
seąuebantur, candem habebant et duccm et legem commissi melioris arbitrio.------- Non negavcrim fuisse
alti spiritus viros, et ut ita dicam, a diis recentes: neque enim est, quin ineliora mundus nondum effetus 
ediderit. Man lese diese ganze Epistel!

2) Schelling a. O.: „die Erfahrung spricht zu laut aus, dass der Menseh, wie er jetz.t erscheint, der 
IJildung und Gewohnung durch schon Gebildete bedarf, um zur Vernunft zu erwachen, und dass derMangel 
der Erziehung zur Yernunlt in ihm auch bloss thierische Anlagen und Instinkte sich entwickeln lasst, ais
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Geschlechts zu entdecken. Der Mensch erscheint, je hoher liinauf, desto ausdrucksvoller, wie 
er nach Massgabe seiner Naturanlagen erscheinen muss: verst;indig. Was wir also im ersten 
Abschnitte aus Grtinden der nothwendigen Causalitat ilber den Ursprung der Astronomie ange- 
deutet, das findet in dem vorliegenden Abschnitte auf dem ganzen, bis zu den Anfóngen des 
grossen Geschichtsdrama hin durchwanderten Gebiete seine volle Best&tigung. Das am Firma
ment in Flammenztlgen geschriebene Wort der ewigen Weishęit machte kein anderes Alphabet 
nóthig, um verstanden zu werden, ais das Licht, welches im Auge eines verniinftigen Wesens 
eine ganze Welt wiederspiegelt.

III. Astrognosie.

Wir sind nicht in dem Falle, den Sternenhimmel nach unserer Anschauung und unserem 
Gutdtinken zu ordnen, einzutheilen und zu bestimmen. Solches ist bereits durch Andere in 
eigener Weise geschehen. Unsere Aufgabe geht vielmehr da hin, uns von den Sternen undStem- 
bildern nach ihrenStellungen amHimmel und nach den hergebrachten BezeichnungenKenntuis* 
zu yerschaffen. Das einfachste Mittel hierzu besteht darin, dass man sich von Jemandem, der 
die Sterne und Sternbilder kennt, solche zeigen lasst. Dieses Mittel ist zwar das bequemste, 
aber nicht das anziehendste. Es giebt noch eine andere Methode, zu dieser Kenntniss zu ge- 
langen; das ist die Methode der eigenen Aufsuchung. Man yerschaffe sich eine sogenannte 
Alignements - Kartę und suche ein Sternhild nach der Zeichnung auf der Kartę am Himmel auf- 
zufinden. Mit dem grossen Baren wird dieser Yersuch einem Jeden gelingen. Der so gemachte 
Fund wird dem angehenden Astronomen gróssere Freude bereiten, ais dem Seefahrer die Ent- 
deckung einer Insel. Man merke sich nun genau die bei den einzelnen Sternen auf der Kartę 
stehenden griechischen Buchstaben. Die Reihenfolge der Buchstaben soli zugleich den Grad der 
Helligkeit andeuten. Mit Htllfe dieser Buchstaben wird man dann leicht auch die den Sternen 
von Alters her beigelegten Namen in jedem Sternenverzeichniss finden; denn f? leonis ist eben- 
soviel ais Denebola.') Hat man nun erst ein Sternbild, den grossen Baren und die helleren 
Sterne desselben kennen gelernt, so yersuche man in Gedanken am Himmel Linien zu ziehen,

dass der Gedanke ais móglich erschiene , das gegenwartige Menschengeschlecht habe sich von sich selbst 
aus der Thierheit, aus dem Instinkt zur Vernunft und Freiheit erhoben. J. J. Rousseau (discour sur l’ori- 
gine et le fondements de 1’inegalite parmi les hommes) lasst die Menschen im Naturstande vóllig wie 
Thiere leben, selbst ohne Unterscheidung der Kinder durch ihre Eltern. — Diodor yon Sicilien ( I, 8.) tragt 
die Ansicht, dass die ersten Menschen eine rohe, wilde, thierische Lebensart gefiihrt, ais die allgemeine 
Lehre des Alterthums vor. Yitruv. (I, 1.) sagt einfach: Homines veteri morę, ut ferae in silvis et spcluncis 
et nemoribus nascebantur, ciboąue agresti vescendo vitam exigel>ant. Auf solche Doctrin spielt Iloraz (Ars 
poet. 391) an. — Herder, der in seiner Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschhcit den Ungrund 
dieser Fabel auf eine iiberzeugende Weise aufgedeckt, hat an einer andern Stelle (Sammll. Werke: Frag- 
mente zur deutschen Literatur S. 152) fur seine Meinung das Horazische (Satir. I, 3 , 99 — 104) angezogen, 
ohne zu bedenken, dass diese Erziihlung eine Satire ist.

') Der Gebrauch der griechischen und lateinischen Buchstaben zur Bezeichnung der Sterne ist von 
Johann Bayer, Uranometria, Atlas in 51 Blattern, Augsburg 1603, eingcfiihrt.
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dereń Richtung durch zwei Sterne eines bekannten Bildes bestimint wird, und mit iłirer Httlfe 
zu einem hellen Sterne eines benachbarten Sternbildes zu gelangen. Dieses Experiment wird 
z. B. zur Auffindung des Polarsternes, a kleiner Bar, ftihren. Je mehr Sternbilder man aber 
kennt, desto leichter wird das Aufsuchen der folgenden noch unbekannten werden. Dieses Auf- 
suchen bietet alle Annehmlichkeiten, aber nicht die Gefahren und Leiden einer Entdeckungs- 
reise. >) Leider ist der Lowe keine so auffallende Sterngruppe am Himmel, um mit diesem Stern- 
bilde das Studium der Astrognosie anzufangen. Haben wir also nicht schon frtther die Aligne- 
ments-Methode im Zusammenhange ausgeilbt, so werden uns Alignements - Angaben bei dem 
Lowen von Littrow oder Jahn sehr wenig helfen. Wollen wir aber nichtsdestoweniger die Stern
gruppe des Lowen am Himmel for sich allein aufsuchen, so bleibt nichts ttbrig, ais bis zum 
15. Februar zu warten. Au diesem Tage geht Regulus, der schonste Stern dieses Bildes, um 
Mitternacht durch denMeridian nicht zu fern vomScheitelpunkte oder Zenith, hi sttdlicherRieh- 
tung. Er ist von vier hellen Sternen, welche ein gedrttcktes Aiereck bilden, der unterste recbts 
Der ttber ihm stehende ist mit y, der obere an der linken Seite des Yierecks mit §, der untere 
mit !t bezeichnet. Hat man nun das bezeichnete Sternenyiereck gefonden, so suche man mittelst 
desselben die folgenden Sterne des Bildes auf. Eine gerade Linie vom Regulus ttber den Stern 
& nachOsten hin gezogen, geht oberhalb eines schonen Sternes am Schwanze des Lowen yorbei. 
Dieser Stern ist mit fi bezeichnet und fohrt den Namen Denebola. Rechts vom Sterne y  ziem- 
lich in gerader Linie ttber dem Regulus erblickt man zwei helle Sterne, von denen der nordliche 
den Buchstaben £ und der sttdliche den Buchstaben ?; auf der Kartę bei sich hat. Yerfolgt man 
die Richtung yom Sterne S ttber den Stern £ westlich, so kommt man am Rachengrunde des 
Lowen zum Stern s und in kleiner Entfernung weiter zum Stern x, fonfter Grosse; eine yom. 
Stern & durch den Stern £ gedachte Linie lttsst ttber dem Stern e den Stern p yierter Gr&sse 
sehen. Der Stern a ist der esten Grosse, die Sterne f}, y, § sind der zweiten, die Sterne ć, £, r\ 
und rb der dritten Grosse. Wir erblicken sonach auf einem yerhaltnissmkssig kleinen Raume 
einen Stern der ersten, drei Sterne der Zweiten und vier Sterne der dritten Grosse zu einer Gruppe 
yereinigt. Tst hutt aueh dieses Stembild nicht der Hochaltar im erhabenen Sternendome, so ge- 
hijrt es doch zn den schonsten und ansehnlichsten des ganzen Himmels. Sein hellster Stern 
Regulus ist vom 29. Juni bis 5. September unsichtbar. Das Stembild kann also vom Ende 
Septembers bis Anfańg Decembers nur in den Morgenstunden, im Februar und M&rz aber auch 
schon des Abends am Osthimmel beobachtet werden.

') Den Verfasser, der zum Studium der Sternkunde durch keinen Menschen eine Aufforderung, durch 
keinen Lehrer eine Anleitung oder Unterweisung erhalten, hat die beispiellose Schónheit des Gegensiandes 
angezogen, eine hinreissende Vertiefung festgehalten, ein der reinsten Befriedigung theilhaftiger Genuss ent- 
schadigt. Das sind ihm die herrłichsten Feierabende, an welchen es ihm vergónnt ist, die heiligen Mysterien 
tu  belauschen, welche das erstgeborne Volk der Sterne schweigend und zugleich redend begeht.
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IV. Steraeimainen.

T)ie Eintheilung des (iber ans ausgebreiteten Himmelsraumes nach den leicht unterscheid- 
baren Sternengruppen ist eine sehr alte , aber fast von gleichem Alter ist die Benennung der 
Sterngruppen oder die Entstehung einzelner Sternbilder. Welche Anschauungsart oder welche 
Gedankenassociation nun den Menschen leitete, an den Himmel Thiere zu versetzen, d. h. die 
Sternbilder mit Thiernamen zu belegen, wird wohl niemals mit Sicherheit erkannt werden und 
ist im Grunde an sich sehr gleichgttltig. Wenn wir auch aus guten Grttnden zugeben, dass die 
Griechen gerade in der Zeit ihrer Blilthe keine sonderlichen Beforderer der Sternkunde waren, 
und mit Bedauern hinzufitgen, dass ihre Naturphilosophen undDichter mit ihrenPhilosophemen 
und Fabeln der Astronomie mehr Schaden ais Nutzen gebracht haben, so bleibt ihnen doeh das 
Yerdienst: die Himmelssphare in diejenige Ordnung gebracht zu haben, welche fiir die folgende 
Zeit uberall massgebend war. Mit dem Jahre 300 v. Chr. bricht fiir die Astronomie aber 
Aegyptens Fluren eine schone Morgenrothe an. Ptołemaus Philadelphus griuidete zu Alexandria 
mit wahrhaft koniglicher Munificenz eine Pflanzstatte der Gelehrsamkeit, welche in ihrem 
tausendjahrigen Bestehen auch fur die Astronomie von den besten Folgen begleitet war. Timo- 
charis and Aristyllus, die ersten Astronomen jener Schule, fingcn an, die Oerter am Himmel far 
einzelne Sterne nach der Bectascension und Declination zu bestimmen, mit einer Genauigkeit, 
welche hinreichend war, um die Vormckung der Nachtgleichen bemerkbar zu machen. Wir 
abergehen hier die grossen Yerdienste um die Astronomie eines Aristareh von Samos (264 v. Chr.), 
eines Euklides (285 v. Chr.), eines Eratosthenes (276— 196 v. Chr.), eines Apollonius (235 v. 
Chr.) und eilen zu Hipparch von N icią, der bei Beobachtung der Fixsternórter die Wahr- 
nehmung machte, dass seit Timocharis entweder die Sterne in der Ekliptik um 2° fortgerackt, 
oder dass diePunkte der Nachtgleichen urn ebensoviel zuruckgewiclien waren.1) Die Entdeckmig 
der Pr&cession verdanken wir also den Alexandrinern. 265 Jahre nach Hipparch unterzieht 
Cl. Ptolem&us, das hervorragendste Talent aller Alexandriner, die Leistungen seiner Vorganger 
einer ńeuen Bearbeitung und lieferte ein bedeutendes astronomisches W erk, welches unter dem 
Titel AJmagdst auf uns gekommen ist und nicht nur die Grundlage, sondern auch ein Muster zu 
allen ahnlichen Arbeiten fast durch 1500 Jahre geblieben ist. Wir kónnen die Wirksamkeit der 
AlexandrinischenSchulemitPtolem&us ais geschlossen ansehen. DesAratusPh&nomena unddes Pto- 
lemiiusAlmagest bleiben dieHauptwerke far dasStudium der griechischenSternkunde. Ais durch 
die kriegerischen Unternehmungen des arabischen Feldherrn Amru auch Alexandrien 641 unter 
dieBotmassigkeit des Khalifen Omar gebracht wiirde, war die Thatigkeit der Alexandriner lftngst 
eingegangen. Sind wir auch nicht ttber die allgCmeinen Zustande Arabiens in alter Zeit hinlftng- 
lićh aufgeklSrt, so darfen wir deshalb nióh annehmen, Arabien habe keine Vergangenheitgehabt. 
Nach einer Notiz des Abulfaradsch 2) hat man die Sab;ier fur die altesten Menschen gehalten.3) 
Auch findet man Spuren einer sehr frahen Cultur in Arabien. Wir erinnem nur an den merk- 
wilrdigen Tempel zu Petra4) und an die alte Stadt Sabota der Adramiten im Sabaerland mit

') Plinius (H. H. II, c. 26.) setzt dem Hipparch ein schiines Denkma).
*( Histor. Dynast. p. 2,
3) bedeutet im Aethiopischen Mensch.
^ Gott. Hetm; v. Schuberfs Reise iri das Morgeriland 3. B.

2 *
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ihren 60 Tempeln.') Die in den fruchtbaren, paradiesischen Gegenden des Glilcklichen Arabiens 
unter ihren Schechs umherziehenden Nomaden trieben yorzugsweise Sternkunde und Poesie.2) 
Daher ging mit Aegyptens Freiheit nicht auch die Astronomie unter. Schon unter dem zweiten 
Khalifen Abu-Dchafar El-Mansur (753— 774) aus der Dynastie der Abassiden bildete sich in 
der 764 erbauten neuen Residenz Bagdad ein Yerein von Gelehrten, der noch mehr unter Harun 
El-Rascliid (786 — 809) in Aufnahme kam und unter dessen Sohne Abdalla El-M amun seine 
hóchste Blttthe errreichte. Harun El-Raschid liess die Werke der vorzitglichsten griechischen, 
syriscbeu und altpersischen oder Pehlwi - Schriftseller itbersetzen; und diesem edlen Eifer ver- 
danken wir unter Anderem die Kenntniss der indischen Ziffernrechnung. Unter ihm fand aucb 
das grosse astronomische Lehrgebtiude des Ptolentóus seine Uebertragung und die Benennung: 
Almagest. Die Araber haben im Wesentlichen die Astronomie auf dem friiheren Standpunkte 
gelassen. Das Sternverzeichniss wurde in der hergebrachten Ordnung beibehalten. Nur die 
Namen mancher Sternbilder, welche mythologische Personen bezeichneten, wurden yerandert. 
Da sie ferner die Sterne genau so, wie die Griechen, nach denOertern des Bildes benannten und 
wohl auch zu manchen die Namen der eigenen astrognostischen Terminologie hinzufiigten, so 
entstand dadurch eine Menge neuer Sternennamen. Wir unterlassen die Anfuhrung der arabi- 
schen Schriftsteller, welche sich um die Verbreitung der Sternkunde verdient gemacht haben. 
Wilre es nicht darum zu thun, den Weg anzugeben, auf welchem unsere Astronomie zu den 
arabischen Sternennamen gekommen is t, wabrlicb wir hatten die Sternkunde unter der Aegide 
der Araber ganz mit Stillschweigen ubergangen, da ohnehin dieseibe durch die Araber nicht 
sonderlicb gefordert worden ist. Die meisten dieser Sternennamen sind arabischen Ursprungs 
und von denRabbinen im Mittelalter gebildet oder yielmehr entstellt, so dass es oft schwer wird, 
aus den einzelnen Lauten das ursprUngliche Wort herauszufinden und wieder herzustellen; aber 
aucb in der Corruption haben sie sich in den europaischen Sprachen so eingebiirgert, dass man 
sie ais bekannte Eigennamen betrachtet, ohne nach ihrer Bedeutung zu fragen. Zu denWerken, 
welche die Aufnahme der arabischen Sternennamen yorbereitet haben, gehort: der arabisch- 
lateinische Almagest, die lateinische Uebersetzung des astrologischen Werkes von Ptolem&us, 
die Alphonsinischen Tafeln und die astronomischen Elemente des Fergani. Unter den Erklarern 
der arabischen Sternennamen yerdienen genannt zu werden: Hyde, Golius, Joseph Scaliger, 
Hugo Grotius, Johann Bayer, Yiktor Bach und zuletzt Ludewig Ideler.

Der Name der Sterngruppe, welche wir im vorhergehenden Abschnitte, ais zu einem Stem- 
bilde geliorig aufgefunden haben, ist: der Lbwe, Atwv, leo, (El-ased). Die helleren
Steme dieses Bildes sind auch unter folgenden Namen bekannt:

a) Regulus. Dieses Deminutiy gebraucht zuerst Copernicus in dem Fixstemverzeichniss 
seines Werkes: De reyolutionibus orbium coelestium. Geminus, Ptolemaus und die 
Scholien zu V. 148 des Aratus haben fictodiaxoę, der arabisch - lateinische Almagest: 
Rex, Plinius H. N. X V III, c. 26 und 28: Stella Regia. Geminus giebt ais Grund dieser 
Benennung ein astrologisches Princip an, weil die in seiner Gegend Geborenen von

') Plin. H. N. VI, sect. 32.
J) Vergl. Ideler’s Untersuchungen uber denUrsprung uad die Bedeutung der Sternnamen, S.409u. folg.
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koniglicher Geburt zu sein scheinen. Beż Ulug Bekh heisst dieser Stern ,_̂ Lo (Melikhi) 
der konigliche. Sonst wird dieser Stern von den arabischen Astronomen riehtig nach 
seinem Orte A ^S (kalb el-ased) yagSia Atoyroę, Lowenherz genannt.

(i) Denebola. Eine Yerstammelung des arabischen: A«A5! (Dseneb el-ased) Schwanz
des Lowen. Die Alphonsinischen Tafeln lesen Deneb - alezeth. Die griechische Be- 
nennung dieses Stemes ist: fj rov Movroę ohgcc. Dieser Stern heisst auch ais die zwolfte 
Mondstation : (el-serfa), der Urnschlagende, weil die kalte Witterung umschl&gt,
wenn er in den Morgenstunden untergeht, und die heisse, wenn er aus den Strahlen der 
Sonne hervortritt. Kazwini.

y) Algieba. TJnstreitig aus: i (E l-dschebha) die Stirn entstanden. Allerdings steht
dieser Stern ziemlich tief am Halse, was auch Kazwini ausdrtlcklich zugiebt; gleichwohl 
nennt er die vier Sterne:<* *, y, £ und r\ die Stirn des Lowen, was gar nicht auffallen darf, 
wenn man bedenkt, dass der arabische Sternlówe ein wahres Zerrbild war. Diese Steme 
geben die zehnte Mondstation.

8) Zosma. Der Grieche Fswoyioę Xgv<Joxoxxr'/ę, Arzt und nebenher etwas Astronom, 
schrieb um die Mitte des vierzehnten Jahrhruiderts Astronomica, die aus den persischen 
Tafeln geschópft sind. Dieser hat den Namen £wGfice liorroę, etwa Gurt des Lowen. 
Ulug Bekh bezeichnet diesen Stern riehtig mit: A^M (Dhahr el-ased) Riicken 
des Lowen.

& Coxa, ist die lateinische Uebersetzung des arabischen (sak) Schienbein, Hilfte.
Uebrigens wird von Kazwini geradezu die Spica. A-Yli (sak el-ased) Schienbein 
des Lowen genannt, weil nach demselben Schriftsteller die Araber die Spica und den 
Aretur ais die Beine des Lowen betrachteten. Die Sterne 8 und {)• heissen auch:
(el-żubra) dorsi pars inter scapulas und sind die elfte Mondstation.

«) Der stldliche Rasalasad, genau das arabische: A ^ ii (ras el-ased) Kopf des Lowen.
/a) Der nordliche Rasalasad.
x) Minchir. Bei Ulug Bekh heisst dieser Stern: A ^ i  yśu* (Minchir el-ased) Nase 

des Lowen.

V. Mythologie.

Zu jener Zeit, ais Herakles durch Jupiter’s ubereilten Eid ■) Eurystheus, dem Kónige der 
Argeier zu Mykene dienstbar gemacht wurde und vom delphischen Orakel die Weisung erhielt, 
in Tiryns zu wohnen,2) wathete und witrgte um Nemea, einen Flecken zwischen Kleonae und 
Phlius, im nórdlichen Theile des Peloponnes, ein Ungeheuer von einem Lowen.3) Eurystheus 
trug nim dem Herakles auf, die Haut des nemńischen Lowen zu bringen. Herakles konnte ihm

i) Horn. II. t , 9 7 -1 2 0 .
*) Apollod. 2 , 4, 10— 12. Diodor IV, 10.
*) Paus. II, 15. 2 ,  3.
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weder mit den Pfeilen noch mit der Keule beikommen, weil das Thier unverwundbar war. Er 
faSste daher das anstiirmende Ungethttm am Rilcken und erdrosselte es mit den Armen. Das 
Feli zog er mit den eigenen Klauen des Thieres ab und umhing damit seine Schultem zum 
siehem Schutz gegen yerwundende Geschosse.') Diese That, welche den Helden yerewigte, war 
die erste von des Herakles bekannten Arbeiten. Der Lowe, welcher eigentlich von der Juno 
zttm Untergang des Herakles abgeschickt worden war, wurde nnter die Steme versetzt.2)

Nach dem Zeugniss des iigyptischen Priesters Ch&remon®) erkennen die Aegypter keine 
anderen Gotter, ais die Płaneten, die Sterne, die den Thierkreis zusammensetzen, und alle, die 
durch ihren Auf- und Untergang seine Eintheilungen bezeichnen. Zu den zwolf grossen (Zo- 
diacal-) Gottern, welche 17000 Jahre vor des Amasis Regierung von den acht hochsten (Pla- 
neten -) Gottern geboren wurden, gehorte der agyptische Herakles. 4) Er ist nach Diodor5) ein 
Sóhn des Jupiter, nach Cicero0) ein Sohn des Nil, nach Plutareh 7) bewohnt er die Sonne und 
wird mit ihr herumgetrieben, fahrt sinnbildlich auf dem Sonnenschiffe.8) Die fttnfundzwanzigste 
Platte des dgyptischen Pantheons zeigt eine Abbildung des dgyptischen Herakles zu Biban-el- 
Molouk mit einer hierogłyphischen Legende, welche nur die Erkl&rung zulasst: der agyptische 
Herakles ist eine Eigenschaft des grossen Gottes, Sohn der Sonne, oberster Herr. Eine gleiche 
Gottheit ist der Tyrische Herakles. Nach Cicero9) ist er der Sohn Jupiters und der Asteria, der 
phonicischen Astarte, dessen prachtvoller Tempel 2300 .Tahre vor Herodot erbaut sein soli;10) 
er Ueelsamen, der Herr des Himmels, er der Helios oder Eliun des Sanchoniathon, Abaddar, der 
herrliche Yater, der Gott von Heliopolis oder ISalbek, Melekarta oder Adramelech, der starkę 
Kdnig und Herakles Astrocliitoy des Nonnus. n)

In  richtigerErwagung der angeftlhrten Zeugnisse erscheint es nothwendig, mitHerbdot ’2) 
eine alte Gottheit und ein en Helden untet dem gemeinschaftlichen Nam en des Herakles zu unter- 
scheiden, oder mit Diodor I3) einen alteren und einen jttngeren Herakles anzunehmen. Diodor 
fiigt noch die Bemerkung hinzu, dass die Nachkommenschaft alle GrosSthaten dem letzten zuge- 
schrieben, gleichsam, ais wenn es nur einen Helden dieses Namens gegeben hktte. Nach der 
AnsćhauOng, wie die Alten den Sternenhimmel betrachteten, lag die Idee sehr nahe, die Sonne 
ais den himmlischen Herakles aufzufassen, welcher, durch den Zodiakus unaufhaltsam fort-

Apollod. 2 , 5, 1. Diod. IV, 11. Theocr. 25, 206 folg. Daher ofter beiManilius: Nemeaeus sc. leo. 
Ovid. ller. ep. 9, 61: pestis Nemeaea. Id. Metaraorph. 9, 235: vellus Nemeaeum.

2) Eratosth. Cataster. 12, Hyg. Poet. Astr. II; 24, Ampel. c. 2.
3) Porphyr. lipist. ad Anebonem Aegyplium und Manethon Apotelesmadca I, 203.
4) Herod. II, 43 und 145.
5) Diod. I, 24.

De nat. deorum III, 16.
’) De Js. et Osir. c. 41.
*) Auf einem der Basreiiefe in dem grossen Gemach des koniglichen Grabmals, welches zu Thńben 

M. Belzoni entdeckt hat, ist der agyptische Herakles auf der Barkę der Sonne neben der Sonnenscheibe 
placirt; und auch im zweiten Theile des Todtenbuches begleitet er den Sonnengott. Description de 1’Egypte, 
Antią. vol. II. pl. 7. col. 81 a 79.

°) De nat. deor. III, 16.
10) Herod. II, 44.
>>) Dionys. L. 40 v. 325 — 421.
I2) II , 43. ui-la Ttę 1 1  <‘Ho, Aiyvmloioi t/u a s/ rr—. urid II, 44.
«) III, 73.
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schreitend, die Sterngruppen erbleichen machte, siegend die Sternbilder tiberschritt und die 
Zodiakalschlosser nach der Reihe einnahm.') Der Sternic we steht auf den agyptischen Thier- 
kreisen im Scheitel des grossen Himmelsberges; im 1 Jiwen ist dieSommersonnenwende, in ihm 
eróffnet die Sonne das neue Jahr. Diesemnach wohut der Lowe in Nemea, d .h . in der Theilung 
des Jahres. Nach Manilius * 2) war imLówen dasHaus Jupiters und diesem gegenuber im Zeichen 
des Wassermanns dasllaus derJuno. In  dem letzteren Zeichen ńrusste nattirlich audi die Winter- 
sonnenwende liegen, und in dieser beklagte man den Tod des Osiris. Heim Sonnenuntergang er- 
sehien aber um cbeseZeit am óstlichen Himmel dasSternbild des Lowen; sein akronyktischer Auf- 
gang kilndigte also den Tod des Osiris an. Juno hat den Lowen abgeschickt, um den Herakles 
zu verderben.3) Oder der Lewe ist aus dem Monde auf die Erde gefallen.4) Allein nicht immer 
dauert Typhons Herrschaft, oder des Herakles Dienstbarkeit. Herakles, der starkę Sonnenheld, 
ruckt auf der siclieren Himmelsbahn gegen den Lowen vor. Nach der griechischen Erzahlung 
greift er den Lowen in der Nahe an und erwitrgt ihn mit seiner Hande Kraft.5) Unwillktirlich 
entstehen solche Gedanken, wenn man kurz vor dem Eintritt der Sonne in den Lowen den Ster- 
nenhimmel mit Aufmerksamkeit betrachtet. Das Sternbild des Lowen ist an sich abgerundet und 
liegt in der Ekliptik. Lei Annaherung der Sonne zu demselben sieli t es aus, ais versuche die 
Sonne den Lowen aus der Ferne anzugreifen, aber yergebens ; der letztere erglanzt nach ihrem 
Untergang am Abendhimmel immer wieder. Die abgesendeten Pfeile des Herakles, die Sonnen- 
strahlen, prallen erfolglos zurttek,6) Erst die Sonnenscheibe, Brust an Brust heranrollend, ist 
im Stande, den Sternglanz auszulóschen. Herakles erdrilckt den Lowen.7)

Dieser Mythos ton dem Kampf des Herakles mit dem nemaischen Lowen ist also weiter 
nichts, ais eine von den vielen Allegorien, welche sich, ist einmal der Sternenhimmel mit 
belebten Bildern bevolkert, einer tandelnden Reflexion von selbst darbieten, und welche nainent= 
licli von den alten, genialenDiclitern in dem ausgedelintestenLmfange ausgebeutet worden sind.

---- — — —

VI. Die Opora der Griedien.

Aratus 8) sagt: In dem Sternbilde des Lowen ftihrt die Sonne die heisseste Jahreszeit 
herbei. Die Felder sind, wenn sie in dasselbe tritt, von Aehren geleert. Dann wehen auch die 
Etesien, welche die Schifffahrt far Ruder- und schmale Schitfe unsiclier machen. Die Opora 
{'On<jio(t) war bei denGriechen die heisseste Jahreszeit, in welcher die Sommerfruchte eingesam-

’) Porphyrius bei Euseb. praep. ev. III, 11. spielt ausdrucklich daraut an.
2) Poeticum astronomicum II, 451 und 456.
3) Siehe Anm. 2. S. 14.
*) Ael. H. A. 12 , 7. Serv. Virg. Aeneis 8 , 295.
5) Apollod. I I , 5. Theocr. Id. 25, 266.
•) Theocr. Id. 25, 239.
’) Lucan 1, 650. Si saevum radiis Nemeaeum, Phoebe, Leonem 

Nunc premeres, toto fluerent incendia mundo.
•) Phaen. 149— 155. Confer. Avieni Aratea, 391 — 404.
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melt wurden. Sie begann mit demFrUhaufgang des Sirius. Nach der Beobachtung des attischen 
Astronomen Euktemon, eines Zeitgenossen von Meton, erfolgte fttr Griecheuland der heliakische 
Aufgang des Sirius, beim Eintritt der Sonne in das Sternbild des Lówen. Die Opora wurde nun 
ais die Zeit fixirt, welche die Sonne in dem Sternbilde des Lowen zubrachte: Die Homer, die 
keine selbstst&ndigen Beobachter waren, behielten diese Bestimmung bei und nahmen noch zu 
des Plinius Zeiten an, >) dass der Frtthaufgang des Sirius und die heisseste Jahreszeit mit dem 
Eintritt der Sonne in den Lowen erfolgte, obgleich die Berechnung nahe an 500 .Tahre frtther 
und zwar far Griechenland, das bekanntlich unter einem andern Parallel liegt, gemacht worden 
war. Auch wir sind in dieser Beziehung, wie die alten Homer. Unsere Hundstage treffen, wie 
die rómischen Dies eaniculares, in die Zeit, wahrend welcher die Sonne durch das Zeichen, aber 
nicht durch das Sternbild des Lowen geht. Der Unterschied besteht bloss darin, dass wir die 
wahre Sachlage kennen, aber trotz der besseren Einsicht die althergebrachten, mit der Zeit be- 
deutungslos gewordencit Namen gebrauehen, die Romer aber bei ihrer angenommenenHechnimg 
mit dem 11 imrriel in Uebereinstimmung zu sein glaubten. i)

i) Plin. H. N. !I , c. 47, ardentissimo aestatis tempore exoritur caniculae sidus, sole primam partem 
leonis ingrediente. Plinius setzt den Siriusaufgang auf den 18. Juli fest.

-B9W <



Schulnachrichten
fur das Jahr 1856/57 vom 29. September 1856 bis zum 18. August 18570

I. łleOctftdjt foes ertĘciften Mnferricfjts.

A. Aerzeicliniss sammtliclicr eingefuhrter Lehrbiiclier und sonstiger 
lliilfsmittel des Uutcrriełits (mit Ausscliluss der Autoren).

1. Deut  sche  Sprache. In (len vier  un te ren  Klassen: „  Bauer’s Grundztlge der Neu-hoch- 
deutschen Grammatik££; Bone’s „  deutsches Lesebuch fur hohere Lehranstalten.££ Erster 
Theil. In  den beiden oberen Klassen: Bone’s „deutsches Lesebucli u s. w.££ Zweiter Theil; 
ausserdem in Prima: Beck’s „Grundriss der Empirischen Psychologie und L o g ik i

2. L a t e i n i s c h e  Sprache. In  S e x ta  und Q u in t a :  „Kleine lateinische Sprachlclire u.s.w . “ 
von Ferd. Schultz; „Uebungsbuch zur lateinischen Sprachlehre££ von Ferd. Schultz. — In 
Q u a r t a  und T e r t i a :  „Lat. Grammatik fur untere und mittlere Gymnasialklassen££ von 
Dr. C. E. Putsche; in Q u a r t a :  „Aufgaben zum Uebersetzen ins Lateinische“ von Dr. A. 
Haacke, Weller’s „lat. Chrestomathie££; in T e r t i a :  „Uebungen zum Uebersetzen aus dem 
Deutschen ins Latem in bestandiger Beziehung auf Putsche’s kleine Grammatik££ von Dr. 
G. Lotholz; „Tirocinium poetieum££ von Siebelis. In den yier  u n t e r e n  Klassen: „Vo- 
cabularium££ von Bonnel. In S e c unda  und P r im a :  „L at. Grammatik£ £ von Zumpt. 
In S ecunda :  „Hundert Aufgaben zum Uebersetzen££ von Fr. Schultze. In P r i m a  noch: 
„Neue Darstellung der yerschiedenen Satzarten und Satzverbindungen der lat. Sprache££ 
yon Dr. L. Grieben.

3. G r i e c h i s c h e  Sprache. In Q u a r t a  und Ter t i a :  K. W. Krugers „Griechische Sprach- 
lehre far Anfanger££. Yogel’s „Griechisches Lesebuch££; Blume’s „Uehungen im Ueber
setzen aus dem Deutschen ins Griechische“, erster Cursus. — In Secun da und P r i m a :  
Buttmann’s „Griechische Grammatik££. In  Un te r  -S e cunda :  Blume’s „Uehungen 
u. s. w.££, zweiter Cursus. In Ober -S e  cunda:  Mehlhorn’s „Aufgaben u. s. w.££ In 
a l l e n  yier  Klassen: „Griechisches Yocabularium££ von K. Ditfurt.

4. F r a n z o s i s c h e  Sprache. In (1 u i n t a , G u a r t a  und T e r t i a :  Ahn’s „Franzosische Gram
matik in T e r t i a :  „Leęons franęaises de litteratureC£ von Noel und de la Plące. — InSe-
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cu n d a  und P r i m a :  KnebePs „Franzósisehe Grammatik44; „Uebungen zum Uebersetzen 
aus dem Deutschen ins Franzósisehe44 von Hochsten. In  beiden Secunden :  „Franz5si- 
sches Lesebuch44 von Ladecking, erster Theil. In P r i m a :  „Handbuch der neueren fran- 
zósischen Sprache und Literatur4 4 von Xaver Karker.

5. H e b r & i s c h e  Sprache. I n S e c u n d a :  Vosen’s „Leitfaden u. s. w.44; in P r i m a :  „he- 
braische Grammatik££ von Gesenius.

6. R e l ig i o n s w i s s e n s c h a f t .  1) Far die kathołisclien Schaler: In S ex ta  und Q u in t a :  
„Diocesankatechismus44; „die biblische Geschichte££ von Kabatli. In U u a r t a  und Ter-  
t ia :  Dubelmanns „Handbuch u. s. w.££ In S e c u n d a  und P r im a :  Martin’s „Ilandbuch 
u. s. w.44 — 2) Ftlr die eyangelischen Schiller: In S e x t a  und Q u i n t a :  „biblische Gc- 
schichtet£ vonPreuss.[In Cłuar ta  und T e r t i a :  „Lehrbuch far denReligionsunterriclitvon 
Kell u.s. w.££ In S e c unda  und P r im a :  „Lehrbuch der heiligen Geschichte££ von Kurtz. 
Ausserdem in a l l e n  Klassen; „die Sammlung geistlicher Lieder filr Kir che, Schule und 
Haus££ von Anders u. Stolzenburg. I n O u a r t a  bisPrima:  eine vollstandige deutsche Bibel.

7. M a t h e m a t i k .  I n S e x t a ,  Q u i n t a ,  Q u a r t a :  Brettner’s „bflrgerliche Rechenkunst.££ 
Von T e r t i a  bis P r im a :  Kambly’s „Elementannathcmatik££; in S e c u n d a  und P r i m a :  
Vega’s „logarithmische Tafeln££.

8. P h y s i k .  In  S e c u n d a  und P r im a :  Brettner’s „Leitfaden££.
9. N u t u r b e s c h r e i b u n g .  In T e r t i a :  Schilling’s „Grundriss der Naturgeschichte££.

10. G e o g r a p h i e  und Gesch ich te .  a) Filr die Geographie in S e x ta  und Q u i n t a :  Roon’s 
„Anfangsgriinde der Erd-, Yólker- und Staatenkunde.££ b) Ftlr die Geschichte in Q u a r ta :  
Putz „Grundriss der Geographie und Geschichte der alten Zeit££. In  T e r t i a :  Piltz 
„Grundriss der deutschen Geschichte44 nebst dem Anhange: „Ucbcrsicht der brandenbur- 
gisch-preussischen Geschichte44. In S e c u n d a  und P r im a :  Grundriss der Geographie 
und Geschichte der alten^ mittleren und neuen Zeit. In  den vier  o b e r e n  Klassen ais 
historisches Lesebuch: Schwarz „Handbuch far den biographischen Geschichtsunterricht44. 
— Hilfsmittel: far den geogr. Unterricht; Sydow’s Schulatlas; far den Unterricht in der 
alten Geschichte: Schulatlas der Alten Welt von D’Anville u. s. w. — In  P r im a :  Beck’s 
historisch - geographischer Atlas,

B. Unterriclłts-Gegenstande.
a) S p r a c l ie n .

I .  l l e n t s c l a e  S j i r a c h c ,  einschliesslich der philosophischen Propadeutik in Prima.

S e x ta  2 Stunden. a) Anfangsgrande derGrammatik, I.ehre vom einfachen Satze inAnlehnung 
an das Lesebuch. b) Lesen, Nacherzahlung und Erklarung der gelesenen Stacke; Vortrags- 
Uebungen. c) schriftliche Arbeiten, besonders Uebungen in [der Orthographie und Inter- 
punction; kleine Nacherz&hlungen. Gymnasiallehrer Knote l .  

t łu  i n t a  2 Stunden. a) An den Lesestacken und bei demUnterrichte in der lateinischenSprache 
die Grammatik unter Hinweisung auf das Lehrbuch. b) Erklarung von Lesestacken, dabei 
Sprech- und Yerstandesabungen; Vortragsabungen. c) Schriftliche-Arbeiten: NacherzŁhlun- 
gen, Erzahlungen, und Beschreibungen. Oberlehrer v. Raczek .
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Quar ta  2 Stunden. a) die Satzlehre mit Benutzung der Lesestiicke und Grammatik. b) Er- 
kl&rung von LesestUcken, dabei Yerstandes- und Vortragsttbungen. c) Schriftliche Arbeiten: 
freie Erzahlungen und Beschreibungen. Collaborator D r. F r a n k e .

T e r t i a  2 Stunden. a) Uebersichtliche Zusammenstełlung der grammatischen Lehren; fassliche 
und allgemeine Dispositionslehre. b) Erkl&rung prosaischer und poetischer StUcke aus dem 
Lesebuch; VortragsUbungen. c) Schriftliche Arbeiteii: leichtere freie Arbeiten und schwerere 
Beschreibungen. Oberlehrer P a d r o c k .

U n te r s e c u n d a  2 Stunden. a) Bei der Erkliirung poetischer Lesestiicke die Lehre iiber die 
Idee, den Inhalt und die Form der Gedichte. b) bei der Erkl&rung prosaischer Lesestiicke 
die wichtigsten Lehren aus der Topik; dabei Angaben "der wichtigsten literarischen Notizen 
iiber die betreffenden Schriftsteller und Dichter. c) Dispositionslehre an den gelesenen Ab- 
handlungen des Lesebuches anschaulich gemacht und durch theils h&usliche, theils extemporirte 
Arbeiten eingettbt. d) Schriftliche Arbeiten und Beurtheilung derselben: Aufs&tze, metrische 
Arbeiten und poetische Yersuclie. Oberlehrer Dr. Mil ller.

O b e r s ec u n d a  2 Stunden. a) Uebersichtliche Geschichte der alteren deutsclien Literatur nach 
dcm Lesebuche von §. 1 bis §. 11 verbunden mit althochdeutscher Lectilre von Seite 1 
bis 55. b) Abriss der Poetik nach dem Lesebuche in Verbindung mit Lesung Klopstock- 
scher Odeń und anderer Gedichte. Yortrage schwieriger Gedichte und eigener Arbeiten der 
Schiller. c) Beurtheilung der schriftlichen Arbeiten, zu denen die Aufgaben folgende waren:
I) Welchen Trost verleiht.uns im Leiden das Bewusstsein der Unschuld? 2) Entbehren bringt 
oft mehr Gewinn dir, ais Begehren. 3) Nur begluckend kannst du glucklich sein. 4) Ueber 
den Ackerbau ais Anfang aller Cultur. 5) Was du bist, wagę aucli zu scheinen, 6) Auf dem 
Berge. Eine poetische Aufgabe. 7) Dem Enkel schattet das gepflanzte Keis. 8) Im Walde. 
Eine poetische Aufgabe. 9) Wer viele Handwerke kann, wird zuletzt ein Bettelmann. 
10) Hatten die lykurgischen Gesetze einen nachtheiligen Einfluss auf den spartanischen Staat?
I I )  Schweigen ist besser ais reden. Oberlehrer E i c h n e r .

P r i m a  2 Stunden. a) Rhetorik mit yorausgcschickter Ucbersicht der wichtigsten Lehren der 
Logik und der Psychologie. Vollstandige Aufsatzlelire. Wiederholung cinzelner Abschnitte 
der Literaturgeschichte. Die Hauptwerke der bedeutendsten Klassiker lasen die Schuler pri- 
vatim aus der Jugendbibliothek, b) Schriftliche Aufsatze; die Themata wraren folgende: 
1) Ein unntttz Leben ist ein frUher Tod. 2) Wohlthatige und gefahrliche Seiten des Friedens. 
3) Willst du das Gift erst kosten, ob es gut sei? 4) Du fmdst in dir die Ruhe nicht, den mil- 
den Spruch von Gottes Gnaden, so lange von deiner Schuld Gewicht du willst ein Theil auf 
Andere laden. 5) Wer sich der Ernte freut, wird nimmer den yergessen, durch den sie uns 
bereitet worden ist. 6) Lasst sich Beredtsamkeit erlernen ? Mit dem Motto: Es tragt Yer- 
stand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor. 7) Ueber Sinn und Wahrheit des 
Spruches:'Gottes Wege sind nicht unsere Wege. 8) Das Lehrreiche aus der Geschichte Phi- 
lipps von Macedonien. 9) Die untergehende Sonne ein Bild des sterbenden Iledlichen.

Die pro term. Ostem gepritften Abiturienten schrieben Uber das Thema: Ohne Maass und 
Entbehrung kein GlUck‘f ; die pro term. Michaelis gepruften Abiturienten: „W ie erkliirt sich 
die von Horaz ausgesprochene Erfahrung: Virtutem incolumem odimus, sublatam ex oculjg 
quaerimus ?

1*
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Dic Fristen fur die Einlieferung der hiiusliehen Arbciteri zur Correctur waren in den untem
Klassen eine vierzehnt£igige, in den mittleren eine dreiwóehentliche, in den oberen Klassen eine
monatliche. In Prima wechselten monatlicli hausliche Arbeiten und Clausurarbeiten ab.

b )  I ja te iu is c l ic  S p r a c lie .
S ex ta , 10 Stunden. a) Regelm&ssige Formenlehre, Eintlbung derselben durch Uebersetzen 

aus dem Deutschen ins Latein und aus dern Latein ins Deutsche, b) Vocabellernen aus dem 
Vocabułarium bis §. 28. c) Hausliche Uebersetzungsilbungen und Clausurarbeiten. Gym- 
nasiallehrer K n o te l .  Ausserdem eine lateinische Wiederholungsstunde. Der Di rec to r .

Q u i n t a ,  10 Stunden. a) Wiederholung der regelmftssigen Formenlehre; die unregelmassige 
Formenlehre; Eintlbung beider durch Uebersetzen. b) Yocabellernen. c) Hausliche Ueber
setzungsilbungen und Clausurarbeiten. Oberlehrer v. Raczek .

Q nart a ,  10 Stunden. A. Grammatik: a) Wiederholung der gesammtenFormenlehre; Syntax der 
Casus und Eintlbung der Regeln. b) Yocabellernen und Eintlbung der gelernten Vocabeln 
an Beispielen. c) Hausliche Arbeiten und Clausurarbeiten. B. Lesebuch und Autoren: 
AusWeller’sClirestomathie die Abschnitte I, II,(III, X X I; freieNacherzahlung des Gelesenen 
Phaedri fabulae lib. I. und II. Collaborator D r. F r a n k e .

T e r t i a ,  10 Stunden. A. Grammatik: a) die Lehre vom Gebrauche der Tempora und Modi. 
b) Vocabellernen; einzelne gelesene Stellen der Autoren wurden memorirt. c) Uebersetzungs- 
Uebungen; hausliche Arbeiten und Clausurarbeiten. B. Lesebuch und Autoren: Siebelis 
Tirocinium poeticum. Caesar. beli. gallic. lib. IV. und V. Oberlehrer P a d ro ck .

U n t e r - S e c u n d a ,  10 Stunden. A. Grammatik: a) Wiederholung der sclrwierigen Abschnitte 
der Syntax, besonders der Moduslehre. b) Stil-Uebungen durch extemporirtes Uebersetzen 
und hausliche Arbeiten; Clausurarbeiten. c) Memoriren derVocabeln in den gelesenen Stellen 
und Vortrag langerer Abschnitte des Gelesenen. B, Autoren; Cic. orationes in Catilinam
I. II. III . statarisch und Caesar. beli. ciyile lib. I II . cursorisch. Virgil. Aen. lib. I. und II; 
dabei deutsche und lateinische metrische Uebungen tlber IIexameter und Pentameter. Ausser
dem lasen einige Schuler privatim Cic. de amicitia, Cato maior, Paradoxa und Sallust. beli. 
Catil. Oberlehrer Dr. M ulle r .

O b e r -S ec u n d a ,  10 Stunden. A. Grammatik: a) Wiederholung der gesammten Syntax. 
Syntaxis ornata. Wortbildungslehre und die Adverbien. b) Stil-Uebungen durch extem- 
porirtes Uebersetzen, durch hausliche Arbeiten und Clausurarbeiten. c) Memoriren mehrerer 
Reden aus Livius und der Vocabeln in den gelesenen Stellen. d) Schriftliche Arbeiten, be- 
stehend in Uebersetzungsilbungen, spater auch in freien Aufsatzen, zu denen die Aufgaben 
folgende waren: 1) Quid exposuit Cicero primis septem capitibus orationis pro lege Manilia 
habitue? 2) Ouibus rebus pervicit Cicero, ut Pompeio helium Mithridaticum demandaretur?
3) De rebus a Frederico imperatore, qui yocatur Barbarossa, gestis. 4) De expeditione Ar- 
gonautarum. 5) Quid fecit singulis diebus Hannibal Alpes superans? 6) Cłuae exortae sunt 
inter Agamemnonem et Achillem inimicitiae? Ausserdem Clausurarbeiten. B. Autoren: 
Livius, lib. XX I. statarisch, Cic. orat. pro lege Manilia, pro Marcello, pro Ligario curso
risch und extemporirt. Virg. Georg. lib. IV, Horat. carm. lib. I. Erkl&rung der horazischen 
Metra. Oberlehrer E ic hne r .

P r i m a ,  8 Stunden. A. Stil: a) Wiederholung der Satzlehre; die verschiedenen Satzverbin- 
dungen; dabei die (wichtigsten ‘stilistischen Regeln und sofortige Eintlbung derselben durch
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Extemporalien in jeder lateinischen Stilstunde und durch hausliehe TJebersetzungsiibungen 
Ton Stunde zu Stunde. b) Freie Aufs&tze und Clausurarbeiten tlber folgende Aufgaben: 
1) Ouibus potissimum rebus Komanis contigit, ut totam sibi subiicerent Graeciam? 2) Expo- 
natur, num potentia atque opes Philippi Atheniensibus admodum pertimescendae fuerint se- 
cundum ea, quae a Demosthene in secunda oratione Olynthiaca dicuntur et quid hic orator a 
suis cmbus impetrare yoluerit ad removendum illud periculuin quod imminebat a Philippo 
libertati omnium Graecorum. 3) Inimicitae deponendae sunt publicae utilitatis causa. 4) Ly~ 
curgus cum Solone comparatus. 5) Sulla et Marius inter se comparentur et argumentis diiu- 
dicetur, uter eorum maius reipublicae 11 omanae detrimentum attulerit. 6) Exempla propo- 
nantur, quibus perspicuum sit, cives saepe animo fuisse ingrato erga eos viros, qui bene de 
civitatę meriti sunt. 7) Quibus rebus factum est, ut Fredericus secundus, rex Borussiae, e 
bello septenni non inferior discederet? 8) Gualis fuerit domi bellique reipublicae llomanorum 
status regibus expulsis? 9) Xenocratem fcrunt, imprimis nobilem philosophum, quum quae- 
reretur ex eo, quid discipuli ejus assequerentur, respondisse: ut id sua sponte facerent, quod 
cogerentur facere legibus. 10) Nulla magna civitas diu quieseere potest. (Liv. 30, 44).

Die pro term. Ostern geprtiften Abiturienten schrieben tlber das Thema: Bellum Pelo- 
ponnesiacum ne Spartanis quidem fuit saluti, quamquam yictores erant. Die 'pro term. Mi- 
chaelis geprtiften Abiturienten: Uter maiore laude imperatoria fłoruerit, Alexander an Han
nibal?— Der D i rec to r .  B. Autoren: Cic. orat. inCaecilium, statarisch, extemporirtesLesen 
aus Cicero’s pbilosophiscben Werken und aus Livius. Der Director .  Ilorat. carm. lib. IV 
und das carmen saeculare, epistoł, lib. I. 1 — 15 inclusive. Oberlehrer E ichner .

Die Fristen fiir die Anfertigung der schriftlichen Arbeiten, wie oben bei den deutschen.

3. Griecliistclie gprache.
Q u a r t a ,  6 Stunden. a) Ilegelmassige Formenlehre bis zu den Yerbis auf /« ; Eintlbung der- 

selben. b) Hausliehe;Arbeiten und Clausurarbeiten. c) Memoriren der im grammatischen 
Unterrichte vorkommenden Yocabeln. Collaborator Dr. F ra nke .

T e r t i a ,  6 Stunden. a) Wiederliolung der regelmtissigen Formenlehre; unregelmassige Formen
lehre; Eintlbung derselben. b) Vocabellernen. c) HSusliche Arbeiten und Clausurarbeiten. 
d) Autoren: Xenoph. anab. lib. I. cap. 1— 6. Oberlehrer P a d r o c k .

U n t e r s e c u n d a ,  6 Stunden. A. Grammatik: a) Wiederliolung der Formenlehre; Wortbildung; 
Syntax des Artikels und der Casus, b) Eintlbung der Kegeln durch hauslicbe Arbeiten und 
Clausurarbeiten. c) Vocabellernen; Anwendung der gelernten Vocabeln in entspreclienden 
Satzen und Memoriren einiger Stellen aus Horn. Odyss. lib. I. B. Autoren: Xenoph. Cy- 
rop. lib. I I I .  und Hom. Odyss. lib. I II . Oberlehrer Dr. Mti l ler.

O b e r s e c u n d a ,  6 Stunden. A. Grammatik: a) Syntax der Tempora und Modi. b) Eintlbung 
dieser durch hauslicbe Arbeiten und Clausurarbeiten; Wiederliolung der Wortbildung. c) Vo- 
cabellernen und Anwendung der erlemten Vocabeln in entsprechenden Satzen. B. Autoren: 
Herod. lib. V II. cap. 1— 60 statarisch; kursorisches und extemporirtes Uebersetzen aus 
Xenoph. Cyrop.; ferner Hom. Odyss. lib. XVI. II. lib. I. und II. v. 1 —300. Oberlehrer 
E ichner .

P r i m a ,  6 (̂Stunden. A. Grammatik: Wiederholung der schwierigen Abschnitte der Syntax 
und Eintlbung durch ausgewahlte Beispiele, durch hauslicbe Arbeiten und Clausurarbeiten.
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B. Autoren: Demosth. orat. Olynth. I. und II. statarisch; extemporirtes und cursorisches 
Uebersetzen aus Xenoph.Cyrop. und Memorab., aus Herodot. Der D i rec to r .  Soph. Elect. 
von v. 600 bis Ende; Eurip Iph. in Aul. v. 1— 400 und Hom. II. lib. VII. Oberlehrer 
Dr. Muller .

Die Frist fur die Ablieferung und Anfertigung der Arbeiten war in der Regel eine drei- 
wóchentliche; in den oberen Klassen wurden haufig statt der hauslichen Arbeiten Clausur- 
Arbcitcn angefertigt.

4. Franzosisclie Sprachc.
( ł u i n t a ,  3 Stunden. a) Lesettbungen; die Formenlehre bis zu den FUrwortem. b) TJeber- 

setzung der dazu gehórigen LesestUcke. c) Hausliche Arbeiten und Clausurarbeiten. Gym- 
nasiallehrer Knote l .

( j u a r t a ,  2 Stunden. a) Die Formenlehre bis zum regelmassigen Verbum inclusive. b) IJeberJ 
setzung der dazu gehórigen LesestUcke. c) Hausliche Arbeiten und Clausurarbeiten. Gym- 
nasiallehrer K n o t e k

T e r t i a ,  2 Stunden. A. Grammatik: a) Die zurUckbeziehenden und die unregelmassigen Verba. 
b) Die entsprechenden UebersetzungsUbnngen. B. LectUre: Leęons francaises de litteraturc 
von Noel und de la Place. Gymnasiallehrer K n o t e k

T In te r secunda ,  2 Stunden. A. Grammatik: a) Wiederholung der Formenlehre; Syntax bis 
zu den Fttrwórtern; Uebersetzungstibungen. b) Hausliche Arbeiten und Clausurarbeiten. 
B. LectUre: Lesebuch von Ludeking erster Theil. Memoriren mehrerer Gedichte. Gymna
siallehrer Kn otok

O b e r s e c u n d a ,  2 Stunden. A. Grammatik. a) Fortsetzung der Syntax. b) EinUbung der- 
selben. c) Hausliche Arbeiten und Clausurarbeiten. d) LectUre: prosaische und poetische 
StUcke aus Ludeking’s Lesebuch erster Theil. a) Memorirttbungen. Oberlehrer v. R aczek .

P r i m a ,  2 Stunden. A. Grammatik: a) Beendigung der Syntax. Wiederholung derselben. 
b) EinUbung der Regeln. c) Clausurarbeiten. d) LectUre: mehrere Abschnitte aus Karker’s

_ Lesebuch. Oberlehrer v. Raczek .
Die Frist fur die Einlieferung der grbsseren hauslichen Arbeiten war eine dreiwochentłiche.'

5. Hcbraisclie Npraclic.
1. U n te r -  und O b e r s e c u n d a  combinirt, 2 Stunden, A. Grammatik: a) Formenlehre des 

Verbum und Nomen; b) hausliche Arbeiten. B. LectUre: die UebungsstUcke aus Vosen's 
Łeitfaden.

2. P r i m a ,  2 Stunden. A. Grammatik: a) Wiederholung der Formenlehre des Verbum und 
Nomen, die Lehre von den Partikeln und vom Zahlwort. b) Hausliche Arbeiten undClausur- 
Arbeiten. B. LectUre: Josua cap. 1 bis cap. 7. — In beiden Klassen vor Ostern Oberlehrer 
E m m r ic h ,  nach Ostern Religionslehrer H i r sc h fe ld e r .
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b) W i s s c n s c h a f t e n .  
f. R e lig io n sw issen sch a ft,

1) Filr die katholischen Schiller:
S e x t a ,  3 Stunden. Die Lehre vom Glauben, der Hoffnung und des Gebetes. Biblische Ge- 

schichte des alten Testaments. Vor Ostem Oberlehrer E m m r ic h  und naeliOstern Religions- 
lehrer H i r sc h fe lde r .

Cluinta ,  3 Stunden. Die Lehre von den Gebeten und den heiligen Sacramenten. Biblische 
Gesehicbte des neuen Testaments. D ie se lben .

Q u a r t a ,  2 Stunden. Die Glaubenslehre; Memoriren der sonnt&glichen Evangelien und Wie- 
derholung der Predigten, Die se lben .

T e r t i a ,  2 Stunden. Die vollstandige Lehre von den heiligen Sacramenten, dem Gebete und 
den Geboten. Die se lben .

U n t e r -  und O b e r s e c u n d a  combinirt, 2 Stunden. Die besondere Sittenlehre. Dieselben .
P r i m a ,  2 Stunden. Die Glaubenslehre. Diese lben .

2) Filr die eyangelischen Schtiler.
In S e x ta  und Q u i n t a  combinirt, 2 Stunden. Biblische Gesehichte des alten und neuen Te

staments; beztlgliche Bibelspruche und Liederverse; Memoriren einiger Kirchenlieder. Divi- 
sionsprediger R U h 1 e.

In  Qu ar ta  und T e r t i a  combinirt, 2 Stunden. Die fiinf Hauptsttlcke des Lutherischen Kate- 
chismus mit Hinweisung auf die biblische Gesehichte; die wichtigsten Sprilche; Memoriren 
von zehn Kirchenliedern. Derse lbe .

In S ecunda  und P r i m a  combinirt, 2 Stunden. Die Gesehichte des Reiches Gottes im alten 
Bundę; die erste Hiilfte des Lebens Jćsu nach Luc. 1— 9, .Tob. 1 — 5. Die Bergpredigt und 
die Gleichnisse nach Matth. wurden gelesen und erklart. Derselbe .

2. Matliematlfc.
S e x ta ,  4 Stunden. a) Die vier Species mit unbenannten, benannten und gebrochenen Zahlen; 

geometrische Verh&ltnisse und Proportionen nebst der Regel de tri. b) Kopfrechnungen. 
c) Schriftliche Arbeiten. Kandidat B a r th e l .

U u i n t a ,  4 Stunden. a) Wiederholung der Regel de tri; siimmtliche biirgerliche Rechnungs- 
arten b) Kopfrechnen. c) Schriftliche Arbeiten. Derselbe .

Q u a r t a ,  3 Stunden. a) Wissenschaftłiche Behandlung der Proportionslehre; Anwendung der- 
selben auf die bttrgerlichen Rechnungsarten. b) Geometrische Anschauungslehre und An- 
fangsgrUnde der Planimetrie, c) Hausliche Arbeiten. Professor U h d o lph .

T e r t i a ,  3 Stunden. a) Geometrie: die Planimetrie bis zum PythagorSischen Lehrsatze. 
b) Arithmetik: Die vier Species in allgemeinen Zeichen; die Lehre vom Potenziren und Ra* 
diciren. c) FIkusliche Arbeiten. Candidat B a r the l .

U n t e r  secunda ,  4 Stunden. a) Geometrie: Beendigung der Planimetrie bis zur Aehnlichkeit 
der Figuren und methodische Losung geometrischer Aufgaben. b) Arithmethik: Wieder
holung der vier Species mit Buchstabengrbssen; die Rechmmg mit Potenzengróssen. Pro
fessor Uhdo lph .
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O b e r s e c u n d a ,  4 Stunden. a) Geometrie: Beendigung der Planimetrie, b) Arithmetik: 
Wiederholung der Potenzrechnmig und Radicirung; einfache Gleichungen und Logarithmen. 
c) Rearbeitung zahlreicher Aufgaben aus der Arithmetik und Geometrie. Derse lbe .

P r i m a ,  zweijahriger Cursus, 4 Stunden. a) Geometrie: Die Stereometrie, Wiederholung der 
Planimetrie und der Trigonometrie. b) Arithmetik: ąuadratische Gleichungen, Progressionen, 
Zinsrechnung und die Lehre vom Maasse der Zahlen. c) Losung zahlreicher Aufgaben. 
D er sel be.

3 . P ł iy s ik .
1. U n t e r s e c u n d a ,  1 Stunde. Allgemeine Einłeitung, Akustik und Electricit&t. Professor 

U h d o lp h .
2. O b e r s e c u n d a ,  1 Stunde. Die Lehre von der W&rme und vom Magnetismus. D er se lbe .
3. P r i m a ,  zweijahriger Cursus, 2 Stunden. Optik, Katoptrik und Dioptrik. D e r s e l b e .

4 . ]V atiirb e$ch rc ib iu i^ .
T e r t i a ,  2 Stunden. Uebersicht der drei Naturreiche. Professor U h d o lp h .

5 . (a e o g r a jth ie  u n d  C ie sc liic k ic .
S e x t a ,  3 Stunden. Geographie. AllgemeineWortbegriffe; Oceanographie; topische Uebersicht 

von Europa; Berucksichtigung des Allgemeinsten aus der Staaten- und Volkerkunde. Can- 
didat B a r th e l .

Cluinta,  3 Stunden. Geographie. Speciellere Betrachtung -der europaischen Staaten, insbe- 
sondere Deutschlands. Derselbe .

( Ju a r t a ,  3 Stunden. Alte Geschichte mit besonderer Berticksichtigmig der griechischen und 
romischen Geschichte und derGeographie der betreffendenStaaten. Collaborator Dr. F r a n k e .

T e r t i a ,  3 Stunden. Deutsche Geschichte; Uebersicht der brandenburg-preussischen Ge
schichte mit besonderer Beriicksichtigung der Geographie Deutschlandshmd Preussens. Ober- 
lehrer Padrock .

U n te r s e c u n d a ,  3 Stunden. Romische Geschichte; geschichtliche Vortragsiibungen; Geo
graphie des Romischen Reiches. Oberlehrer v. Raczek .

O be r sec unda ,  3 Stunden. Geschichte des Mittelalters; geschichtliche Yortragsiibungen. 
Derse lbe .

P r i m a ,  zweijahriger Cursus, 3 Stunden. Neuere Geschichte von 1789 bis 1815 und von 1492 
bis 1648; Wiederholung der alten und neuen Geschichte in pragmatischer Darstellung. 
Der D i rec to r .

In  besonderen Stunden ertheilte seit Ostem der Religionslehrer H i r s c h f e l d e r  Beicht- 
iiuterricht an 43 Schaler und ftthrte 19 derselben, welche das gehórige Al ter erreicht hatten, 
am 19. Juli zum ersten Małe zum Tische des Herrn; die iibrigen wurden vorliiufig zum heiligen 
Sacrament der Busse zugelassen. An den Wochentagen wohnten 'die Schtller vor dem Beginn 
des Untetrićhts der heiligen Messe in der Gymnasialkirche bei, an den Sonntagen Yormittags 
der Predigt und;dem Amte der heiligen Messe und Nachmittags der Yorlesung, welche hach 
Ostern aus Gobinet’s Anleitung zur Frommigkeit entnommen wurde, und dem heiligen Segpn. 
— Die alteren Schuler empfingen in der Regel alle sechs Wochen die heiligen Sscramente ■der
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Busse und des Altars; der Religionslehrer wurde in der Spendung des heiligen Busssacraments 
von den beiden hiesigen Herren Kaplfinen der Stadtpfarrkirche bereitwilligst unterstatzt, wofilr 
denselben hierdarch der schuldige Dank gesagt wird.

Sammtlicho evangelischen Schiller versammelten sich im Sommersemester taglich kurz vor 
acht Uhr in einem Lehrzimmer, um das Tagewerk mit einem Gebete unter Anleitung ihres Re- 
ligionslebrers zu beginnen. Die bereits confirmirten Schiller gingen im Jahre >zweimal zum 
Tisclic des Herrn; die nicht confirmirten nahmen an der Kinderlelire Tlieil.

c )  T e c h n is c h e  I  tr t ig fe c U e n .
1. SelionscIirciliC B i.

Sex ta  und Q u i n t a  combinirt, 8 Stunden. Uebungen nach guten Vorlegcblattern und Muster- 
schriften. Professor U hdo lph .

3. Keicltncn.
In S e x ta ,  2 Stunden. Elemente des freien Handzeichnens; die gerade Linie, Winkel, Drei- 

ecke, Yier- und Yielecke, symmetrische und geometrische Figuren, Bogenlinien, einfache Ge- 
rathschaften, Blumen, Anfangsgrtlnde von Landschaften und leichtere Kopftheile.

In  Q u i n t a ,  2 Stunden. Zeichnungen sc-hon schwererer Art, die Lehre von der Bestimmung 
des Kern- und Schlagschattens und Einiges aus dem perspectivischen Zeichnen.

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

13.
In S e x ta ,  1 Stunde. Die Elemente der Gesanglehre; ein- und zweistimmige Uebungen und 

Lieder, besonders die Kirchenlieder.
In  Q u i n t a ,  1 Stunde. Fortsetzung des theoretischen Unterrichts; neben den Kirchengesangen 

zweistimmige Lieder und ais Vorbereitung filr die allgemeine Singstunde Gesange fur den 
gemischten Chor in den beiden Oberstimmen.

In  G u a r t a  und T e r t i a  combinirt, 1 Stunde. Zwei-, drei- und vierstimmige Lieder und 
leichtere Chore, wobei der dynamische Theil besondere Berilcksichtigung fand.

In  der allgemeinen Singstunde: die Kirchenlieder, Psalmen von Neidhardt, Weiss 
u. s. w., Gesange von Hahn, Gade, Kreutzer, Oelschlager, Mohring, Mendelssohn. Ausser- 
dem in einer Stunde mit dem Sangerchor fur den sonn- und festtaglichen Gottesdienst: Messen, 
Graduale, Offertorien u. s. w. — Zur Ausbildung in der Instrumentalstreichmusik wurde 
wochentlich 1 Stunde benutzt. Gesanglehrer der Rektor an der Stadtpfarrschule Ba t t ig .

4 . €gyn m a$tik .
Die gymnastischen Uebungen wurden von dem Turnlehrer H a a s e  wfihrend des Winter- 

semesters im Winterturnlokale wochentlich zweimal, jedesmal zwei Stunden, abgehalten, an 
welchen wegen des beengten Raumes nur ahwechselnd einzelne Abtheilungen der Schiller Theil 
nelimen konnten. Die Sommerturnilbungen fanden ebenfalls wochentlich in zweimal zwei Stun
den statt, aher filr alle Schiller zusammen.

2
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Au dem Schwimmunterrichte, welcher in der hiesigen Konigl. Militair-Schwinimanstalt 
ertlieilt wird, nalim eine nicht geringe Anzalil Schuler des Gymnasiums Theil, von denen die- 
jenigen, welche ihre Dttrftigkeit durch ein Zeugniss darthun konnten, das geringe Honorar von 
15 Silbergroschen, die Bemittelten aber 1 Thaler fur den ganzen Unterricht und die Benutzung 
der Schwinimanstalt wahrend der ganzen Badezeit zahlten. — Mit Dank ist hier zu erwahnen, 
dass dem Director von dem Hochloblichen Vorstande der Schwinimanstalt vier Freibillet3 zur 
Yertheilung an arme Schiller ilbergeben worden sind.

Ucrorbnungen ber fjofjm $e(jotbcii
von allgcraeinem Interesse.

1. Yom 16. August 1856. Von denjenigen Programmen, dereń wissenschaftliche Abhandlung 
einen Theil der Geschichte Deutschlands oder Preussens zum Gegenstande liat, soli fortan, 
bald nacli dereń Erscheinen Ein Exemplar an das Directorium der Konigl. Staats-Archive in 
Berlin cingesendet werden.

g. Vom 20. October 1856. Das Konigl. Prov. Schulkollegium genehmigt vorl&ufig die Ein- 
ftthrung des lateinischen Yocabulariums von Bonnel fur die Sexta und Quinta und des grie- 
chischen von Ditfurt 'fiir die Guarta, Tertia und Secunda, und wenn es nothig erscheint, for 
die Prima des hiesigen Konigl. Kath. Gymnasiums.

8. Vom24. November 1856. Aufforderung dersejben Behorde, den Leitfaden fttr den katholi- 
schen Religions-Unterricht von Iluhelmann lster und Ster Theil far die mittleren Klassen 
einzufuhren.

4. Vom 14. Januar 1857. Statt der hisherigen Zahl von 191 Exemplaren der an der Anstalt 
erscheinenden Programme sollen 194 Exemplare an die Registratur des Konigl. Prov. Schul- 
Kollegium eingesendet werden.

5. Vom 7. Marz 1857. Genehmigung, dass der bisherigeReligionslehrerOberlehrer E m m r i c h  
auf seinen Antrag mit dem 29. Mftrz seiner Amtsfunctionen an der Anstalt entbunden werde.

6. Vom 18. Mfirz 1857. Mittheilung des Ministerial-Erlasses yom 20. Fehruar 1857, durch 
welchen der Gymnasiallehrer K n o t e l  aus der achten in die siebente ordentlicłie Lehrerstelle 
befordert, die achte hiesige Lehrerstelle dem Religionslehrer am Gymnasium zu Gleiwitz, Łi- 
centiaten H i r s c h f e l d e r ,  vom 1. April c. ab ubertragen wird.

7. Vghi 20. Marz 1857. Durch Circularyerfttgung des Konigl. Prov. Schulkollegiums wird die 
Verfagung vom 6. Juli 1853 in Erinnerung gebracht und bemerkt, dass nach denWeihnachts- 
ferien dej? Wiederanfang der Lectionen auf den 3. Januar gesetzt wird und dass nur dann, 
wenn der 2. Januar auf einen Sonntag fdllt, der 3. Januar noch mit zu den Ferien gerechnet 
werden darf. Eben so seien die Freitage vor den Festen in den Ferien und die Dienstage, an 
welchen die Lectionen nach denselben wieder beginnen, ais volle Schultage anzusehen, wie 
flberhaupt bei Ausfahrung der betreffenden Anordnungen darauf zu sehen sei, dass die Ge- 
sammtzahl der Ferien-Tage eines Jahres dadurch nicht yermehrt werde, wie auch, dass 
sonst imVerlaufe des Jahres ohne genagenden Grund nicht einzelne ganzeoderhalbeTage frei~ 
gegeben werden.
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8. Vom 4. Mai 1857. Mittheilung des Ministerial - Erlasses vom 28. April c., betreffend die an 
den Gymnasien und hoheren Burger- oder Realschulen eingefuhrten geschichtliehen und geo- 
graphischen Lehrbtlcher. Unter andern wird angeordnet, dass der Unterricht in der Ge- 
schichte und Geographie sich in allen Klassen an ein gedrucktes Lesebuch, Leitfaden oder 
Tabelle anzuschliessen hat und die Zahl der far die auf einander folgenden Klassen einer An- 
stalt zu bestimmenden LehrbUcher oder Leitfaden ebenso in der Geographie, wie in der 
Geschichte auf zwei zu beschr&nken ist. Wo der confessionelle Charakter einer Lehranstalt 
bestimmt ausgesprochen sei, soli die Wahl der Lehrbucher fur den Geschichtsunterricht mehr 
ais bisher geschehen, darauf Rtlcksicht nehmen.

9. Vom 18. Mai 1857. Mittheilung der Circularverfugung des Ministeriurns vom 13. Mai c. 
nach welcher die Directoren angewiesen werden, die kilnftigen Abiturienten vor Ergreifung 
des juristischen Studiums zu wanien, wenn sie nicht durch Talent bevorzugt und durch Mittel 
in den Stand gesetzt sind, langere Zeit ohne Gehalt zu warten, da hereits eine grosse Ueber- 
fullung in diesem Zweige des Staatsdienstes sich kundgebe und eine grosseAnzahl von Stellen 
bei denKreisgerichten und in der Staatsanwaltschaft durch jttngere Beamte besetzt worden seien.

10. Yom 26. Juni 1857. Die Directoren werden durch das Kónigl. Prov. Schulkollegium auf 
Yeranlassung des Konigl. Ministeriurns aufgefordert, die Schiiler, welche Theologie studiren 
wollen, bei Zeiten darauf aufmerksam zu machen, dass dieUniversitats-Behdrdcn angewiesen 
worden sind, nur diejenigen Studirenden der Theologie, welche auch die Reife imHebraischen 
erlangt haben, bei der Verleihung akademischer Beneficien zu berUcksichtigen.

11. Vom 2. Juli 1857. Mittheilung des Konigl. Prov. Schulkollegiums, dass dem hisherigen 
Gymnasiallehrer v. R a c z ek  auf Grund der Ministerial - Genehmigung die vierte, frtther vom 
Religionslehrer E m m r i c h  innegehabte Oberlehrerstelle mit dem etatsmassigen Gehalt dieser 
Stelle vom 1. April c. ah tlbertragen wird.

12. Vom 23. -Tuli 1857. Benachrichtigung derselben Behorde, dass auf ihren Antrag dem 
Gymnasiallehrer P a d r o c k  Seitens des Herm Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Me- 
dicinal- Angelegenheiten Herrn v. R a u m e r  Excellenz mittelst Rescripts vom 18. Juli der 
Oberlehrer - Titel ais Anerkennung seiner bisher von gutem Erfolge begleiteten Leistungen und 
seiner Verdienste im Lehrstande verliehen worden ist.

Empfohlen wurde unter dem 27. October 1856 das lateinische Vocabularium von Bonnel, 
unterm 2. Februar 1857 die bei G. Wigand in Leipzig herausgegebenen siebzehn Bildnisse 
brandenburgisch-preussischer Regenten aus dem Hause Hohenzollern; unter dem 14. Februar 
die von H . Kiepert bearbeitete Wandkarte von Palilstina nebst einer dazu gehorigen Handkarte.

Chronił* des Gymnasiums.
Das Schuljahr wurde am 1. October 1856 in gewohnlicher Weise mit der Vorlesung der 

Schulgesetze und einem feierlichen Gottesdienste eroffnet. Die Lehrstunden begannen den 
2. October. Mit dem Beginne des neuen Schuljahres traf der bisherige Kandidat des hoheren 
Schulamtes Dr. F r a n k e  hier ein, dem die durch den Ahgang des D r. W a h n e r  erledigte Col- 
laboratur verliehen worden war. Vergl. vorja.hr. Progr. Schuln. S. 12. — Ueber seine Lebens- 
verhaltuisse hat er dem Director Nachstehendes mitgetheilt:



„Ich, August Franke, gehoren den 14.December 1826 in FriedlandO. S., besuchte durch 
8 Jahre das Gymnasium in Neisse und bezog im Herbst 1849 die Uniyersitat zu Breslan. Drei 
Jahre studirte ich daselbst Pliilologie und Gescbichte und war filnf Semestcr Mitglied des philo- 
logischen Seminars. Im Februar 1853 wurde ich nach bestandenemExamen und nacbYertbeidi- 
gung einer Dissertation de curialibus Romanis zum Doctor der Pbilosophie promovirt und|erhielt 
in der am 18. Marz dess. J . abgelegten padagogischenPriifung die unbedingte facultas docendi. 
llald darauf trat ich mein Probejahr an dem Gymnasium in Gleiwitz an, kehrte aber schon im 
Herbst desselben Jahres nach Breslau zuruck, woselbst ich Mitglied des Seminars fur gelehrte 
Schulen wurde. In dieser Eigenschaft liabe ich an beiden Realschulen Breslau’s, sowie an dem 
katholischen Gymnasium und an dem Elisabetan unterrichtet, bis mir am 20. Juni 1856 dieCol- 
laboratur an dem Konigl. Katholischen Gymnasiums in Glogau ubertragen wurde. “

Das Geburtsfest Seiner Majestat, unsers allergn&digsten Konigs und Herrn, beging die 
Anstalt durch einen Schulact und eine kirchliche Feier. Yor der Yersammlung der Lehrer und 
der Scbtller im Prtlfungssaale sprach derDirector zuerst imNamen der Anstalt dieSegenswttnscbe 
far den yielgeliebten Landesvater aus; darauf hielt der Oberlehrer E i c h n e r  die vcn dem Kano- 
nikus und Professor D r. G a r t n e r  gestiftete Schulrede. Der Gegenstand seines Yortrages war: 
„Ueber die wahre patriotische Gesinnung der studirenden Jugend. “ Nach dem feierlicben 
Scbulacte wohnten Lehrer und Schaler einem feierlichen Hochamte bei, welches mit dem Te 
Deum geschlossen wurde.

Kurz vor dem Schlusse des Wintersemesters schied aus dem Kreise der Lebrenden der bis- 
herige Religionslehrer Oberlehrer E m m r i c h ,  dem Se. farstbischofiichen Gnaden der Fttrst- 
bischof von Breslau H e i n r i c h  die Pfarrei in Strehlen verliehen hatte. Wir entlicssen ihn mit 
dem aufrichtigen Wunsche, dass Gottes reicher Segen ihn in seinen neuen Wirkungskreis be- 
gleiten mogę. — Au seine Stelle trat seit dem Anfange des Sommersemesters der von dem Gym
nasium in Gleiwitz hierher versetzte Religionslehrer Licentiat H i r s c h f e l d e r ,  ein frahererZóg- 
ling unserer Anstalt. — Ueber seine bisherigen Lebensverhaltnisse hat er dem Director Folgen- 
dcs mitgctheilt:

„ Ich , Rudolph Hirschfelder, Solin des yerstorbenen practischen Arztes Dr. med. Anton 
Hirschfelder, wurde geboren den 15. April 1830 in Gross - Glogau, besuchte vom Sten bis zum 
lOten Jahre daselbst die Elementarschule und vom 1. October 1840 ab das Konigl. katholische 
Gymnasium. Im October 1848 bezog ich mit dem Zeugniss der Reife die Uniyersitat Breslau, 
um katholische Theologie zu studiren. Nach Ablauf des Trienniums trat ich in das Fttrst- 
bischofliche Priesterseminar ein, in welchem ich % Jahr ais Alumnus und ein Jahr ais Senior 
yerweilte; in letzterer Eigenschaft hatte ich Gelegenheit, an mehreren Kirchen in und ausser 
Breslau Aushilfe in der Seelsorge zu leisten, Nachdem ich am 20. August 1852 mit pabstlicher 
Dispensation zum Priester geweiht worden war, setzte ich meine theologischen Studien, die ich 
auf der Uniyersitat ais Mitglied des theologischen Seminars hesonders der Kirchengeschichte 
zugewendet hatte, fort und legte am 23. Juli 1853 das Examen zur Erlangung der Licentiaten- 
wttrde in der Theologie ab, und disputirte am 6. August óffentlich in der Aula Leopoldina. Am 
2. Dezember desselben Jahres wurde ich ais Religionslehrer amKonigl. katholischen Gymnasium 
in Gleiw itz angestellt und bekleidete dieses Amt durch fast 3'/a Jahre, worauf ich im April 1857 
durch Verfagung der hohen Behórde an das hiesige Konigl. katholische Gymnasium in gleicher 
Eigenschaft yersetzt wurde. “



13

Am 4. Juli beglilckte Se. Excellenz Jer Ober-Prasident der Provinz Schlesien Herr 
v. S e h l e i n i t z  die Anstalt mit einem Besuche und wohnte dem geschichtlichen Unterrichte in 
Prima, dem mathematischen in Untersecunda und dem griechischen in Tertia bei.

Der schriftlichen und milndlichen Abiturienten-Prafung far den Ostertermin hatten sich 
7 Primaner unterzogen. Die mandliclie Prafung fand unter dem Vorsitz des Herrn Regierungs- 
Schulrathes Dr. S t icve  den 27. Mftrz statt. Naeli dem Ausfall der schriftlichen und mand- 
lichen Prafung wurden sammtliche sieben Abiturienten fttr reif erkl&rt.
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1. Alexander v. Dunker Furstenwalde evangelisch
Jahr.
18 '/2
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6%

Jahr
3 % zumMilitair

2. Ludwig Kochinki Krotoschin katholisch 21 9%
d a v o n  5  in  
P o s e n  u n d  

4 '/2 h ie r .

2% Jura und 
Cameralia

Breslau.

3. Emil Nitschke Glogau eyangelisch 20 7% 2% Theologie Breslau.
4. Theodor Schonbom Glogau katholisch 19'/a 10% 3% Theulogie Breslau.
5. Robert Staiczek Glogau katholisch 22 '/a 10% 

m it  U n te r -  
b r e c h u n g .

2% Theologie Breslau.

6. Oskar Weyert Cieśla,
Kr.Obernik

evangclisch 21 6% 
d a v o n  in  

P o s e n  4 */a, 
h ie r  2 .

2 Medicin Berlin.

7. Berthold Zollner Lissa katholisch 21% u
d a v o n  6 in  

L iss a ,
5  h ie r .

2% Theologie Im Clerical- 
Seminar in 

Posen.
Der schriftlichen und milndlichen Prafung far den Michaelistermin haben sich folgende

sieben Primaner unterzogen:

No.

Nam en. Geburtsort. Religion. Alter.
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Pr
im

a? Will
studiren?

Auf welcher 
Uniyersitat?

1 . Anton Bartsch Gr. - Lissen katholisch
Jahr.
19%

J a h r .

8

J a h r

2 [Theologie Im Clcrical-

2. Julius Ginella

b. Fraustadt 

Grttnberg katholisch 21% 7 2 Theologie

Seminar in 
Posen. 

Breslau.
S. Robert Hackenberg Glogau katholisch 19 7 2 z. Postfach
4. August Kluge Kotze- katholisch 20 7% 2 Theologie Breslau.

5. Robert Krause
meuscheł

Naumburg katholisch 21% 7 2 Theologie u . Breslau.

6 . Adalbert Nowacki
a. Q. 

Wronkę, katholisch 22 10 3
Philologie
Theologie ImClerical-

7. Paul Ziegner

Kr. Samter 

Glogau katholisch 2 1 %

d a v o n  9 in  
P o s e n ,  i h ie r .

7 2 Theologie

Seminar in 
Posen. 
Breslau
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Die m and liche Prttfung, bei welcher Herr Regierungs- und Schulrath Dr. S t ieve  den 
Yorsitz ftthrte, wurde den 17. Juli abgehałten. Sattimtliche Abiturienten wurden fttr reif erkliirts. 
R o b e r t  K r a u s e  wurde in Rttcksicht des sehr gilnstigen Ausfalls seiuer schriftlichen Prttfungs- 
ar bei ten, seiner stets hóchst erfreulichen Leistungen w&hrend seines ganzen Schullebens und 
wegen seines in jeder Beziehung musterhaften Betragens von der mandlichen Prttfung entbunden.

Es mogę unseren Schttlern zur Aufmunterung und Nacheiferung gereichen, dass sich in 
den letzteren Jahren mehrere unserer ehemaligen Zoglinge an der Bearbeitung der von der Uni- 
versitttt Breslau gestellten Preisaufgaben mit gttnstigem Erfolge betheiligt haben. So losete im 
Jahre 1855 im ersten Jahre seiner akademischen Studien der Student der Philologie E r n s t  Mel-  
zer  die philologische Preisaufgabe; im Jahre 1856 ebenfalls im ersten Jahre seiner akademischen 
Studien der Student der katbolischen Theologie G u s t a v  G in e l l a  eine Preisaufgabe tler katho- 
lisch-tlieologischen Fakultat; eben de rse lbe  in diesem Jahre eine vonder juristischen Fakultat 
aus dem kanonischen Rechte und im Jahre 1856 der im Jahre 1853 von hier abgegangene 
Student der Medicin Louis  J o s e p h  eine von der medicinischen Fakultat gestelltePreisaufgabe.

Die durch Abgang des Religionslehrer E m m r i c h  erledigte etatsmassige vierte Oberlehrer- 
stelle erhielt der bisherige Gymnasiallehrer v. Raczeck .  Siehe oben Yerfttgung Nro. 11. Dem 
Gymnasiallehrer P a d r o c k  wurde der Oberlehrer-Titel yerliehen.

Noch habe ich mit dankbarem Herzen zu erwahnen, dass die verwittwete Frau Professor 
Se idei  Ein Hundert Thaler fttr die Oberprima des hiesigen Konigl. katholischen Gymnasiums 
zu einer besondern selbstandigen Stiftung, die den Nam en ,,Prof. M. Anton Joseph Seidelschen 
Stiftung‘c ftthren soli, am 9. December 1856 legirt, um das Andenken ihres in Gott ruhenden 
Ehegatten ttber das Grab hinaus zu ehren und bei den Schttlern der Anstalt in Ehren zu halten, 
an welcher der Verewigte durch die langeReihe von 43 Jahren fast bis zu seinem letzten Hau che 
segensreicli gewirkt hat. Ais Zweek der Stiftung bestimmt die edle Wohlth&terin, dass zur Auf
munterung und Anspornung der Schiller von dem jedesmaligen Director des Gymnasiums jiihr- 
lich eine besondere Preisaufgabe in der griechischen oder deutschen Sprache den Ober-Primanern 
gestellt, mit der griechischen begonnen und dann mit der griechischen und deutschen Arbeit 
regelmttssig gewechselt werde. Der Schiller, welcher nach dem Urtheile des Directors die beste 
Arbeit geliefert hat, soli die Zinsen von dem Stiftungskapital von 100 Thalern am Namenstage 
des Verewigten, den 13. Juni, erhalten und sein Name in dem betreffenden Schulprogramme zur 
Anregung der Schiller angeftthrt werden. Diese Stiftung hat die Genehmigung des Konigl. 
Prov. Schulkollegiums unterm 30. December 1856 erhalten.

C. S t a t i s t i L
i .  F r c y u e i i K .

Im Laufe des Schuljahrs haben ttberhaupt 295 Schiller die Anstalt besucht; von diesen 
sassen in I. 51, in II. 69, in III . 46, in IV. 53, in V. 38, in VI. 38; davon waren 210 katho- 
lisch, 45 evangelisch, 30 jttdisch. Bei Eroffnung des Schuljahres wurden 37 Schiller aufgenom- 
m e n ; im Laufe desselben traten noch 17 hinzu; bis zum 10. August 1857 gingen 35 ab, so dass 
jętzt am Schlusse des Schuljahres 260 Schiller vorhanden sind.

Die Gesammtfreąuenz im Wintersemester betrug 287, namlich in I. 51, II. 67, I II . 46, 
IV. 52, V. 37, VI. 34; davon waren 217 katholisch, 44 evangelisch, 26 jttdisch. ■— Die Ge- 
feammtfrequenz im Sommersemester betrug 266, davon waren 202 katholisch, 35 evangelisch, 
29 jttdisch.



15

Der Untersecundaner F e r d i n a n d  F ie b ig ,  ein hoffnurigsyoller Schiller, starb den 27. Ja- 
nuar 1857 in Folgę eines Nervenfiebers; der Sestaner W o ld e m ar  K a s t n e r  wagte walirend der 
Weihnaclitsferien nicht weit von der Wohnung seiner Eltem am hiesigen ausseren Bahnhofe die 
diii me Eisdecke einer Wasserlache zu betreten; er brach ein und ertrank. —

S. W a m iH f iu ig e i i  d e s  GyBais& nsittm ;?.
1. L e h r e r b ib l i o th e k .  Dureh Ankaufe und Geschenke wurde die Bibliothek auf 

4891 Werkc in 8107 Banden gebracht. Gechenkt wurde von dem hohen Ministerium durch das 
Kbnigl. Proy. Schulkollegium: Haupt’s Zeitschrift filr deutsche Alterthumskunde XI. B. 1. 
Heft; Fidicin, Landbuch des Kaiser Karl des Yierten; Plinius, Naturgeschichte, ubersetzt von 
Strack; Miitzner, franzosisehe Grammatik; Kaiser, griechisclies Yokabularium. Yom Eisen- 
bahndirector Herm L e h m a n n :  Neumann, Kallista, eine Erzahlung aus dem dritten Jahrhun- 
dert; Keusch, Fabiola oder die Kirche der Katakomben; Maser, Alice Schenwin, Historische 
Erzahlung aus der Zeit Heinrich V I I I . ; Thompson, die FIexe vou Melton-Hill; Sadlier, Alt- 
Irland und Amerika.

2. S c h u l e r b i b l i o t h e k .  Diese Bibliothek wurde durch Ankauf und Geschenke auf 
2267 Werke in 3582 Banden gebracht. Von den Abiturienten v. Dunker und Weyert wurden 
einige Sehulbucher geschcnkt.

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 tibrigen Sammlungen und 
Apparate fur den g c 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, fiir den Gesang- ,  
Ze ichne n -  und Schreibunterricht sind yon den etatsmassigen Summen yermehrt worden.

3 . U esźerslB iC iEm sgctł a r m r r ,  l le i s s ś g - c r  N c l i i i le r*
Unterstutzungen von 40, 36, 24 und 16 Thalern erhielten 1) aus dcm Conyictorienfond 

durchschnittlich in yierteljahrigen Baten 90 Schuler auf Yorschlag des Lehrerkollegiums mit 
Genehmigung des Konigl. Prov. Schulkollegiums; 2) arme kranke Schuler erhielten aus der 
Heinold’schenunddemConvictions-FondarztlichePfłege und Medicamente; 3) aus derBauch’schen 
Krohn’schen Stiftung wurden 9 Schiller unterstiltzt; 4) die Skeydische Pramie filr das latei- 
nische Extemporale erhielt der Abiturient E m i l  N i t s c h k e ;  5) aus der PalnTschen Fundation 
wurde 70 Schiilern das Schulgeld ganz oder theilweise erstattet oder Schulbttcherj angeschafft, 
oder sie auf andere geeignete Weise unterstiltzt; 6) das Mosersche Stipendium erhalt der Quar- 
taner Ii a a b e ; 7) aus der Maria Gartner’schen und Machuischen Fundation genossen drei, 8) aus 
der Dr. BeePschen ftlnf, 9) aus der Bambergschen fanfzehn Schuler, 10) aus der Ender’schen 
Stiftung drei Schuler Unterstutzungen. Mit dem innigsten Danke ist hier zu erwahnen, dass 
auch zu den diesjahrigen Zinsen des unter 9 angefuhrten Legates der Herr Geheime Commer- 
zienrath Lehfeldt eine namhafte Suinme zugeschossen hat. II) Das Stipendium des Kanonikus 
und Professor Dr Gartner erhalt der Abiturient R o b e r t  K r a u s e ;  12) aus dem Vermachtnisse 
des eben genannten Wohlthaters sind vier Schuler bekleidet worden; 13) aus der Prof. M. Anton 
Joseph SeideFschen Stiftung erhielt die Pramie fur die beste griecliische Arbeit der Abiturient 
R o b e r t  K r a u s e ;  14) endlieh sind yon den jahrlichen Zinsen des PrUmienfonds und des Dr. 
Dietrich’schen Legates Bucher angeschafft worden, die ais Pramien in der Sehlussfeierlichkeit 
werden yertheilt werden. Die Namen der diesjahrigen Pramianten werden im kunftigen Pro- 
gramme angefuhrt werden.

Ausserdem wurden viele Schuler von edlen Wohlthatem und Jugendfreunden in Glogau 
auf mannigfache Weise rmterstutzt. Herr Kaufmann Germershausen Ubersendete einige Małe 
Freibiłlets zu Musikaufftthrungen, um sie an fleissige arme Schuler yertheilen zu lassen.
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Ordnnng der offentlichen Prufung.

M o n ta g  d e n  !7 . A u g u s t .  Y o r n iiila ^ ^ ,
Yon 8 — 10 Uhr: S e x t a  und ( ł u i n t a  
Yon 10— 12Uhr: Q u a r t a  und Tertia.

A a c h m i t t a g g .

Yon 2 — 3 Uhr: die U n t e r - S e c u n d a .
Von 3 — 4 Uhr: die O b e r -S ec u n d a .
Von 4 — 5 Uhr: die P r i m a .

IM c iis ta g  d e n  2 8 . A u g u s t ,  A o r m it ta g s  8 3/4 U hr.
Gesang: Morgengebet „O  wunderbares, tiefes Schweigen“  u. s. w. von M. Bartholdy. „Aul 

dem See“  von demselben.
L o r e n z  in I. a . : Prolog in deutschen Versen. Von ihm selbst.
J o s e p h  E c ke  in II . a . : Es bildet ein Talent sich in der Stille,

Sich ein Charakter im Strom der Welt. (Gothe.) Eigene Arbeit. 
A u g u s t  K r a b e l  in I I I . : Maximilian I. in Worms, von H . v. Muhler.
F r a ń  z O s w a ld  in IV .: Die M&nner im Zobtenberge, von Chamisso.
S i e g f r i e d  H a h n  in V.: Anbids, yon Kind.
I s i d o r  F e n g l e r  in IV .; Titus Dugowitz, von Gabriel Seidl.
A n a t o l  T e s t a  in II. b.: On prend pour des amis de simples connaissances

Mais que de repentirs suiyent ces imprudences. (Gresset.)
Eigene Arbeit.

Gesang: „Die PriemeP' von M. Bartholdy. „Abendfeier von W. Kreutzer. 
G u s t a v G l a t z e r i n  II. b . : „D er Ktlnstler ist zwar der Sohn seiner Zeitj aber schlimm far 

ihn, wenn er zugleich ihr Zogling oder gar noch ihr Giinstling ist.“  (Schiller.) 
Eigene Arbeit.

K a r l  M a n t e l l  in I I I . : Das Glilck von Edenhall, von Uhland.
O t t o  R b h r  in I V . : Boser Markt, von Chamisso.
F r a n z  H i r s c h f e l d e r i n  V.: Schwabenstreiche von Uhland.
P a u l  Pa l f i th e  in Y I . : Drusus und die Seherin, von K Schwartz.
M ax G u t t m a n n  in V I .: Der Junker und der Bauer, von Richey.
A u g u s t  S t a u d e  in II. a . : „Die Menschen filrchtet nur, wer sie nicht kennt, und wer sie 

meidet, wird sie bald verkennen. “ (Gothe.) Eigene Arbeit.

3
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Gesang: „ Im  Osten geht die Sonne auf“ , Chor von N. Gade. ,, Die Weinlese“ , Chor von 
Neukomm.

A u g u s t K l u g e i n l .  a: Dignum laude virum musa vetat mori (Horat. carm. IV. 8). Eigene 
Arbeit.

H e l m u t h  v. W e l t z i e n  in II. b . : Zwei Dinge sind am schwersten fest zu halten: das Miss- 
trauen auf Dich, wenn Alles gut zu gehen scheint, und das Vertrauen auf Gott, wenn 
Alies tlbel zu gehen scheint. (Sailer). Eigene Arbeit.

R o b e r t  K r a u s e  in I. a: „ Jagę  nicht das fłiichtige Reh des Weltgenusses; denn es wird ein 
Leu und wird den Jiiger jagen. “

Darauf spricht derselbe im Nainen der AbitUrienten einige Worte des Abschieds. 
(Eigene Arbeit).

B e n n o G r o s s p i e t s c h i n l .  a: Wahre Geschichte, bedeutend und gross, voll strenger Ent- 
wicklung hatten die Romer allein unter den Vólkern der Welt. (Aug. Graf. v. Platen.)

Hierauf richtet derselbe einige Worte des Abschieds an die Abiturientem Eigene 
Arbeit.

Schlussgesang: „  Wie lieblich sind die Eoten Chor aus dem Oratorium Paulus von M. liar- 
tholdy. ;,Lasst uns dem heiligen Worte des Hóchsten lauschen“ u. s. w ., acht- 
stimmiger Chor aus Athalia von Racine, Musik von M. Bartholdy.

Hierauf Entlassung der Abiturienten durch eine kurze Ansprache. Vertheiłung der Pro
mień und Bekanntmachung der Versetzung in hohere Klassen.

Die Prafung sowohl ais die Schlussfeierlichkeit findet im Saale des Gymnasiums statt. Dile 
Ferien beginnen mit dem 19. August und enden mit dem 1. October. Der 2. October ist zur 
Anmeldung der frilheren und neu eintretender Schtller bestimmt. Am 3. October wird das 
Schuljahr mit einem feierlichen Gottesdienste imd mit der Vorlesung der Schulgesetze eróifnet. —- 
Die neuen Schiller mtlssen, wenn sie frtther kem Gymnasium besucht haben, ein vom Ortff- 
pfarrer unterschriebenes Schulzeugniss und ausserdem ein Impfattest mitbringen.

D r. W en tze l, Director.
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