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Observationes criticae in Apollonii Rhodii
Argonautica.

I n  Apollonii Rhodii Argonauticis et eniendandis et interpretandis quamvis praeter alios 
maxime Brunckius, Bcckius, Wellauerus tam egregiam consumpserint operam, ut, quae 
multa antea fuerint aut dubia aut obscura aut omnino corrupta, certa aut perspicua aut 
in pristinam integritatem restituta videri possint: tamen inter omnes, qui hujus poetae 
periti sunt existimatores, constat, post illorum yirorum studia nondum omnia jam abso- 
luta et omni ex parte perfecta esse. Quod non miruni esse potest, quum poetae opera 
muitis de causis diutius in doctorum scriniis jaceant, quam in inanibus teneantur. Argo- 
nauticorum enim libri ąuattuor, nulla adhibita expositionis arte, iluvii instar, qui aquas 
a fonte usque in marę placido dclapsu demittit, uno tenore omnia, quae, quutn Argo- 
nautae ad \ellus aureum ab Aeeta petendum iter facerent eoque adepto retro vela darent, 
facta sunt, tam simplieiter tradunt, ut ab eo, qui unąuam Homeri opera in manibus 
habuit, propter niultas fabulas scitu dignas exornatasque regionum descriptiones insertas 
tantuminodo pervoIvantur. Si, ut exemplo utar, Apollonii Jasonem cum Homeri in Odys- 
sea Ulixe compares, ebeu, quod discrimen, quaióquam uterque, Jason in Argonauticis, 
Ulixes in Odyssea, primis funguntur partibus, inter eos invenias! Ulic lectoris animus 
non tangitur, hic misericordia concitatur: illic simplex et paene frigida rerum gestarum 
narratio, hic artiliciosa et lucida expositio; illic oratio consilio elaborata et placida, hic 
natiya et fervida. Quam ob rem nunquam liet, ut poeta dilectis annumeretur scriptoribus. 
Accedit quoque, quod Apollonii sermonem ab Homeri lotjuendi genere, quamquam ulrum- 
que inter -se consimile est, tamen multum differre negari nequit. In Argonauticis com- 
prehensio et ambitus verborum multo est contractior et brevior, sententiarum nexus quae- 
sitior et artificiosior, ipsi versus minus numerosi, vel nominum verborumque, maxime vero 
particularum usus ab Homerico longe recedit. Hae vero res omnibus Alexandrinis poiitis 
propriae sunt, qui antiquiores magis doctrina quam ingenio superabant. Inter omnes vero
aequales Apollonius longe eminebat ingenio et Argonauticis denuo diligenter elaboratis
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tantam sibi pepererat gloriam, ut, qui in Calliniaclii locum bibliothecae praefectus Alexan- 
drinae succederet, a Ptoleinaeo Epiph.ane solus haberetur dignus.

Duplicem Argonauticorum fuissc recensionem satis docent scholia et Gerhardii lectio
nes Apollonianae. Quam ob reni multa in te\tu exorta sunt vitia, quia, quum saepe 
scholia duplicis recensionis lectiones exhiberent, librarii ex arbitrio hanc illamve sibi 
elegissc et in textum inseruisse videntur. Id quod eo rnaxime probabile est, quod codices 
Parisini, quam({uam in universum cum reliquis conspirant, mirum in modum singulis 
locis ab iis discrepant. Scliolia, quae hodie habemus, ex iis commentariis excerpta sunt, 
quibus Argonautica et Apollonii aequales, ut Charon quidam, qui in seholiis ad libr. II. 
vers. 1054 nxai Xc<owv, aiiroi> rov ’AnoM.wvtov yywotuoę, [iv t u i /ho t imoouor rov 
l4noD.mnov.)“ commeinoratur, et postea Irenaeus, qui textum et emendasse et interpretatus 
esse videtur, cf. schol. ad libr.I. vers. 1299 „-/.ca hiotjpcuog łv tiouitij\ / noAAoiviov,“ 11. 127, 
1015, LucillusTarrhaeus, Sophocleus, Theon, qui tres primo exeunte post Apollonium saeculo 
vel ineunte secundo aetalem egisse yidentur, illustrarunt cf. schol. ad Aristoph. Nubes, 
vers. 397 et, ul poetae cogitationes nonnunquam rectc assequamur, maximi sunt momenti, 
quia inultas res et ad mythologiam et historiam et geographiam pertinentes, aliunde non- 
notas, interpretantur. Sunt enim scholia Florentina et Parisina, illa [lotissimum res aucto- 
ribus laudatis illustrant, haec vero magis vocabula et sententias interpretibus interdum 
non citatis amplectuntur. His seholiis saepe codicis bonae notae auctoritatem in consti- 
tuendo textu propter antiquitatem haud immerito tribuere licet. Tamen etiam lieri potuil. 
ut ex illis primi saeculi post Apollonium commentariis, quos nonnunquam etiam primae 
recensionis lectiones exhibuisse dixi, maxime ex Charontis, postea complures lectiones 
variae in codicuin textum irreperent, ut libr. II. vers. 381, ubi omnes post Brunckium 
editores duos versus, qui e \ interpretatione vel inter lineam vel margini exemplaris ad- 
scripta exorti viderentur, ejiciendos esse censuerunt, sed de bis yersibus infra plura 
disputabuntur.

Ceterum Brunckius, qui, quum fortuito in codices Parisinos valde interpolatos iuci- 
deret, maxima sagacitate lectiones ita comparatas, ut eas haud dubie a librario profectas 
primo statim obtutu intelligas, recepit et defendit, in alios editores, etiam in cautissimum 
Wellauerum, tantam nonnunquam c,\ercuit vim, ut muitos locos suspectos aut piane eor- 
ruptos haberent, qui, Apollonii loquendi genere accuratius obseryato, sani sunt. Inter 
quos imprimis ii referendi sunt, ubi idem vel cognatum ejusdern stirpis yocabulum bis in 
uno duobusye continuis yersibus positum est, in quibus praecedente Brunckio editores 
corruptelas latere suspicati sunt, cf. I. 234. edit. Wellauer. annotat. Sed Apollonii est 
mos, ut non solum yersus, sicuti Homerus fecit, et phrases quasdam diversis locis repetat, 
sed etiam eadem yocabula bis ponat, ubi vero ne idem yocabulum semper eadem notione



positum accipias, ca»ebs. Alii errores in testum irrepserunt, quod editores codicibus non 
examinatis scd enumeratis tantum lectiones constituerunt, id quod etiam Wellauerus, qui 
nunquam a codicurn auctoritate nisi coactus ad conjecturam confugiehat, peccavit. Si 
semper Mediceum secutus esset et, ubi etiam ille haud dubie corruptus est, conjecturam ad 
ejus scripturam aj)pro|)inquantem fecisset, veram lectionem saepius inyenisset, quam quum 
Parisinos, libros manuscriptos omnium pessimos, secutus est. Qua de re praeclare Mer- 
kelius in Antiquitatis annalibus a Bergkio et Caesare anno MDCCCXXXXIII. editis, pag.334. 
„Cb brgrcift ftcfj tttobl, tt>tc .fteraubgcber beb SlpoUoittub, bte bte eben gctnadtten SBcmerfungcit 
tttdjt marf)tcn, faft tn jcber fcftwtertgern ©telle etne bequettte ilusroattl untcr ten jubuuf gcbradt- 
ten ?ebartett batten unb tabei mul) uiamberlet erubrtgen fonnten, urn Jafcfjenfpteferftuefletn mit 
ber boppcltcn Necenfton aubjufitltren. iffier aber an Dbigeb glaubt, erftebt jundcbft bcit ifficrtb 
beb 9)iebtccub aub ber llnjulafftgfctt ber itbrtgeit Gobtceb. 3)cn ganjctt Slntbeil beb s3)iebtceub 
am Hert tu ber obctt angebeuteten 58etfe barptbun tft jcnt mętne 9lbftd;t ntdit. Ifs fommt mir 
tnej)r barauf an, tut SlUgemetnen ber .itrittf beb Sfpolloniub eitte attbere SJicfytung $u geben, fte 
son ber obetfadtlidten, unprobucttsen sD?antcr, tn ber fte befangen tft, tn bte alten ebrcnfefteren 
Sabncn jurutfjulenfeu. ©a,$u btenett p e t  prafttfdtc ©alse, bte jur 9lotb fdum aub bcitt blojjett 
Wltcr beb 2>ieb. ftdi ergeben tsurben: 1) alle Sebarten beb dJteb., bte trgcnb scrtbeibtgt werben 
fbnnett, ftttb fettter sermeintlidten SWajoritdt anberer |>anbfd)rtften aufjttopfent, ftnb burch fettt 
fubjefttseb Urtbetl anjutaften; 2) bet bem 9J2eb. tft audt ju serbarrett, tso ©dntncrtgfetten ettt? 
tretett: je grbjter btcfe ftnb, befto meltr tft triigerifcfie fóulfe anberer -f>anbfd)riften ttadt bem aub 
§. 1 gewonnenen 'l'iaafftabc ber 3ntcrprctatton $u prufen; fttrj, etne redttfdiaffene tfonjectur 
auf bent ©rttitbe beb tffleb. tft mebr tsertb, ulb etne pfeuboaittoritat." — Hanc Merkelii 
sententiam me ([uoque in his locis emendandis secutum esse fateor. Quum idem Merke- 
iius i. I. de codicurn auctoritate multa disseruerit, hac de re aliquid addere supervaca- 
neum duxi.

Libr. !. vers. 94:
„ fh jh tję  ()'ć; hu dw/iara vale /.ictntht?

Quum Wellauerum, qui ad hunc versum „hu scribendum et cum verbo conjungen- 
dum esse, ne praepositio a substantivo małe caesura disjungatur11, subtiliter annotavit, hac 
in re nullam certam rationem secutum esse viderem, oblata hoc versu occasione pauca 
hac dc re,‘ quantum fieri potuit, disputare mihi in animo erat. Sunt enim complures loci, 
ubi post substantivum praepositionent bisyllabam positam animadvertis, quae mim ad sub- 
stantiyum praecedens, an ad verbum sequens, an ad quoddam attributum, ut grammatici 
dicunt, pertineat, propter caesuram- inter substantivum et praepositionent intercidentem 
ómnino dubium esse potest. Wellauerus praepositionent modo ad substantivum praece
dens, modo ad sequens vel verbum vel attributum referendum esse voluit eamque ob rem
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aut ultima* praepositionis syllabae aut paenuitimae apiceni apposuit. Loci, qui dubii 
videntur, suut hi: lib. I. 121,

Aiokibtję 6T(c&fioi(Jiv ir  l(fixkou> Mfka/unorę. 
lib. I. 148,

2^ncc(jTrt<'/tv‘ Tovg d’ tj y t Sóuoię m  Twbitfftoto- 
lib. 1. 788,

t r ik u  f i iv  ’ hp ivu ij /.kie;u ii) i r i  n<x[ią>avówvTi. 

lib. 111. 57.
ijdtj yctu norciuM in  <Pńcuh rija xaricsytt. 

lib. IV. 988,
z/r/w ya(> xeivij iri d>j n o n  rceaouTo yaiij. 

lib. IV. 1689,
xuro fiir ovr hęifry tri bij xricpa^ rjvki£ovro.

Apicem his locis paenuitimae praepositionis syllabae attribuendum esse, duplici ratione, 
altera ad grammatieain, altera ad numerum spectante, demonstrabitur. Ex illis, quos Jau- 
davi, locis versus libri primi 94 accuratius contemplandus est, num tri praepositio, quam- 
quain caesura a substantivo disjuncta yidetur, ad verbum, an ad substantivum referri pos- 
sit. yuum jam supra commemoravi, Apollonium potissimum Homerum, quantum tieri 
potuit, in dieendi genere secutum esse, etiam ab eo, qui illius Argonautica emendanda 
sibi sumpsit, ubi aliquid vel incertum vel dubium sit, Homeri dictio semper respiciatur 
necessc est. Est igitur etiam hoc loco videndum, num sil Homericum: tr i diofia-
ta  ruie“, ita ut tr i ad ratt referatur; quod nego, nam Homerus, ubi oixia vel diófiara 
accusativum cum verbo rcdeir conjunxit loco addito, quo habitaculum erat, semper tv  
praepositionem ad substantivum illum locum denotans apposuit neque unquam verbo ir- 
radir  composito usus est, ul II. VII. 221, „oxvtutÓluov 6% aoinroi;, “Yki/ m  oixia vuiiov.“ 

Odyss. XX. 288,
„Atijoinnoę i) M'Ou tnx.f, —auty Ó’ tri oixia nudy. “

Odyss. IV. 798,
, tnr Eiifirjkoę onmt, <l*£()iję i n  ot/.ia raiior 

Unus tantummodo exstat locus, qui quandain prae se ferat speciern, ut praepositio 
tv  ad verbum referenda esse videri possit.

Odyss. I. 50 et 51:
„rijOi)) iv upupięóry, ó th  t  ópufakóę tort thikctaoiję.
rijoog Serdętjeoou, ih a  iY ir  dionina ra iu .“

Obi ne quis objiciat, ir  praepositionem ad raiur  ita pertinere, ut cum verbo in 
unam coalescat notionem et tmesi sola a verbo sejuncta sit, baud verenduin est. Ibi enirn
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tv praepositionem meri adyerbii Ringi munere nostroque vocabulo „t>rauf" respondere ma- 
nifestum est. Sic etiam Nitschius in notis ad Homeri Odysseam datis pag. 17. accepisse 

i  videtur scribens <Y iv (ytjoco) dwfiara va iu “, qui locis „Odyss. IV. 798 et 811;
XXIV. 303“ citatis lectorem adrnonere voluit Homerum vaiuv  verbo aut semper dativum 
loci cum iv praepositione conjunctum, aut dwfictru vel or/.ict accusativum soluin apposuissc. 
Ab hoc Homeri usu in eo tantummodo discedit Apollonius, quod etiam composito verbo 
tvvaieiv cum accusativo semel usus est 1. 1076. kv£ixov iw aiotreę  /óoi'f5“ , sed uun- 
quam conjunxit rud  tutko daifiuru ivvahiv. ltaque hoc loco ivi praepositionem ad sub- 
stantiyum referendam neque cum verbo conjungendam, ideoque ivt scribendam esse, ex 
iis, quae allata sunt, facile apparebit. Libr. IV. vers. 1689 ivt scriptum est, quamquam 
ad verbum civMl,0[mu referri nequil, quia composito verbo et Homerus et Apollonius om- 
nino abstinuerunt. Etiam illis locis, quibus praepositionem attributum quoddam sequitur, 
paenultimae praepositionis syllabae apex apponendus est, quia a praepositione substantiyum 
et non attributum regitur, id quod editores in Homeri operibus ubique jam observarunt, 
cf. Odyss. XIII. 696 „yaujg ceno naręiSoę.*

Nunc quaerenduui videtur, num in numero caesura tantam exerceat vim, ut voca- 
bula arete conjungenda disjungantur. Qua in re primum videndum est, num caesura 
praepositio, si substantivo antecedit, ab eo disjungatur. Quod si tieret, neeessario etiam, 
si substantivum seąueretur, ab eo separari posset. Sed praepositionem a substantiyo non 
disjungi his exemplis allatis yidemus.

Horn. II. XIII. 556:
„O i uiv yuy nor uv£v dtfian’ tjv, au .u  xar avroiię — arifiotparo.*

U. XV. 607:
„atfkoiGfióę di Tttpi aronu yiyytro, rai t)i oi oaoi.“

U. I. 53:
„Ewi/fiuo fiiv uvu OTuatoy toytru xtj/m  litoio. “

Argonaut. I. 1214. Neque alias particulas, quae cum antecedentibus aretissime tohae- 
rent, caesura unquam ab iis separavit; ut re particulam Argonaut. 1. 261.

„ijihj di duwtę re noket^ duwui r uyioovro.“
Argonaut. I. 811; 819; II. 142. et saepissime.

* et m o  particulam, Argonaut. I. 675; 767-, 813; 896 et saep.
Itaque ex his satis elucet, caesurae eam vim non esse, ut notiones arete cohaeren- 

tes separet, etiam, quuin praepositio substantiyum sequitur, ad illum referendam esse e i 
Horn. II. IV. 384. intelligitur. uvr uyyikivtv im  Tvdrj aru/.av Ayuioi.*

Nicandri Alexipharm. 108.
Txai n  o i i r  xu(>vt/i; ano <)ax(ivov, ?} urakctfivov.“
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Ex his, quae allata sunt, satis perspicuum erit, omnibus his locis praepositionem 
ad praecedens substantivum pertinere, neque caesura ab eo disjungi, quae si tantam ha- 
beret vim, sicuti orationis, ita numeri partes separaret ideoque numerum everteret.

Libr. I vers. 239:
aur f i  di ławr

nb]&vę im.oyoftivm' auudig {%sv.
Vulgatam Iectionem corruptam esse Wellauerus bene intellexit, quod ultima nh]&vg 

substantivi syllaba contra epicorurn poetarum usum correpta est. „ltaque non dubitandum 
est, inquit ille, quin locus emendandus sit, quod facile beri poterit, aut nlrj&og inepyo- 
uhrior, aut nhj& tę io /ou trar  scribendo, quod placet Wernickio. Sed quum incertum 
sit, utrum praestet, nihil inutare malui.“ Quarum nulla lectio, quamquam, quod ad 
numerum spectat, probabiles sunt, in textum recipienda videtur, nam ntrjiiyg in omnibus 
codicibus certo scriptum fuisse et accentus et forma jonica ab epicis poetis maxime usur- 
pata satis docent. Ad quod accedit, quod nlrj&oę voce Apollonius prorsus abstinuit. 
Altera autem abj-di/ę ioyouiwutt recipi nequit, quia in i praepositio negligitur, quae, nisi 
tale quid in mauuscriptis exstitisset, a librariis non exarata esset. Igitur pro nbptiig  
tm,n-/j)Uhvo>v olim ansoyofiirotr, ut jam Meineckius ad Theocrit. XXI. 49. voluit,
scriptum fuisse eo verisimilius est, quod haec lectio et ad codicum scripturam proxime 
accedit et numero etiam satisfacit, et quod Argonautarum alacritatem et inflammationem 
animorum fortius denotat. Ceterum etiam libr. IV. vers. 211. „instysTo d' f.ioeoń/ vijvg- 
<me(j%ouivMv“ Argonautae <imęyó/isroi vocantur.

Vers. 267:
„nicpęadtr. oi di aiya -/.mijrpieę iyioorro “

Sic omnes codices et editiones veteres praeter Yat. B, qui oi d' abpa- et edit. Paris. 
et Steph., quae oi dat exhibent. Brunckius vulgatam scripturam retinendam esse duxit, 
quod littera o eadcm vi, (jua litera o, saepe polleret; yeteres pronuntiasse oi deariiya. 
Cum eo consentiunt omnes editores et Gerhardius in lect. Apollom pag. 44 et 121. et 
Jakobsius in Animadvers. in Anthol. Graec. III. 3. pag. 781, qui haec scripsit: „Et certe 
di producitur, non solum antę u saepissime, verum etiam antę a, ut anud Apoll. Bliod. 
I. 267, et antę yocalem Horn. Odyss. IV. 454: „rjfmę di iayovteg.u Syllabam brevem 
antę liquidam produci manifestum est, quia liquidae facile geminari possunt; num vero o 
littera eandem ubicumjue habeat vim, dubium est. Heynius quidem breyem yocalem antę 
sibilum produci pro certo habuit et Horn. II. XVII. 463: „ A lt  ovy iJuel tpwTaę, drs 
riEva.iTo duóxuv.u einendayit, quamquam ibi aliquot codices et editiones iooeiicciTo et talia 
exhibent, cf. XXIII. 198: „vht te. gzvoito, ubi vh j t  knowano  in libris etiam optimis 
est. His, quos laudat, locis brevis syllaba semper in arsi est eoque facilius producitur.

t
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Quam ob rem lieynius ibi otucuto recte restituit, quia a littera, quum character, ut 
grammatici dicunt, futuri vel aoristi primi aut in dativo plurali est, gemma tur, sed (|uum 
stirpis vocabuli est, nusquam geminatarn reperias. In arsi etiam apud Apoll, U. 415: 

tcroerai, ctonaOTwg y.t nctęct oio /.tu to SaehjV.u 
ultima ncięci praepositionis syllaba antę sibilum propter arsin et non propter o geminatum 
producta est, qua productione offensus Hermannus ad Orpb. pag. 706. aut xiv netę es to aut xt 
ncięai atolegendum putavit, sed nctęcii voce poetas non videri dixisse Gerhardius pag. 123 notayit. 
Itaque exempla, quibus syllaba breyis in arsi antę a litleram producitur, exstant, sed ne 
unum (juidem, quo illud in thesi faetum comprobes. Hanc ob causam lectio vulgata „oi 
Si oiyccu non retinenda, sed eommutanda est, aut cum ea, quam dedit Wernickius ad 
Tryphiodor. pag. 399, quae eo commendatur, quod Apollonius, si quid celeriter factuin 
vult, per ahfju Si ad priora anneetit ut 1. 15 ahjja Si ju r  y iotScór — 1. 439, 842, 
1051 et alias, et quod apud Nonn. Dionys. XX\1V. 101. quodammodo comprobatur; aut 
cum oi. S' cięci olyct, quod Bernhardyo cf. ©runfcrif? ter griecfpfcficn literatur pag. 235. 
debetur et maxima propter oi pronomen codicum auctoritate nilitur.

Yers. 515 — 519:
„ TOtryr ocpir irt/j.tn t ihf.y.Tw ciotSyg.
ovS’ im  S ty utrinurci y.tęccoocaiiroi St) 1 oifiag, 

ej iHfug kort, riwg łn i te ylu.OOtjOi %śovto 
ccii) outrcug, vnvov Si Sta y.ricpctg iuraiorro. — “

Optimi pluriinique codices exhibent rotor, pauci iique maxime interpolati toik/V, 
inter iht/.y.Tor, ifiky.Tip, Hij.y.rw, iHi.y.Ttr et inter aocStjr, uocSy, aoidijg lluctuant codices. 
Mediceus habet rotor ocpir ir tl/.tn t iH/.y.rtr ciotSyg. Brunckius, Beckius, Wellauerus. 
ediderunt robę' ocpir ir i/j .m t iisi.y.Tur. ciotSijg. Brunckius, ut hanc scripturain defenderet, 
censuit substantiva jonica, quae in vg ’exeant, ultimam syllabam quandoque corripere. 
cf. Eurip. Hippol. vers. 228. Quae vir doctissimus de tragicis poetis recte praecepit, ea 
etiam apud epicos, quorum recentissimi lanlummodo in talibus rebus ab usu Homerico 
recesserunt, cf. Spitzncr. de vers. heroic. pag. 67. et Wernick. ad Tryphiod. pag. 322, 
omnino yalere postulare ne(juit. Ad suarn sententiam stabiliendam laudat ex Argonaut. 
libr. 1. vers. 238 „n/.iji) vg inc.ęyoutvcov“ , sed yersum eorruptum esse et in n/.)jit-vg oneę- 
■/oęivMV mutandum jam supra demonstrayimus. Brunckii igitur reguła, quatenus ad poe
tas epicos spectat antiquiores, infringitur. Quum ihj.y.rrg substantiyum praeter hune yer
sum in graecis scriptoribus nusquam inyeniatur, non modo yerisimile, sed, praesertim 
quum metrum yocabulo Ut/.y.rćr inserto corrumpatur, eertum esse yidetur etiam boc loco 
pro eo aliud huic consimile exstitisse substantiyum et, quum plurirni et optimi codices in 
Totor consentiant, illud yocabulum aut iitł./.ttę vel HiK/rtię, quod Hesychius et Stepbanus



in lexicis agnoscunt, aut xH I xtqov fuisse necesse est, sub qua rooe Stephanus in Soph. 
Trach. vers. 585 lauiiat:

„ (jO.y.Tnoię d’ kńv n r t / r S '  ijmopri/Mue&a.“
Gklxcw vel !}Q.v.Ta<), quod et sententiae et numero satisfacit, eodem modo forma- 

tum est, quo odxat), quod pro d\xi] apud Apoll. Arg. II. 1074. Horn. II. V. 664, XI. 822 
exstat. GklxTQov vero quum illis yocabulis frequentius fuisse videatur, contra illa ab 
Hesycbio et Stephano sine ulla auctoritate citantur, praeferre non dubito, praesertim quum 
ov exitus ad w  propius accedat.

Sequenti versu in km lectione, pro qua etiam er i exhibetur, non est haerendum, 
nam hic versus valde congruit cum loco ex Homeri Odyss. libr. VII. vers. 164. petito:

<ri) Sk y.tji>vy.f.ani xkk,evsov 
olvov kmx(>ij0cu, iva xai d ii T(,omxtQavvM 
0nfA0Of.if.v, —• -—

et pro 8tj, (juod et sensus et numerus, quia in quinta sede epici peetae semper spon- 
deum non disjunctum posuerunt, respuit, lectio ex Vat. D. a secunda manu Ad  reci- 
pienda est, quam Stephanus suspicatus est, Ruhnkenius in epist. crit. pag. 283. probavit, 
Beckius in textum rece|)it. Nam quod scholiastes dicit, morem fuisse yeteribus, quum 
cubitum ireut, Mercurio linguas hostiarum otferre et vinum libare, id non tanti est mo- 
menti, ut Ad  Iectionem evertere possit, quum etiam ex aliis locis, ut ex Apoll. Argo- 
naut. libr. II. 155:

„yai tó te  uh' fikvov a v ih  Si,a y.rkyaę, 'Q.x.c.a i  dv8ooiv 
0VTcc(ikvb.)V axkoVTO, xcd u{tavaroi6i &vip.aę 
oiĘamę, fiźycc §ó(>nov kfom/.ifim'' oitcft Tir  imroę 
h Xe maju x.(>iiTrlui xai cdOoiikroię ieooidir. — “ 

et ex Horn. Odyss. libr. III. vers. 332:
„dXX nys, Taursre fikv y?MCi(Tac, y.eędaiyfre 8k oivov, 
ótfięa / loffEtddoiri xcd d/J.oig cc{) a rd to u n r  

G7ieiciaVTEę y.ohoio ueSojus/ła.  — “

satis manifestum sit, non solum Mercurio, sed etiam aliis diis idem sacratum esse.
Ma\iaia vero hujus Ioci diflicultas in versu 517 inest. De quo Wellauerus: „Ut 

dicam, quod sentio, inquit, locus mihi ita comparatus yidetur, ut nulla unquam con- 
jectura sanari possit, deesse enim nonnulla et rtwg et re clarissime indicant.“ et in 
extrema hujus Ioci nota „Sed haec suflicianl ad indicandas Ioci difficultates, qucm rei i q u i 
editores silentes et sicco pede transierunt“. In libris manuscriptis nulla est scripturae 
yarietas. Pro

„// iHfug kari, rewę km re yhtxraijGi ykorro “
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sic legendum esse censeo:
„rj {H/iig igr' airriog, tn i te ykutaorjoi y  tovro.“

Conjectura kar amtog facile a librariis in kari, tkwg corrumpi potuit et eo com- 
mendatur, quod, quum Apollonius consueverit non solum singula vocabula, sed etiam 
totas phrases saepius repetere, libr. I. 692:

. avuog ij tfe/uig kari, nóęog xaxÓTt]Ta nekatroat.*
reperiatur.

Ilia te particula, quantum primo obtutu habere videtur offensionis, re vera non habet, 
nam enuntiatum knt te yloinnijm ykovro cum sequenti vnvov Si Sta xvkcpag iuvojovro ita 
conjungendum est, ut te particulae non te vel y.ai, sed Sk respondeat; itaque sententia- 
rum nexus copu!ativus, ut hoc utar, in adversativum transit, id quod maxime ibi factum 
est, ubi aut posterius enuntiatum vel orationis membrum fortius eflferendum, aut rk par
ticula nimis jam remota fuit. Hac de re cf. Herm. ad Vig. pag. 834 edit. qnart. Ut 
apud Homerum II. V. 359:

„Oiks xaaiyvtjTE, y.outoai rk fie, Sog Se o ot i nnovg,“ 
hanc codicum lectionem praeuntibus Barnesio et Bentlejo Wolfius in Sog rk uoi innovg 
mutavit. —

Venio ad locum ab interpretibus magis vexatum quam variis lectionibus turbatum. 
Vers. 936 et seq.:

i'Ean Se rig aintia J[ęovnovTiSog śvSo\h rtjaog 
tvtS ov ano (l*QVyń;g no?.vh]iov ijneiooio 
Eig aka y.Ey.ktiiiWj, on nor t kntuvQSTai iolhuoę 
ykpOfo intnoipit/g xaTaEtftkvog' kv Se ot ay.Tai 
afi(fiSv/uoi, XEivTai S’ iitteo ySuTog AitJtjnoio•
"At>XTojv fuv xaktovr,tv ooog nEQtvatETaovTEg' 
xai to fikv yfloiOTai te xul ayotoi vauraovm  
r>]ysvEEg, ukya A a iu a  7uaixTić)VEC>oiv iSka&at.*

Vers. 941 consentiunt omnes codices in ’A qxtov lectione. Omnibus post Brunckium 
cditoribus tria inesse visa sunt his versibus menda, primum in "Aqxtov, alterum in um  
pronomine, quod non habet, quo recte referatur, tertium denique in vuiet<xovoi, quod 
numeruni pessumdat. Scriptura vulgata servata illud tuv pronomen ad amEia rijoog tan
tum referri potest, ad quod etiam scholiastes retulit „To Se ’A q x t ov  S e u i v nęog to 
a l n s l a  aracpkęeTcu. Ti)v yccQ Toiavr>jV ainEiar vrjOov ’A qxtov 6(>og xakovcnv ot nE.oi- 
01x01.“ sed editores hac scholiastae annotatione impugnata montem non ’A qxtov opog, sed 

”A qxtmv óęog et insulam totam A oxto>v vrjOov vocandam esse statuerunt atque hoc ita
sese habere ox Strabone et Apollonio ipso libr. I. 1150 demonstrare sibi visi sunt. Quodsi

2
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verurrt esset insulam ’!Aqxtu>v vrtoov vocatam esse, etiarn unum pluresve versus, quibus 
utraquc insulae pars et planitics et rnons accuratius describeretur, excidisse recte suspica- 
rentur. Itaąue ne ad conjecturam confugiendum sit, prinium demonstretur necesse est 
scripturam "Aqxtov vulgatam non corruptam esse et montem A otov onoc et non A o xtmv 
ooog nomen habuisse. Scholia hujus loci, (]uae, quamquam ex diyersis fontibus lluxerunt, 
tamen in eodem omnia consentiunt, i|uum Parisina „żalowi- ’'Aqxtov to ooo A  et Flo- 
rentina „TavTij ovv ti/ ytpóoisi/Gcp naocexsiTai Apy.rov boog, y.ypiwg ovtio ieyótisror.“ 
exhibeant, satis demonstrant montem ’A qxtov opog vocatum esse. Quod Krtinekius ad 
rem deccrnendam Strabonem testem adducit pag. 862, yaluTai <)’ aoy.Tiov bpog multum 
ponderis habere non potest, quia I. I. in codicibus Strabonianis, Ambrosiano 53, Mediceo 
19 ć<oxtov, in Paris. 1398 et Venet. 379 cujxtmov exaratum est. Itaque ev hoe loco, 
quia lectiones variant, pro certo haberi nequit in Apollonio bcpy.ror in aoy.Twr mutandum 
esse. Ex ipsis fabulis, quas de norninis origine apud veteres exstitisse scholiastes comme- 

morat. „enstSr/ tpaot rag roo(fovg rov Itog ixsi óicantftovGag tig apy.rorg ofxaBlrr  
<)rtvca' i) ort b tónog eji&rjęog, xai ano tov A>jo<ov Tijg apy.TOn (•ivonó.<>ihl ' Sta to  
wpiliby tov bpovg, ano tov Soxelv ratę aoy.TOig nęoaneiagetr raig ctarętaoigA — 
modo aoxTOJV opog, modo aoy.Tor bpog nomen fuisse conjicias. Hanc oh causam etiam 
alteri editorum testimonio cx Apollonii Arg. libr. I. 1150 petito, ubi ovpeatv 'Aoyrwr 
scriptum est, non multum tribuo, quia etiam ibi apyror, fortasse pro aoy.ror, alia lectio 
est et quia poeta ex thesauro suae reconditae eruditionis, ut eam ipsam ostentaret, diver 
sis locis ad diversas etiam fabulas respicere potuit. At sicuti Taurus, ut hoc exemplo 
utar, non solum montem, sed etiam continuum montium jugum denotat, ita etiam aoy.rog 
monti et illi montium jugo, quod in insula continuum est, nomen induere potuit.

Itaque quum scholia propter antiquitatem, ut jam supra dixi, ad hanc rem decer- 
nendam non minus ponderis, quam Strabonis testimonium habere possint, persuasum habeo, 
illud totum jugum aoy.rov denominatum fuisse et non aoy.rtor opos. Num vero insula 
ipsa Apynog ooog Yocari possit, recte quaeritur. Ex scboliis Parisinis, quae „ \ijaov St 
avTijV, KfTh bi<< rb noórspoi' avri)v ovr>av vrfiov, vgtsqov owpcpAai t 7j ijneipoiu exhi- 
bent, elucet, antiquissimis temporibus montem solum insulam fuisse, paulatim vero e con- 
tmentis regionc ad montem maris fluctibus terram aggestam et ex insula paeninsulam ex- 
ortam esse. Mons, qui olim solus insula erat, quum A qxtov nomen recte haberet, facile 
postea insulae, quia pars major et potior erat, nomen dare potuit. Itaque non dubito, 
quin poeta illam rem respiciens A oxtov boog ad totam insulam denotandam usurpaverit 
et uiv pronomen ad insulam retulerit. —

In sequentibus vero poeta illud to fdv  ad montem solum pertinere, neque de tota 
insula intellectum volebat. Aliąuot versus hoc loco excidisse, quibus insulae partes accu-
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ratius describantur, hanc oh causam non yerisimile est, quod in his seąuentibus yersibu* 
et montis et planitiei descriptio seąuitur, montis his verbis xcu to p.iv, planitiei iafrfwr 
SL Exeuntc versu 942 ayęioi vcaETccov<n claudicat numerus. Brunckius et Beckius pro 
vcu&t<xov(U receperunt Bentleji conjecturain, quam in annotatione ad Callimacbi byninuni 
in Jovem vers. 87. dedit au(piviuovTca. Hanc recte repudiavit Wellauerus, (juum ctpupi- 
vifioirai propter litteraruin dissimilitudinem a librariis legi non potuisset et vers. 947. 
statim repeteretur. Probabiliorem ipse proposuit scripturam; pro vaurćcovai, quod libra- 
rii ex superiori versu facile exarare potuerunt, ivvaiovoi scriptum voluit.

Vers. 238 et 239:

„rwr Si xa(Hyv>jTtj, ot i n  &QyxEO<siv araacior,-
K'/.uonctT())j tdroimy iuor Sofiov tjxev axoiTig.“ —

Lectiones librorum manuscriptorum sunt duae, aut xa<uyvi/Tij - KluonuT^ri - i/xev axoi- 
Tig, ubi vero in nonnullis codicibus ultimis trium illorum yocabulorum syllabis v supra- 
scriptum est, aut xarir/vrjT)ji> - Kt.cLonuTortv - ijyov axoiTiv\ scriptura Yulgata, aut hae 
duae inter se confusae sunt, ut in optimo omnium Mediceo, Vaticanis A. C. D., Vind., 
Vrat. accusativi cum ijxev verbo leguntur. Quum utraque per se recta sit, inquit Wellau
erus, diflicilis est optio. Equidem optionem non admodum difficilem duco, quia in Me
diceo et in scholiis accusatiyi exarati sunt et Jyyor [tropter formam actiyam epicis poetis 
minus frequentatam in ?yxsv facile mutari potuit. Lectionem xc«uyvijTr/ - fv/.uo7z«Torr  
rjxev ay.oiuę, quam Wellauerus, quum plurimos libros in iy/.m consentire videret, in tex- 
tum recepit, hanc ob causam repudiandam esse censeo, quod hiatus exsistit, tjuam Apol- 
lonius non admisit, nisi in caesura, ut 11. 169. et in quarto pede II. 238; deinde etiam 
quod axouiv a y u v , etiamsi non apud Homerum, qui semper media forma aytG&ca usus 
est, tamen apud alios scriptores, ut apud Aeschylum in Prometh. vers. 575, apud Xeno|)h. 
Cyri disciplin. 111. I, 43; V. 4, 39. Anab. II. 4, 8. et apud Apoll. ipsum III. 38 occurrit.

Vers. 323;
r,GTm]vkq Si moi gtiicpsfo) rioćittt a x r i —

Haec scripsit Wellauerus, codicis ex numero, non dignitate ponderatis, sed lectio 
Med. et cdit. Flor. Brub. Basil. ar wpili, Boitiu cixti\ magis se commendat, quia apud 
epicos poetas Bpiuur yerbum de undis, vento, igne, apud Sophoclem Antig. 592 etiam 
de litore usurpatum reperias. Item vers. 335 Tiorieadat, vers. 338 ciTt/J.tciOra scriptura 
Medicei recipienda est, quum etiam apud Homerum infinitiyum pro imperatiyo, similac 
alius praeccssit, poni notum sit. Vers. 375 ihtk te lectio Med. Vat. A. B. C. 1). Guelph. 
Vrat. Flor. Brub. Basil. recipienda est. Ti hoc loco epicorum morę recte ponitur. cfr. 
Dr. Ed. Wentzel. de Homerico te particulae usu §. 8. pag. 7.

2 ’
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Vers. 339 et 340:
„oh yc'o xt xctxov /jotjor i^aAtctai/t 

nerędwr, ord u  xe aidrjędi) n i lu  ’ toyot.* —
Vulgata lectio est i£cttec<o&at; Regg. A. C. E. Vat, A. C. D. Guelph. Vrat. exhibent 

t£,(i/.tao<9t et Reg. D. iS,aUoia&e. Vulgata lectio, quurn a librariis non intelligeretur, ab 
aliquo magis perito in l^aAtoiadi facile mutata est. Locus sic scribendus est: 

ov ycco xe xaxdv uót/ov d^c<Amn!t ta 
ntTfjcmi’, ord’ et xs aidtjęsn] m/.oi A  ery w. —

!n!initivus kl-atecto&ai, quem Optimus codex Med. aliique exhibent, restituendus, sed 
non ita interpretandus est, ut Weilauerus voluit, qui „Optime se baberet, inquit, vulgata 
d^uAkaaAca, si versu praecedente ortAAeaUca verum esset, penderet enim inlinitivus a 
verbo (pr/fii ex praecedentibus sup[)lendo.“ lnlinitivus vero <7re/U«<xttm recte se habet, 
a!ioquin hiatus, nrtAAtnćtt In d , quem Apollonius hoc loco admittere non solet, vix tole- 
rabilis est. Ułud (ft/ui, quod Weilauerus ex antecedentibus supplet, vicesimo versu antę 
occurrit, neque ad hunc locum, verborurn constructione saepius jam mutata, subaudiri 
potest. Ceterum hic lnłinitivus non a verbo y.d/.tmo, quod Weilauerus ex antecedente 
tgvxM supplet, vel simili pendet, sed imperativi fungitur munere. Etiam Gerhardii sen- 
tentia I. I. pag. 191 nulla codicum auctoritate freta probari nequit. Totus hic locus ita 
est interpretandus, ut elvca verbi optatiyus in enuntiato „oh ydo xt xccxov uóoov i£a'At- 
ctGiicu ntToawi’* ex seąuenti „ovd' u  xe Gidtjoth] nkAoi Aęyio subaudiatur, nam optati- 
vus n ilo i ponendus est. At si quis in forma ntkoi optativi, quum apud Homerum non 
in usu sit, haereat, is inspiciat Arg. I. 1343: „u  roiórde n i/ml nort,“ IV. 1656 et Pind. 
Pyth. 1. 56.

Vers. 356:
„ [Ia(playóvwv, rolotr Lrsrijiog tfiftaotherow 
nęwra f i a o y S  —

Sic Reg. R. marg. Guelph. Vind. edit. Flor. Rrunckius, Beckius, Weilauerus; toIc<lv 
t £vstłjiog scriptura yulgata ex edit. Aid.; tol.cnv MsrsSrjiog Med. Vat. A. C. D. Reg. 
A. C. D. E. Guelph. Vrat. Vind. var. lect. in schol. Paris.; Hermannus toIg1v ! f  LrsTłjiog 
ad Orph. pag. 705 metri causa proposuit. Vera lectio est rolniv ^uvsdrfiog, nam 'Ersrrioę 
docto librario debetur. Num Pelops Eyertjioę; fuerit, valde dubium est. Ab Herodoto et 
Sophocle yocatur <pph£, a Pindaro Avdćq et koónoę , ab Euripide TarraAuog. Libra- 
rius quidam doctus Pelopem et Pylaemenem, qui Enetorum gente ortus Paphlagoniis im- 
perayit, confudisse yidetur. Msved'r;iog eo magis commendatur, quod Pelopis natura 
accuratius describitur, contra ’Evsriyioę recepto origo tantumrnodo indicatur et numerus 
claudicat, quam ob rem in Aldina rć particula interjecta est.
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Vers. 379 et seqq.:
,x y  8' £7ii Mooovvorxoi ouoroun bkreoaar 
iS,eiiję rjnuęor, vnu(juuę ti rifiorrai,
Soręccreoig nyyęoian’ tv or/.ia T£xrt/VavTtg. 
xaXXiva, xa\ tiiiyęorg eimtjyiceę, ovg xaktovaiv 
fiooawctę, xcu 8' aiiToi inutwfioi Miler tactv.m

Sic olim in codicibus et omnibus antę Brunckium editionibus legebatur, Brunckius 
primus ejecit duos versus;

„xaXXivcc, xcd nvyvovg tiinry/tag, ovg xu/.tovtnv 
fióaffwaę, xai 8' airrot ituówuoi ev&ev tuaiv .“ 

recteque ejectos esse in annotatione critica his verbis probavit: „Margini ad vocern olxia 
vers. 381. diligens olim lector duos adscripserat versus, infra post vers. 1016 suo loco 
positos; quorum alter successu temporis descriptorum imperilia prorsus excidil, altcr buc 
usque servatus fuit. Duo illi versus neutiquam hic locum kabent et, quam etymologiam 
continent, eam in Phinei vaticinio ponere non debuit poeta. Vates minime ktnrokoyu, 
non irvfioXoyel: breviter et summatim singula attingit, quae eadein postea in itineris nar- 
ratione poeta tractabit uberius et exornabit. Praeterea in elaborato, correcto et ad unguem 
expolito poemate idem versus bis in eodem libro legi non debet nec utroque in loco a 
poeta positus est. Itaque conjectura, si qua alia est, non dicam solum probabili, sed cer- 
tissima ductus, duos (|ui vulgo hic leguntur versus tanquam addititios et ineptissime inter- 
polatos expunxi; tum post vers. 1016 versum, qui exciderat, reposui.“ llaec deinceps 
ut recenseantur, res postulat. Primum sane mirum fuisset, si lector duos versus longe 
infra sequentes ad vocem oixia adscripsisset, in quibus ne uixia quidem vel tale quid, 
quo, ut eos adscriberet, commoveri potuisset, exaratum est, contra si hi duo versus post 
vers. 1016 legerentur, multo verisimilius esset lectorem ex antecedentibus eos repeliisse. 
Quod porro Brunckius dixit, duos illos versus neutiquam hic locum habere, et quam ety- 
mologiam contineant, eam in Phinei vaticinio ponere non debuisse poetam, non vitiosum 
est, nam qui attento animo totum hoc Phinei vaticinium legit, bene scit senem, qui multa 
perpessus et expertus sit aeque ac Phineus, in rebus enarrandis diligentem et attentum 
esse et, ut juvenes melius erudiantur, multa addere, quae per se quamquam non neces- 
saria, tamen scitu utilia habeat. ltaque hoc laudi politae tribuendum est, quod senis ora- 
tionem etiam senis naturae adaequavit et senem propter harpyias expulsas grati animi 
sensibus totum percussum Graecis heroibus, ne in pericula inciderent, omnia diligentissime 
exponcntem et docentem fecit. (Juodsi ad hoc pondus, quod Brunckius constiluit, omnia 
verba poetae examinanda essent, multa praeterea ejicerentur necesse esset, eiempli gratia 
rers. 358 et 359, 374, 375, 376. Quae alia a Brunckio allata sunt, pluribus refellere non
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opus est, quum quisque sciat saepe apud queinlibct poetam epicum in eodom libro unum 
pluresve rcpeti versus, atquc boc etiam in Apollonii Argonauticis fieri testem hujus poetae 
peritissimum adduco Merkelium, qui in Bergkii et Gaesaris annalibus (anni 1843) pag. 349, 
postquam repetitiones singulorum vocabulorum non solum in diversis versibus, sed etiam 
in uno eodemque enumeravit, „Gtitbltćf), inquit, ttńeberfyolt 2lpoUcmtu3 atierCtngS and? ganje 
©tcllm: etn>â  tnefyr ale> etneti 2kr3 I. 527 unt> IV. 583, jroct SSerfe 111. 409, 410 u. 495, 
496; ctroać orrantert IV. 1105 ff. u. 1118 ff.“ —

Sed restat, ut versus hoc loco recte positos esse demonstretur. Praeter ea, quae 
jam supra contra Brunckii sententiam allata sunt, hoc tenenduin est, quod omnes codices 
et yeteres editiones eos hoc loco exhibent, ibi vero, ubi Brunekius exaratos vult, eorum 
alterum omittunt, et quod illi versu 1016, ut eos insereret, ad conjeeturam confugiendum 
fuit. Omnino non negari potest, quandam inesse, ut hi duo versus boc loco inserantur, 
difłicultatem, sed hanc remoyeri posse ex iis, quae sequuntur, apparebit. K cuhva, quod 
nihil est, in K at.hua  inutatur, quod aptum praebet sensum. Deinde Wellauerus et Brun- 
ckius in yocabulo repetito niigyoiai et nvgyovg vaide baerent, sed haec repetitio otFendere 
non potest. Nam iliorum aedifiiorum, quae uóacwag  yocabant, duplex fuisse genus ex 
antiquis scriptoribus colligere licet. Modo erant inuri cum turribus impositis, modo tur- 
res ipsae, propugnacula, aut habitacula in altitudinem exstructa turribus consimilia. Hoc 
utrumque vero Graeci nvqyog voce denotant. Dionysius in A. R. I, 26. haec affert: „Oi- 
y.tnitn x <c/.uvoi (Mossynoeci) in i ^i')Jvoig oogneg av nvgyoig mpij/.óig axuvgi>mac>i, 
fiótuswag aiiTce xakovvreg.'i Strabo 12. pag. 349: „Tiveg Se xcu im  Sevdge<siv i) nvg- 
ytoig olyoiiai, Sio xai Moo<Jvvoixovg txalovv o'i nakcuoi, tojv  nvgyotv fiooawwp leyo- 
[ievoiv.u Diodor. 14, 30: „avfi(pvyovrojv Se etę rt yomion. iv ot xartóxovv e.nrotgwfoitg 
eyorreg Ę,v/Avovg m:gyovg.“ Ouodsi, quae scriptores yeteres de Mossynoicorum habitaculis 
memoriae tradiderunt, animo contemplatus eris, duplex eorum fuisse genus facile tibi per- 
suadebis. Alterum ad communem vitae usum pertinens, commodius et leyius exstructum 
{im  SivSgeatv i) nvgy(oig oixovai), alterum vero ad res bellicas spectans compactis tra- 
bibus et compluribus tabulatis fuisse yidetur, nam hoc ex £v)Avo<g v\j>t}lo~ig rircajgojuaijt 
et entiogóipoyg eyorreg £vtivovg mjgyoug concludere licet. Itaque ad haec duo genera 
aedificiorum etiam poeta, qui AIexandrinorum morę ubique suam eruditionem ac doctri- 
nam prae se fert, respiciebat eaque his yerbis iv Sovg«reoig nvgyoi<nv oixta texTi]vavreg 
y.akhiga xa\ nvgyovg eimiiyeag satis perspicue indicabat. Haec interpretandi ratio etsi 
hoc contra se habeat molesti, quod illam repetitionem nóoyog vocabuli non admodum 
placere Brunekius aliique dicunt, tamen non in tot rebus permutandis, (juot ille I. I. vo- 
luit, nititur. Ceterum haec ejusdem yocabuli in uno duobusve continuis yersibus repetitio 
non solum apud Apollonium ut I 234 inccgrea, et 235 magreeg, I- 375 ift/M/.yyag, 376
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(pukay!-iv, 11. 602, 605 rwhfiig, 1107, 1108 avxwg, 111. 294 iypouirip 295 «vf/oouiv<n>, 
IV, 1246 rieu et i/ioi in eodem versu 1522 et 1523 'i/.y.og, (juoruiri pluriinis locis Brun- 
ckius errores esse suspicatus est, sed etiam apud qaosvis scriptores frequens est eamque 
maxime hanc oh causarn a poćtis adhibitam videmus, ut animi vel audienlium vel legen- 
tium repetito eodem vocabulo ad hanc notionem percipiendam 1'ortius excitenlur. Cfr. 
Spitzn. obsmat. in Quint. Sinym. pag. 242 scqq.; Wellauer. ad Aescliyl. Choeph. vers. 236; 
Ernesti opusc. philol. pag. 132; Weichert dissert. de Yersibus aliquot Virgilii injuria su- 
spectis p. 95; Jahn ad Virg. Aen. 1. 315.

Vers. 944 et 945:
„71 7TOv'/.l!V ITrćtT if/,UVl>OV iptXUOlg

- \ / 7 ( ~ x > >/ Icuyiakoy, Tiuonctr tjuao o/Liwę, xca an r^tari w a t  a.
OfMug in  ijfictTt Med. Vat. A. C. I). Vrat. Vind.; auwg im  ćtuuxi Paris. quinque; 

optwę /.ca in i/iictTi Vat. B. Guelph. et editiones usque ad Brunckium, (|ui ex conjectilra 
óuwę x im  ijfiart dedit. Emendandi ralio in Argonauticis eo lacilior est, quod eadem 
Yocalnda eodem modo conjuncta saepe repetuntur. Sicuti vers. 660 im  rjticai scriptum, 
ita hoe loco im  p p a n  corrigendum est, nam biatum in pucai poeta saepis admisit, ul 
HI. 327 ivi 'ąiarc, IV. 236, 1479, 1502; praeterea autem opug, coinmate anteposito, ad 
sequentia referendum est neque ad antecedentia, ut Wellauerus vult, nam quid sit illud 
npónav tjuao óuwg, xai in  i/tatri vvxxa, quum constet Argonautas semper interdiu tan
tum navigasse, noctu in litore quieti se dedisse, si quidem prope littus essent. Itaque 
quia nocturna navigatio contra regulam lit, etiam necessario óuwg ad vvxxa referendum 
est, ut illam aeque ac diurnam factam esse comprobetur. Totus igitur hic locus sic seri- 
bendus est: npóncn’ tjpcep, ópwg im  ijfittTi vvv.x u.

Vers. 1125 et seqq.:
„nóvx(p -/ftp xpi//eica imftpiouoac ctt/jati 
vijbg ttiiy.t/.u/d dia Sovpuxa mxvxa xidccaacfv,
>1 ’ivi x(.ipóuwoL cip im  ygiog ipftefiawTeę.* —

Vers. 1127 deest verbum linitum. Brunckius, qui, „utut sit, inquit, in textu, quem 
turbat, relinqui non debuit“ , eum, ut solet, expunxil. In libris nullum variae lectionis 
vestigium et scholia „ Msxoyi] avxi gi/uciTog xuxca xov ipBtiirf/.uucv.“ nihil afferunt lucis, 
nam ad participium iui%Bca7jxeg verbuin iouiv  subaudiendum esse contra lim|uae graecae 
consuetudinem est. Versum ita scribendum esse suspicor: 

f] in  a u po u tr oiSpce im  yptog liifjhBctioThg.
Haec conjectura quam proxime ad codicum lectionem accedit, nam verbum nećgopsv 

facile in xtigoptv mutari, oi syllaba a substantivo ad verbum nbpoutr  annecti, A  et /J 
in oldpa confundi, littera u syllabae u et exeuntis propter biatum a librariis deleri potuil.
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fltip u v  verbum apud Homerum navigandi notionem habet addito xilevfrov vcl xiunvcc 
Odyss. II. 434:

.  IJawryiij u?v p ijy? y.occ i]w mit)?. y.?X?vthov.,‘
Odyss. VIII. 183 — «Xyuv« te xvuara n itó w . 
apud Apollonium Arg. II. 775;

nilpiT ię 'Aii)Tt\v ró(Jcsov nloov.
IV. 306:

Knh)V Si Sia otÓu.k rtiip? lutci&iig.
IV. 980:

fh ip o r  a/.og fiiya  /.alrurc y.?yapu?voi.
His exemplis mio?iv verbi usus satis confirmatur; pro icuTua vel zw m ra ponitur 

oldpa, quod pluries apud Homerum et Apollonium reperitur, apud illum aut alóg aut 
■d-alaocoyg genetiyo adjecto, apud hunc aut cum genetivo aut adjectivo, apud Euripidem 
Tero saepius absolute positum. Arg. III. 388.

— r ig  <)' ccv t Óijov o lS fia  nepijffcu — T?.cihj —
IV. 915, 947, 1765.

Hiatus, qui oilSpa recepto existit, propter caesuram excusatione gaudet. Cfr. Gerh. p. 169.



17

Schulnachrichten
fur den Zeitraum vom 29sten September 1851 bis zum 14ten August 1852.

A.
I. All^emeine Lehrverfassun{*.

i .  P r im a .
Ordinarius: Der D ire c to r  mit 14 Stunden wochentlich bis Ostern, mit 17 Stunden

nach Ostern.

a) 8  p r  a c h e n.

1. Deutscli. 2 Stunden. Uebcrsicht der Literaturgeschichte von Herder bis zum Tode 
Gothe’s; dann von den Meistersiingern bis zu Klopstock nach W eber’s Geschichte der 
deutschen Literatur. Tbeorie der epischen und dramatiscben Dichtkunst nach DiekhofTs 
Handbuch der Poetik. Der Rhetorik zweiter Theil: „die Begriindung“. Die Haupt- 
werke der bedeutendsten deutschen Klassiker lasen die Schiiler privatim aus der Jugend- 
bibliotliek. In der Regel in je sechs Wochen eine ausfiihrlichc deutsche Arbeit. Die 
zur Ausarbeitung yorgelegten Themata waren folgende: 1) W ar Horaz gliicklich? 2) 
Kommentar zu Schiller’s Balladę „die BUrgschaft“. 3) Der Gebildete und Gelehrte. 
4) Werth der Thriinen. 5) Fugę magna. (Horat. epist. I. 10. v. 32.) 6) Die Liebe 
zum Kriege. 7) Ueber die Einwirkung des Christenthums auf das Leben der Yólker. 
8) Alexander und Hannibal ais Feldherren. Eine Parallelc. Ais Priifungsarbeit schrieb 
der Abiturient zu Ostern iiber das Thema; „Durch welche Umstiinde wurde im sieben- 
jahrigen Kriege der Untergang Preussens verhindert?“ Die am 9ten und lOten August 
gepriiften Abiturienten: „Was verleiht dem siebenjahrigen Kriege seir.en ausgezeichneten 
Gharacter und sein hoheres lnteresse?“ — Die Schiiler benutzten ais Beispielsammlung 
fiir den gesammten deutschen Unterricht Wackernagel’s Lesebuch. Der D i r e c to r .

2. Latein. 8 Stunden. In 2 Stunden: Die wichtigsten stilistischen Regeln und dereń 
sofortigę Einiibung in jeder lat. Stilstunde durch Extemporalien aus Cicero und den 
romischen Historikern; in liingeren Zeitabschnitten grossere freie Arbeiten und in der 
Regel von Stunde zu Stunde freie Uebertragungen aus dem Deutschen in’s Latein. 
1) Epistoła ad amicum seribatur, qua inquiratur, num vera sit haec sententia Senecae: 
„bonis moribus damnosum est, desidere in spectaculo“. 2) Scribas ad amicum, quid 
animo tuo obversatum sit, quum audieris, Berolini statuam nuper Frederico Magno 
positam esse. 3) Quibus rebus factum est, ut Pyrrhus cum Romanis bellum haberet. 
4) Imaginem Publ. Corn. Scipionis Africani majoris ad yerum exprimatis. 5) Corinthus

3
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a Romanis exstincta. 6) Rustica an urbana vita ad literas tractandas sit accommodatior? 
7) Cur Hannibal post pugnam Cannensem Romam expugnare ausus non est? — Der 
zu Ostem gepriifte Abiturient schrieb Liber das Tbema: Aliąuot illustria exempla pro- 
ponantur, ex (juibus appareat, Roinanos singulari quodam amore patriam coinplexos 
esse. Die am 9ten und lOten August gepriiften Abiturienten: Ciyitates llorere civium 
pietate ac yirtute, hisque sublatis debilitari et interire, historia Romanorum luculentis- 
sime docet. In 3 Stunden: Cicer, epistolae selectae (ad Div. V, 4 ,1 2 . I, 7. VII, 1. 5. 
I, 9. II, 1. 4  V, 17. II, 6. statarisch; ausserdem extemporirtes Uebersetzen aus Cicero’s 
philosophischen und rhetorischen Schriften und auN Livius. D e rD ire c to r . In 3 Stun
den: Horat. Satyr. lib. I. und carni. iib. IV. und II, 1 — 4. Oberlehrer Dr. M u ller.

3. G rie ch isch . 6 Stunden. In 3 Stunden: Soph Oed. Colon. v. 1— 1000. Herod, 
lib. IX. cap. 1 — 82. Homer, llias lib. 1— 14. von jedern dieser Biicher 300 Verse. 
Vor Ostem: Prot. S e id e l. In 3 Stunden: Piat. de civitate lib. II. p. 357— 373. Soph. 
Oed. Tyr. von 594 bis zu Ende. Extemporirtes Lesen des Homer. Der D ire c to r .

4. F ra n z o s isc b . 2 Stunden. In einer Stunde wurde aus Montesquieu considerations 
sur Ies causes de la grandeur des Romains etc. ch. 1. 2. 3. 4. 5. ti. 12. iibersetzl. Zurn 
Extemporiren wurden Stiicke aus Menzel’s Haudbuche gewahlt. In der zweiten Stunde: 
die Lehre vom Gebrauche des Conjunctiys, Intinitivs, der Participien, von den Partikeln 
und der lnversion nach Knebel’s Grammatik von §. 9 9 — 122; Einubung der Regeln 
durch Beispiele; Memoriren von Gallicismen. Vierwochentlich eine Arbeit. Gyrnnasial- 
lehrer v. Raczeck.

5. H e b ra isch . 2 Stunden. lieborsetzung und grammatische Erklarung von Micha cap. I. 
Jonas c. I — IV. Proverb. c. I. und Psalm XLI. Wiederholung und Einiibung der wich- 
tigsten Kapitel aus der Fornrilehre und Syntax sowohl miindlich, ais schriftlich. Religi- 
onslehrer E m m rich .

b) W  i s s e n s c h a l‘t e n.
1. Re lig i on. 2 Stunden. Die Lehre von Gott dem Einen und dem persónlichen, die 

Lehre vom Erloser und dem Erlosungswerke, nach Dr. Martin’s Lehrbuche. Wieder
holung der Lehre von der Kirche und den Sacramenten: aus der Kirehengesehichte 
wurden die Haresien in llezug auf die Person Jesu Christi durchgenommen. Religions- 
lehrer E m m rich .

2. M ath em a tik . 4 Stunden. aj A r i th in e t ik :  Wiederholung der cinlachen und qua- 
dratischen Gleichungen, der arithmetischen und geometrischen Progressionen, der Zins- 
rechnung und der Logarithmen. b) G e o m e tr ie :  Stereometrie und Wiederholung der 
ebenen Trigonometrie und Planimetrie, nach Matthias. Ausserdem systematisch geord- 
nete Bcarbeitung der Aufgaben aus allen Theilen der Elementar-Małhematik. Oberlehrer 
U hdolph .

3. P h y sik . 2 Stunden. Wiederholung der gesammten Physik, ferner die Lehre vom 
Lichte und vom Sehen, grdsstentheils nach Brettner’s Leitfaden. Oberlehrer U hdolph .

4. G e sc h ic h te  und G eo g rap h ie . 2 Stunden. Geschichte der neueren Zeit von 1815 
bis 1848 und von 1492 bis 1559, nach Piitz’s Grundriss. Wiederholung der Geogra- 
hie, nach Roon. Der D ire c to r .
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5. P hil o so p h isch e  P ro p iid e u tik . 2 Stunden. Die dritte Abtheilung der Psychologio, 
Wiederholung der Psychologie und der Logik, nach Beck’s Leitfaden. Der D ire c to r .

55. O b e r - N e c u n d a .
Ordinarius: Professor S e id e l mit 10 Stunden wochentlioh bis Ostern, Oberlehrer 

Dr. M u lle r mit 12 Stunden wochentlich nach Ostern.

a ) S p r  a ek  e n .

1. D eutsch. 2 Stunden. Die allgemeine Stilistik, nach Becker. Literaturgeschichte von 
Opitz bis Wicland, nach Weber’s Geschichte der deutschen Literatur. Dispositions- und 
Yortragsiibungen; Besprechung der verbesserten Arbeiten. Alle 4 Wochen ein freier 
Aulsatz. Die Themata zu den Aufsiitzen waren folgende: 1) Was versteht man unter 
Gastfreundschaft, und wie war sie bei den Alten beschaffen? 2) Wer mehr verzehrt, 
ais er erwirbt, bleibt ein Bettler, bis er stirbt. 3) Folgen der Leichtglaubigkeil. 4) 
Was versteht man unter Inversion, Gleichniss, Yergleichung, Metapher, Synecdoche, 
Allegorie, Personendichtung, Hyperbel und Ironie? 5) Haben die offentlichen Schul- 
|)riifungcn einen Nutzen und welchen? 6) Aus welchem Gesichtspunkte muss man die 
klassischen Schriften der Griechen und Romer betrachten, um aller Uebersetzungen un- 
geachtet. ihren fortdauernden Nutzen zu beweisen? 7) Worin liegt es, dass die Spar- 
taner die Gesetze des Lykurgs treuer bewahrten, ais die Athener die Gesetze des Solon. 
8) Ueber die Ursachen der Unhóflichkeit. 9) Die Yerdicnstc des Augustus um den 
romischen Staat. 10) Wodurch wurde die Sittenverderbniss der Romer nach der Besio- 
gung Karthago’s, Macedoniens und Asiens beschleunigt? 10) Der Wechsel in der Natur 
ein Bild des Lebens der Vólker. Yor Ostern: Professor S e id e l ,  nach Ostern Gym 
nasiallehrer v. R aczeck .

2. L atc in . 10 Stunden. In 4 Stunden: Virgil’s Aeneis Buch II. Horaz Odeń Buch 1.
1. 2. 3. 4. 6. 7. 11. 12. 11, 18. III, 1. 2. 3. 8. 13. 16. 19. 30. mit Erkliirung der 
lyrischen Versmaasse des Iloraz. Yor Ostern: Prof. S e id e l ,  nach Ostern der D ire c to r ,  
In einer Stunde; Wiederholung der Grammatik und Memorirubungen: die Moduslehre. 
Memorirt wurde aus Liv. XXII. cap. 14 und 39; aus Cic. Laelius cap. 1. u. II., pro 
Sestio cap. 28. In 3 Stunden wurde gelesen: Cic. orat. pro Sestio §. 1 — §. 80 sta- 
tarisch; und Cic. Laelius cursorisch. In 2 Stunden Stiliibungen: Uebersetzung aus Gry- 
sar’s Uebungsbuche, von Seite 68 — 103 und von 129 — 153. Alle 3 Wochen eine 
schriftlichc Arbeit und ein Extemporalo. Oberlehrer Dr. M u lle r.

3. G riech isch . 6 Stunden. In einer Stunde: Synta\ der Casus und die Lehre vom 
Verbum ;alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit. In 3 Stunden: Xcnoph. Cyrop. 
lib. II. u. III. cap. 1. Yor Ostern Prof. S e id e l, nach Ostern Oberlehrer Dr. M u ller. 
In 2 Stunden: Homer. Odyssee lib. II. und XI, v. 1 — 466. Oberlehrer Dr. M u lle r.

4. F ranzósisch . 2 Stunden. In der einen Stunde: Die Syntax des Zeitwortes nach 
KnebePs Grammatik und Einubung derselben durch Beispiele. In der zweiten Stunde: 
Uebersetzung des Charles douze, das Ende des Vten und der Anfang des Ylten Bućhes, 
Chateaubriand’s Atala. Memorirubungen. Vierwóchentlich eine schriftliche Arbeit 
Gymnasial-Lehrer v. R aczeck.

3 ‘
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5. H e b ra is c h .  2 Stunden. Einiibung der Formeniehre und hiiufige Leseiihungen. 
Uebersetzungen von 1. Mos. cap. 1. II. Mos. cap. 1 v. 7 —22. und cap. 2 v. 1 — 22. 
und Psalm VIII. und XIX. Religionslehrer E m m rich .

b) W  i s s e n s c h a f t e n .
1. R e lig io n . 2 Stunden. Einleitung in die Sittenlehrc oder allgemeine Sittenlehre; die 

Lehre von den drei theologischen Tugcnden und den Arten der. christlichen Gottes- 
verehrung, nach Dr. Martin's Lehrbuche; Repetition einzelner Abschnitte aus der Glau- 
benslebre und Kirchengeschichte. Religionslehrer E m m rich .

2. M ath ern a tik . 4 Stunden. a) A r ith m e tik :  Wiederholung der Buchstabenrechnung 
im Allgemeinen, Gleichungen des ersten Grades mit einer und mehreren unbekannten 
Grossen, die Lehre von den Logarithmen. b) G e o m e tr ie :  Wiederholung der Lehre 
von der Aehnlichkeit der Figuren, Berechnung ebener Figuren, Anwendung der Algebra 
auf geometrische Gegenstande und die ebene Trigonometrie bis y.ur Aufldsung der Drei- 
eckc, nach Matthias. Oberlehrer U h d o lp h .

3. P h y sik . 1 Stunde. Einleitung, Akustik und Elektricitiit, grosstentheils nach Brettner’s 
Leitfaden. Derselbe.

4. G e se h ic h te  und G e o g ra p h ie . 3 Stunden. Die romische Geschichte von Servius 
Tullius an bis zum Untergange des westrómischen Reiches; das Mittelalter bis zu Karl 
dem Grossen, nach Piitz’s Grundriss. Die politische Geographie von Amerika, Afrika 
und Australien nach Wiederholung der topischen und physikalischcn Verhiiltnisse, nach 
Roon. Gymnasial-Lehrer v. R aczeck.

3. Unter-Secumla.
Ordinarius: Oberlehrer E ic h n e r  wochentlich mit 15 Stunden vor Ostern, 

mit 17 Stunden nach Ostern.

a) S p r a c h e n .
1. D eu tsc h . 2 Stunden. In einer Stunde: Allgemeine Uebersicht der alt- und mittel- 

hochdeutschen Literaturgeschichte bis Klopstock und Herder, nach Pischon’s Leitfaden. 
In der 2ten Stunde: Theorie der Dichtkunst nach DieckhofTs Handbuch bis zum zweiten 
Haupttheile. Alle vier Wochen eine schriftliche Arbeit; die Themata waren: 1) iiber 
Sallusfs Worte conj. Cat. cap. I. „nam et prius, quam ineipias, consulto et ubi con- 
sulueris, maturę facto opus est. 2) Der liimmel. Schilderung nach Klopstock’s Messias.
3) Wodurch gelangte Athen nach den Perserkriegen auf den Gipfel seiner Macht?
4) Parallele zwischen Klopstock und Lessing nach ihren allgemeinen Verdiensten um 
die deutsche Literatur? 5) Warum liisst sich die Jugend leicht zu Vergehen yerleiten? 
6) Kurze Uebersicht der psychologischen Vorbcgriffe zur Sprache. — Eine Wieder
holung des nach DieckhoflTs Handbuche Vorgetragenen. 7) Worin lag der Grund, dass 
Athen nach dem Peloponnesischen Kriege sich nicht mehr auf den friiheren Gipfel seiner 
Macht erheben konnte? 8) Die Musikanten, eine scherzhafte Erzahlung. 9) Des Jiing- 
lings Abschied vom Vaterhause, eine Schilderung. 10) Der Ungebildete in einer vor- 
nehmen Gesellschaft, eine Charakterschilderung. II) Charakterschilderung des Prinzen
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in Lessing’s Emilia Galotti. 12) Ueber das Spriichwort; Kilu mit Weile. Oberlehrer 
E i c h n e r.

2. L a te in . 9 Stunden. In einer Stunde; Repetition der Syntai in Yerbindung mit E i- 
tcmporalien; in zwei .Standen: praktische Stiliibungen nach Kra(t’s Materialien zum 
Uebersetzen; in drei Stunden wurde gelesen: Sallustii conjurat. Catil., die ersten Capitel 
wurden memorirt; in drei Stunden: Virgil’s Aeneis lib. II. und lib. 111. v. 1 — v. 505. 
Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit. D e rse lb e .

3. G riech isch . 6 Stunden. In einer Stunde: die Syntax der Casus, der Tein pora und 
der Modi, nach Buttmann. In drei Stunden wurde gelesen: Xenopb. Anab. lib. V. 
cap. 9 u. 10. lib. VI. VII, cap. 7 u. 8. Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit. D e r
selbe. In 2 Stunden: Homer’s Odyssee lib. I. 11. III. v. 1 — 200. Vor O,stern Prof. 
S e id e l, nach Ostern Oberlehrer E ich  n e r.

4. F ran zo sisch . 2 Stunden. In einer Stunde: die Syntax der Casus, nach Knebel’s 
Grammatik. Alle 4 Wochen eine scriftliche Arbeit. Memoririibungen. In der anderen 
Stunde: Uebersetzung des Charles douze lib. 1 u. 2. Gymnasial-Lehrer v. Ilaczeck.

5. H ebra isch . Combinirt mit Ober-Secunda.

1>) W i s s e n s e h a f t e n .
1. R elig ion . 2 Stunden. Combinirt mit Ober-Secunda.
2. G esch ich te  und  G e o g ra p h ie . 3 Stunden. Combinirt mit Ober-Secunda.
3. M ath em a tik . 4 Stunden. a) A r i th m e tik :  Berechnung der Quadrat- und Kubik- 

zahlen, Ausziehung der Ouadrat- und Kubikwurzeln; Lehre von Potenzen ?und Wurzeln 
im Allgemeinen; jGleichungen des ersten Grades mit einer und mehreren unbekannten 
Grossen. b) G e o m e tr ie :  Proportionen an geradlinigen ebenen Figuren und am Kreise, 
Berechnung ebener Figuren, nach Matthias. Durchschnittlich monatlich eine schriftliche 
geometrische Arbeit, welche bald zu Hause, bald in der Unterriehtsstunde angefertigt 
wurde; ausserdem wurden gewohnlich von einer Stunde zur anderen geometrische und 
arithmetische Rechnungsbeispiele aufgegeben. Kandidat S ch iitz e .

4. P h y s ik . 1 Stunde. Combinirt mit Ober-Secunda.

4. Tertia.
Ordinarius: Oberlehrer Dr. M iiIIlei wbchentlich mit 9 Stunden vor Ostern, 

mit 7 Stunden nach Ostern.

aj S p r a c l i e  n.
1. D eutsch. 2 Stunden. Die Lehre von den Tropen und den F'iguren und die Grund- 

lehren der Metrik, in Verbindung mit praktischen Uebungen. Vortragsiibungen. Alle 
3 Wochen ein Aufsatz. Gymnasial-Lehrer v. R aczeck.

2. Latein. 9 Stunden. In 4 Stunden Syntax: die Lehre vom Verbum nach ihren ein- 
zelnen Theilen, nach Putsche’s Grammatik; Einiibung dieser Lehre durch Uebersetzungs- 
iibungen aus dem Uebersetzungsbuch von August. Alle 3 Wochen eine schriftliche 
bausliche Arbeit und ein Extemporale. In 3 Stunden; Uebersetzung und Erkliirung des 
beli. gallic. lib. I. und lib. II. Geeignete Stellen wurden memorirt, eben so aus der
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Graniniatik fur jede Regel e in  Bei&piel. In 2 Stunden: Uebersetzung und Erkliirung 
von Ovid’s Metamorphosen lib. II. v. 1 — 328, lib. I. v. 1 — 300. Vor Osteru Ober- 
lehrer Dr. M u lle r ,  nach Ostem Religionslehrer E m m rich .

3. G rie e h isc b . 6 Stunden. In 3 Stunden: Wiederholung und Beendigung der Formen- 
lehre und Einiibung derselben nach dem Lesebuche von Spiess. In 3 Stunden: Ueber
setzung und Erklarung der Anabasis des Xenophon lib. V. cap. 1 cap. 7. Wochent- 
lich eine schriftliche Arbeit. Oberlehrer E ich  ner.

4. F ra n z o s isc h . 2 Stunden. Die unregelmassigen Zeitworter, Adverbien, Praepositionen 
und Conjunctionen, nach Ahn’s Grammatik, aus welcher die beziiglichen Ueblmgsstiicke 
zu hiiuslichen Arbeiten benutzt wurden. Uebersetzung einiger Stiicke aus den leęons 
franęaises von Noel und la Place. Memoririibungcn. Dreiwochentlich eine schriftliche 
Arbeit. Gymnasial-Lehrer v. R aczeck.

I*) W  i s s e n s c h a  f t  e u .

1. R e lig i on. 2 Stunden. Die Lehre von Gott dem Heiligcn nach Yorausscbickung einer 
allgemeinen Einleitung in die Lehre von der Gnade, an welche sicb die ausfiihrliche 
Erklarung der heiligen Sakramente kniipfte; auf die Ceremonien, unter denen sie ge- 
spendet werden, wurde sorgfaltig aufmerksam gemaeht und ihre Bedeutung entwickelt. 
Religionslehrer Fi m m r i  c h.

2. M a th e m a tik . 3 Stunden. aj A r i th rn c t ik :  Wiederholung der Recbnung mit Żab
ien, namentlich mit Decimałbriichen, \on den absoluten, vou den relativen oder algebra- 
ischen Żabien, bis zur algebraischen Division, nach Kambly’s Lebrbuche. b) G e o m e
t r ie :  Wiederholung der Anfangsgriinde der Planimetrie, von den Dreiecken, den Yier- 
ecken, vom Beweise, nach Kambly. In den Lehrstunden und zu Hause wurden zahl- 
reiche aritkmetische Beispiele gerechnet; die Sclniler wurden auch in der Auflosung 
leichter geometrischer Aufgaben geiibt. Kandidat S ch iitze .

3. Ges ch ich  te  u nd  G e o g rap h ie . 4 Stunden. Die Geschichte der altesten Vólker, 
Griechenlands und Rom’s bis zu den licinischen Rogationen, nach Piitz’s Grundriss. Die 
politische Eintheilung der europiiischen Staaten ausser Deutschland und Asiens, nach 
Roon. Gymnasial-Lehrer v. R aczeck .

4. N a tu rg e s c h ic h te .  2 Stunden. Mineralogie, nach Waltfs Handbuch der Natur- 
geschichte. Oberlehrer U h d o 1 p h.

5 .  O u a r t i i .
Ordinarius: Gymnasial-Lehrer Pad ro ck , wochentlich mit tti Stunden. 

a) S p r  a c h  e n .

ł .  D eu tsch . 2 Stunden. Die Biegungslehre bis zur Satzlehre, nach Bauer’s neu-hoeh- 
deutscher Grammatik; Leseiibungen und Yortrag aus Oltrogg’s deutschem Lesebuche. 
Alle 2 Wochen eine Arbeit nach vorangegangener Besprechung der Aufgahe. Gym
nasial-Lehrer P a d r o c k.

2. L a te in . 9 Stunden. In 4 Stunden: Syntax der Gasus, der Adjectiva, der Pronomina, 
der Zahlworter; Einiibung derselben durch Uebersetzung aus Haake s Aufgaben zuin



Gebersetzeń in's Latein und ausserdem wóchentlich in z w ei andern Stunden durch Ex- 
teniporalien, welclie theilweise auch zu hiiuslichen Arbeiten benutzt wurden. In drei 
Stunden wurde aus Dr. Bohine’s historiseher Chrestomathie bis Seite 25' iihersetzt. 
Gymnasial-Lehrer P ad ro  c k.

3. G riech isch . 5 Stunden. Die Formenlehre bis zu den Verbis auf tu , nach Spiess’s 
Grammatik und Einiibung des Gelernten nach dessen Uebungsbuche, welches auch den 
wochentlichen hauslichen Arbeiten zu Grunde gelegt wurde. D e rse lb e .

4. F ran zo sisch . 2 Stunden. Die Fiirworter und das regelmassige Zeitwort mit den 
dazu gehiirigen Uebersetzungsstiicken aus Ahn’s Grammatik. Memoririibungen. Schrift- 
liche Arbeiten. Gymnasial-Lehrer v. R aczeck .

b) W i s  s en  s c ha  fteii .
1. Religion. 2 Stunden. Erklarung der zehn Gebote und Entwicklung der aus ihnen 

licrvorgehenden Pllichten, nach Andeutung des Miinchner Handbuches. Theilweise Wie- 
derholung der Glaubenslehre. Biblische Geschichte des neuen Testaments. Ausserdem 
wurden die sonntaglichen Erangelien memorirt und crkiart. Religionslehrer E m m rich.

2. M athem atik . 3 Stunden. Arithmetik von Kambly’s Handbuch von Anfang his %. 45 
zur Badicirung; ausserdem die Lehre von den Decimalbriichen. Vor Ostern der 
D ire c to r ,  nach Ostern Oberlehrer U hdolph .

3. G esch ich te un d  G e o g ra p h ie . 4 Stunden. Geschichte der Deutschen his zum 
westphalischen Frieden, nach Beck’s Leitfaden. Wiederholung der Einleitung zum phy- 
sikalischen Theile der Geographie. Die getrennten Gebirgsglieder Europa’s, ganz Asien, 
Afrika, Amerika und Australien nach genanntem Theile. Dem IJcbergange zu den phy- 
sischen Verhaltnissen ging eine jedesmalige Wiederholung der Topographie jener Welt- 
theile voran. Die politische Geographie von Preussen und Oestreich, nach Roon. 
Kollahontor W a h n e r.

4. N a tu rg esch ich te . 2 Stunden. Die Mineralogie, nach Fiirnrohr. Gymnasial-Lehrer 
v. Kaczeck.

I». Oiiinta.
Ordinarius: Kollaborator W a h n e r  mit 18 Stunden wbehentlich. 

a) S jt r  a <■ li n .
1. D eutsch. 3 Stunden. Wiederholung der Deklination und Conjugation; die Lehre 

vom einfachen und zusammengesetzten Satze, nach Bauer’s Grundziigen der neu-hoch- 
deutschen Grammatik. Praktische Einiibung der Satzlehre und Dcklamation nach 01- 
trogges Lesebuche. Alle 14 Tage eine schriftliche Arheit. Kollaborator W a h n e r.

2. L ate in . 9 Stunden. Nach Wiederholung der Deklination und regelmassigen Con
jugation Beendigung der regelmassigen und unregelmassigen Formenlehre. Eine kurze 
Uebersicht der Hauptregeln der Syntax. Uebersetzungsiibungen aus Berger’s Uebungs- 
buch fur die unteren Klassen. Alle 14 Tage eine hiiusliche Arheit oder Composition. 
D erselbe.
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3. F ra n z o s isc h . 2 Stunden. Einiibung der Leseregeln, die Lehre vom Artikel, vom 
Hauptworte und Adjectiv, nach Ahn’sGrammatik, aus welcher die beziiglichen Uebungs- 
stiicke iibersetzt und theilweise memorirt wurden. D e rse lb e .

b) W i s s e n s c h a f t e n .
1. R e l ig i  on. 2 Stunden. Wiederholung der in Sexta schon vorgetragenen Glaubens- 

wahrbeiten und VervoIlstandigung dcrselben nach dem Miinchner Handbuche. Die Lehre 
von der Holfnung, dem Vertrauen und Gebete. Allgemeine Uebersicht tiber die heiligen 
Sakramente und spezielle Lehre vom heiligen Messopfer. Biblisehe Geschichte des alten 
Testamentes. Die sonntaglichen Evangelien wurden memorirt; hiiufige Wiederholung 
des allgemeinen Katechismus. Religionslehrer E m m rich .

2. R ech n e n . 4 Stunden. Wiederholung der Rechnungsarten mit Briichen, die Lehre 
der Verbaltnisse und Proportionen, die biirgerlichen Rechnungsarten, nach Brettner’s 
Leitfaden. Gymnasial-Lehrer P ad  rock.

3. G e s c h ic h te  und G e o g ra p h ie . 4 Stunden. Nach Beendigung der alten Geschichte 
das Mittelalter und die Neuzeit bis Peter den Grossen, nach Beck’s allgemeinem Leit
faden. Die Topographie von Europa; die Einleitung zum physikalischen Theile; das 
physikalische Amerika, Afrika und Asien, das Letztere jedoch nur bis zu seinen Wasser- 
systemen und unteren Stufenliindern. Den physikalischen Verhiiltnissen genannter Erd- 
theile ging eine jedesmalige Wiederholung der Topographie yoraus, nach Roon. Col- 
laborator W a h n e r .

4. N a tu rg e s c h ic h te .  2 Stunden. Die Gliederthiere, Weichthiere und Strahlthiere. 
Wiederholung der Siiugethiere aus der Gruppe der Wirbelthiere. D e rse lb e .

9. Se\ta.
Ordinarius: Der Oberlehrer U h d o lp h  mit 11 Stunden wdchentlich.

a) S p r a c h e n .
1. D eu tsch . 4 Stunden. Die Lautlehre und Biegungslebre bis zum Yerbum einschliess- 

lich, nach Bauer’s Leitfaden. Lese- und Deklamations-Lcbungen mit Benutzung von 
Oltrogg’s deutschem Lesebuche lter Theil. Wochentlich schriftliche Arbeiten abwech- 
selnd mit orthographischen Uebungen. Kandidat S ch iitze .

2. La te in . 9 Stunden. Die Fonnenlehre des regelmassigen Nomens und Yerbums, nach 
Putsche’s Grammatik, eingeiibt an den Beispielen des Uebersetzungsbuches von Diinne- 
bier von §. 1 — §. 39. Ausserdem wurden ganz leichte Sentenzen in’s Lateinische iiber- 
tragen und memorirt. Oberlehrer Lh d o l p h .

b) W  i s s e n sc haf t  e n.
1. R e l i g i o n .  2 Stunden. Glaubenslehre: die gbttliche Ofienbarung und die Quellen, 

aus denen der Katholik sie schopft; die zwolf Glaubensartikel, nach dem Miinchner 
Religions-Handbuche. Fleissige Wiederliolung des allgemeinen Katechismus. Biblisehe 
Geschichte des alten Testaments. Religionslehrer E mmr i c h .
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2. Rechnen.  4 Stunden. Die Rechnungsarten mit ganzen unbenannten und benannten 
Zahlen, die Bruchrechnung, nach Brettner’s Leitfaden. Einiibung derselben durch Bei- 
spicle. Kandidat Schi i t ze.

3. Geschic l i t e  und Ge o g r a p h i e .  4 Stunden. Die Hauptbegebenheiten der alten Ge- 
schichte bis auf Alexander den Grossen, nach Beck’s Leitfaden. Nach vorangeschickter 
allgemeiner Einleitung der allgemeinen geograpbischen Begriffe die politisclie Geographie 
von Europa, nach Roon.  De r s e l b e .

4. Na t u r gesch i ch t e .  2 Stunden. Die Einleitung, von den Wirbeitliieren die Siiuge- 
thiere, nach Fumrohr. Der se l be .

Lin in den jugendlichen Herzen unserer katholischen Schiller das religiose Element 
immer mehr zu begriinden und zu beleben, wurden dieselben mit aller Sorgfalt angehalten, 
an Sonn- und Feiertagen der heiligen Messe und der Predigt beizuwohnen; iiber letztere 
wurden die Schiller aller Klassen ofters examinirt, wahrend die der unteren Klassen noch 
ausserdem gehalten waren, sie in gewissen Zwischenraumen schriftlich im Abriss einzu- 
liefern. Wahrend des ganzen Jahres wohnen die katholischen Zóglinge der heiligen Messe 
in der Gymnasialkirche taglich bei; denn von der Beglinstigung, wahrend der kliltesten 
Monate des Winters an Wochentagen in der Kirche nicht erscheinen zu diirfen, inachen 
nur ausserst wenige Gebrauch und auch diese nur in seltenen Fallen. Die Yorlesungen 
des Sonntags Nachmittags bestanden in diesem Jahre in dogmatischen, historischen und 
moralischen Betrachtungen iiber die heilige Messe aus dem W erke: das heilige Messopfer 
von Badoire. Alle Vierteljahre empfingen die alteren Schiiler die heiligen Sakramente der 
Busse und des-AItars; bei Ausspendung des ersteren unterstiitzten den Relrgionslehrer die 
Herren Kaplane der Pfarrkirche in amtsbriiderlicher Liebe, wofiir ihnen hier offentlicli der 
schuldige Dank gesagt sei. Fiinf und zwanzig Schiiler der Anstalt wurden den letzten Sonntag 
vor Beginn der Ferien nach gewdssenhafter Vorbereitung durch den Beichtunterricht, der 
alljahrlich in besonderen Morgenstunden ertheilt wird, durch den Religionslehrer zum ersten 
Małe zum Tische des Herrn gefiihrt.

Den Schiilern der evangelischen Confession ertheilte der Superintendent Dr. K o h l e r  
in zwei Abtheilungen Religionsunterricht, in jeder Abtheilung eine Stunde. In der oberen 
Abtheilung (I. II. HI.) wurde die Dogmatik beendet und die Geschiclite der christlieben 
Kirche von Stiftung derselben bis zu Innocenz III. abgehandelt. In der andern Abtheilung 
(IV. V. VI.) wurde das fiinfte, das erste und zum Theil das zweite Hauptstiick des lutlie- 
rischen Katechismus vorschriftsmassig dem Gediichtnisse der Schiiler eingepńigt und kurz 
erklart und die biblisclie Geschiclite des Neuen Testaments bis zum Tode desu Christi 
durchgenommcn. Die Nicbtkonfirmirten haben an der Kinderlehre der Schiiler des evan- 
gelischen Gymnasiuins in der evangelischen Kirche Theil genommen.

Den Schiilern jiidischer Confession ertheilte der Rabbiner Ar n h e i m  Religionsunterricht 
wochentlich in ciner Stunde in zwei Abtheilungen. In der ersten Abtheilung: israelitische 
Geschiclite nach Elkan (sechster Abschnitt §. 29 — 54); Uebersetzung und Erklarung der 
Pirke Aboth (Spriiche der Vater); in der zweiten Abtheilung: Uebersetzung und Erklarung 
einiger Gebete; Auswendiglernen der Bibelyerse und Spriiche der Weisen von 72 — 109.

4
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T e e h n i s e h e  Fe r t i j yke i ł e n .
D e r U n t e r r i c h t  im Z e i c h n e n ,  S i nge n ,  S c h r e i b e n ,  T u r n e n  utul Sc h wi mmc n .
1. Den Z e i c h n e n u n t c r r i c h t  besorgte bis zum libsten Miirz Professor Seidel  wbchent- 

lich in 4 Stunden, nacb Ostern der Turnlehrer Haase.  Sexta und Quinla kombinirt 
in 2 Stunden; Quarta, Tertia und Secunda in 2 Stunden. In Sexla; Anfangsgriindc des 
freien Handzeichnens und das Nothwendigste aus dem geometrischen Zeichnen nebst 
Erklarung der Formenlehre. In Quinta wurde nach leicbten Contour-Vorlegebliittern ohne 
alle Schattirung gezeicbnet. In Quarta und Tertia wurden vorerst die Voriibungen fiir’s 
Tuschen in chinesiscber Tusche und fiir’s Scbattiren in schwarzer Kreide mit und obne 
Wischer und nebst der Lehre von der Bestiinmung des Kern- und Schlagschattens aucb 
Einiges aus dem perspectivischen Zeichnen durchgenommen und spiiter nacb diesen Ma- 
nieren angefertigte Zeichnungen im Blumen-, Landschafts-, Tliier- und Kopfzeichnen von 
den Schiilern ausgefiihrt. Ausserdem wurde nocb den talentvollcren Scbiilern aus allen 
Klassen in einein besonderen Cyklus unentgeldlich Unterricht ertbeilt.

2. Den ( i e s a n g u n t e r r i e h l  ertbeilte der an der hiesigen katholiscben Stadtscbule ange- 
stellte Cantor Ba t t i g  wdcbentlich in 6 Stunden. In der kombinirten Sexta und (juinta 
wurden die Elemente der Gesanglehre durchgenommen. Ein- und mehrstimmige Uebun- 
gen von Fr. Schneider und leichtere Gesangstiicke dienten zur praktischen AusbiJdung. 
Die Kirchenlieder der Hahn’schen Sainmlung wurden eingcijbt. In der kombinirten 
(Juarla und Tertia kamen leichte Chore zur Auffiilirung, und wurde der theoretische 
Unterricht fortgesetzt. In der allgemeinen Singstunde wurden die Kirchenlieder, Psalmen 
von Neithardt, Gesange von Hahn, Kalliwoda, Gade, Kreutzer, M. Bartboldy und Chore 
aus Oratorien von Dr. Lbwe, Haydn, Hiller u. s. w. eingeiibt. Fiir den sonn- und fest- 
tiiglichen Gotlesdienst wurden Messen, Graduale, Offertorien u. s. w. von Schnabel, Eybler, 
Hahn, Schneider, Mozart u. s. w. zur Auffiihrung gebracbt.

3. Den k a l l i g r a p h i s c h e n  Unterricht ertheilte der Oberlehrer Uhdol ph  woehentlieh in 
drei Stunden, von denen zwei auf die kombinirte Sexta und Quinta kamen, eine auf 
(juarta. Die Schuler wurden nach den besten Yorlegeblattern geiibt.

4. Die g y m n a s t i s c h e n  Uebungen leitete der Turnlehrer H aase. Die Soinmerturnubun- 
gen wurden woehentlieh zweimal, jedesmal durch zwei Stunden, gewbhnlich im Beisein 
eines Mitgliedes des Lehrer-Collegiums auf dem Turnplatze abgehalten. Die Winter- 
Turniibungen begannen mit dem 14. (Jctober und wurden bis zum Schlusse des Winter- 
semesters im Winterturnlokale des Gymnasiums fortgesetzt. Wegen des beschrankten 
Baumes konnten die sammtlichen Abtheilungen nicht zu gleicher Zeit an den Winter- 
Turniibungen Theil nehmen, sendern jede einzelne turnte alle 14 Tage einmal.

5. An dem S c h w i m m  u n t e r r i c h t e ,  welcher in der hiesigen Kbnigl. Militair-Sehwimm- 
anstalt von kundigen Schwimmmeistern ertheilt wird, nahmen viele Schuler des Gym
nasiums Theil, von denen diejenigen, welche ihre Diirftigkeit durch ein Zeugniss darthuu 
konnten, das geringe Honorar von 15 Silbergroschen, die bemittelten aber 1 Thaler fur 
den ganzen Unterricht und die Benutzung der Schwimmanstalt wahrend der ganzen 
Badezeit zahlten.
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II. Yerordnungen iind Zuschriften der Behorden von
allg-emeinem Interesse.

Bis zum 8ten August 1852.

1. Vom 27. Juni 1851. Das Konigl. ProvinziaI-Schul-Collegium ermachtigt in Folgę 
hdheren Auftrages die Directoren, die Schiller durch Abmalinungen und Yerbote von 
dem Besuche der offentlichen Gerichtsverhandlungen abzuhalten.

2. Vom 8. August. Mittheilung der hohen Ministerial-Verfiigung durch dieselbe Behbrde, 
dass in allen Fiillen, wo Militair-Invaliden im Civil-Dienst — mag das Einkommen in 
fixirten oder un(ixirten Hebungen bestehen — einen Pensions-Zuschuss beziehen, von 
den betreffenden Behorden, in den zur Justifikation dieser Pensionszahlungen am Jahres- 
schlusse auszustellenden Attesten ganz bestimmt die cinzelnen Einkiinfte des Angestellten, 
nach Zahl und Maass, angegeben werden sollen.

3. Vom 27. August. Mittheilung des Provinzial-Schul-Collegiums, dass mit dem 1. October 
an Stelle der bisher bestandenen Central-Bildungs-Anstalt fiir Lehrer in den Leibesiibun- 
gen eine fiir das Ressort des Konigl. Kriegs-Ministeriums und des Konigl. Ministeriums 
der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten gemeinschaftlich cingerichtete 
Central-Turn-Anstalt in Wirksamkeit tritt, in welcher vorzugsweise jungę Schulmanner 
ihre Ausbildung finden, welchen kiinftig der Unterricht in der Gymnastik an den Gym- 
nasien, Real- und Biirgerschulen und Schullehrer-Seminarien zu iibertragen ist.

4. Vom 30. August. Es werden die Beurtheilungen der Konigl. wissenschaftlichen Prii- 
fungs-Commission iiber die Arbeiten der zu Ostern 1851 gepriiften Abiturienten mit- 
getheilt.

5. Vom 6. September. Die Directoren werden angewiesen, dem Konigl. Provinzial-SchuI- 
Collegium die an ihren Gymnasien in der Abiturienten-Priifung zu Ostern jeden Jahres 
durchgefallenen Schiiler und F]xtranei sofort durch eine einfache Namens-Verzeichnung 
anzuzeigen.

6. Vom 25. September. Genehmigung des Provinzial-Schul-Collegiums, dass der Lehramts- 
Kandidat Pius  Schi i tze bei dem hiesigen Konigl. Katholischen Gymnasium das Probe- 
jahr ableisten konne.

7. Vom 4. October. Das unter dem 6. September (siehe oben 5.) angeordnete Verzeich- 
niss der nicht bestandenen Abiturienten soli in duplo eingereicht werden.

8. Vom 12. October. Urn den riachtheiligen Einlluss der Leihhibliotlieken auf Schiiler zu 
beseitigen, werden die Directoren von dem Provinzial-Schul-Co!legium angewiesen, falls 
ihnen bekannt wini, dass Eigenthiimer von Leihbibliotheken’den bestehenden Yorschriften 
entgegen ungeeignete Biicher yerabrcichen, hiervon der Polizei-Behorde Anzeige zu 
machen, dainit dieselbe Entziehung der Conzession auf dem ihr gesetzlich vorgeschrie- 
benen Wege herbeifiihre.

9. Vom 12. October. In Folgę hoherer Yeranlassung werden die Directoren vom Pro- 
vinzial-Schul-Collegium auf die Bestiinmung des §. 41 des Abiturienten-Priifungs-Regle- 
ments, nach welchem zu den Abiturienten-Priifungen Schiiler, die aus Secunda aus-

4 *
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getreten sind, erst naeh Yerlauf von zwei Jahren zugelassen werden diirfen, von Neuern 
aufmerksam gcmacht und angewiesen, allc Dispensations-Gesuche dieser Art abzulehnen

10. Vom 22. October. Genehmigung des eingereichten Lectionsplanes fur das Schuljahr 
1881/52.

11. Yom 9. November. Dic Direction wird wegen des Zutrittes der Kaiserlicben Oester- 
reiehischen Gymnasien zum Austausche der Programine angewiesen, von den an der 
Anstalt erscheinenden Programmen von nun an 141 Exemplare fiir das Kdnigl. Mini- 
sterium, iiberhaupt 303, anstatt wie bislier 271 Esemplare kiinftig beim Kdnigl. Pro- 
vinzial-Scbul-Collegium einzureichen.

12. Yom 10. November. Den Directoren wird zur Pllicbl gemacht, unvol!standige oder 
ganz allgemein gehaltene Scbulzeugnisse iiberbaupt nicbt zu ertheilen und die zur An- 
meldung zum Porteepee-Fahndrichs-Examen erforderlichen Atteste mit der in der Cir- 
cular-Yerfiigung vom 14. Marz und 4. Juli 1845 yorgeschriebenen Ausftilirlicbkeit aus- 
zustellen, auch.in vorkommenden Fiillen den etwanigen Requisitionen der betreflfenden 
Truppentheile in dieser Beziehung zu geniigen.

3. Yom 19. November. Die Abiturienten-Prufungs-Commissionen werden auf die §§. 26, 
28, 31. Anmerkung 3 und 4 des Abiturienten-Priifungs-Reglements vom 4. Juni 1834 
hinsichtlich der Ausfertigung der Abiturienten-Zeugnisse ausdriicklich verwiesen, und die 
Kommissarien sollen mit Strenge darauf haiten, dass diese Yorschriften befolgt und 
Maturitats-Zeugnisse nur dann ertbeilt werden, wenn das Resultat der Prufung den Be- 
stimmungen des Reglements entspricht. Das Urtheil iiber dieses Resultat ist mit Be- 
stimmtbeit und ohne alle, yerschiedener Deutung fahige, beschrankende Zusiitze, wie 
zi em l ich,  fas t  und dergl. auszusprechen.

14. Vom 19. Noycmber. Das Kdnigl. Provinzial-.Schul-Collegium tbeilt den Directoren die 
Ministerial-Yerfugung vom 14. November 1851 in Betreff der Berechnung der Dienst- 
jahre und der Pensions-Berechtigung der Lehrer an den katholischen Gymnasien mit; 
dass der § . 1 2  der Yerordnung vom 28. Mai 1846 maassgebend sei, und dass es kei- 
nem Bedenken unterliege, dass die Kollaboratoren bei den katholischen Gymnasien der 
Provinz Schlesien ais angestellte Lehrer anzusehen sind und die Dienstzeit von dieser 
Anstellung ab datire. Deshalb miissten diese aucb die gesetzliehen Beitriige zum Pen- 
sions-Fonds und bei ihrer Anstellung ais Kollaboratoren den Diensteid leisten.

15. Vom 20. December. Mittheilung des Ministerial-Erlasses vom 11. December, in wel- 
cheni unter anderem festgesetzt wird, dass einem Primaner, welcher im Disciplinar- 
Wege von einem Gymnasium entfernt wird, wenn er an einem anderen Gymnasium 
die Zulassung zur Maturitats-Priifung, sei es ais Abiturient, sei es ais Extraneus, nach- 
sucht, dasjenige Semester, in welcbem seine Entfernung von der Anstalt erfolgt ist, weder 
auf den zweijahrigen Prima-Cursus, noch auf den im §. 41 des Priifungs-Reglcments 
vom 4. Juni 1834 vorhergesehenen zweijahrigen Zeitraum n i ch t  a n z u r e c h n e n  sei. 
Naeh demselben Grundsatze sei zu verfahren bei der Zulassung solcher Primaner zur 
Maturitats-Priifung, welche ein Gymnasium willkiirlich, urn einer Schulstrafe zu ent- 
gehen oder aus anderen ungerechtfertigten Griinden verlassen haben.

16. Yom 11. Februar 1852. Das Provinzial-Schul-Collegium theilt die hoheren Orts riick- 
sichtlich der Kandidaten des hoheren Schulamtes, welche Auslander sind, erlaąsenen
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Bestimmungen mit, dass niimlich die Zulassung zur Abbaltung des Probejahres an einer 
diesseitigen hdberen Lehranstalt von diesen Kandidaten zunachst bei den Konigl. Pro- 
vinzial-Schul-Collegien resp. den Konigl. Regierungen nachzusucheri sei, von welchen 
die Antrage gepriift werden iniissten; eignen sich diese Gesuche zur Beriicksichtigung, 
so seien sie zur hoheren Genebmigung vorzulegen. Nach dem zuriickgelegten Probe- 
jahr sollen den ausliindischen Kandidaten des hoheren Schulamtes Hiilfeleistungen an 
diesseitigen hoheren Lehranstalten ebenfalls nur mit hbherer Genehmigung gestattet 
werden.

17. Vom 28. Februar. Mittheilung derselben Behbrde, dass sie dem Kandidaten Wa l i n e r  
die etatsmiissige Kollaboratur-Remuneration von 300 Thlrn. jlihrlich vom 1. Januar d J. 
ab bewilligt hat.

18. Vom 1. Marz. Es wird von derselben Behorde mitgetheilt, dass von jetzt ab von den 
Programmen sogleich nach dereń Erscheinen 4 Exemp!are an das Konigl. Ministerium 
eingereicht werden sollen.

19. Vom 30. Miirz. Aufforderung derselben Behorde, den Zweck der Zeitsehrift, welche 
unter der Bezeichnung „der National-Dank“ von dem Cornite der Veteranen in Berlin 
zum Besten der allgemeinen Landes-Vereins-Stiftung Behufs Unterstiitzung der Yeteranen 
und invaliden Krieger der Preussichen Arinec herausgegeben wird, fordem zu helfen.

20. Vom 8. April. Mittheilung einer Erliiuterung zu der oben unter Nro. 13 angegebenen 
Verfugung vom 19. November 1851 iiber das bei Ausstellung der Maturitiits-Zeugnisse 
zu beobachtende Yerfahren.

21. Yom 10. April. Auftrag, dem bisherigen Bibliothekar der Jugendbibliothek, Oberlehrer 
E i c h n e r ,  aucb die Verwaltung der Lehrerbibliothck zu iibertragen.

22. Yom 13. April. W ird der Director angewiesen, in Zukunft die nach der oben unter 
11 angegebenen Verfiigung zur Einsendung an das Konigl. Ministerium erforderlichen 
141 Exemplare der dasigen Anstalt, sogleich nach ihrem Erscheinen, unmittelbar an 
die Geheime Registratur des Konigl. Ministeriurns der geistlichen etc. Angelegenheiten 
einzusenden.

23. Vom 19. April. Genehmigung der auf den Oberlehrer Uh d o l p h  gefallenen Wahl ais 
Controlleur der hiesigen Gymnasial-Kassen-Verwaltung.

25. Vom 23. April. Mittheilung des Konigl. ProvinziaI-Schul-Collegiums, dass der Herr 
Cardinal und Fiirstbischof von Breslau beabsichtige, den Zustand des katholischen Re- 
ligions-Unterrichles auf den Gymnasien seiner Dioces untersuchen zu lassen, und dass 
zu diesem Zweck Herr Domkapitular Professor Dr. Ba l t z e r  ais Commissarius den 
20. Mai hier. eintreffen und dem Unterrichte in allen Religions-KIassen des hiesigen 
katholischen Gymnasiums beiwohnen werde.

26. Yom 24. April. Mittheilung einiger allgemeinen Bemerkungen, die in Folgę der vom 
Herm Geheimen Ober-Regierungsrath Dr. Kor t i i m aus Berlin im Auftrage des Hohen 
Ministeriurns abgehaltenenRevision einiger diesseitigen Lehranstalten gemacht worden sind.

27. Yom 28. Mai. Mittheilungen der von der Koniglichen wissenschaftlichen Priifungs- 
Commission iiber die Arbeiten der am Michaelis-Termin v. J. vom hiesigen Koniglichen 
katholischen Gymnasium cntlassenen Abiturienten abgegebenen Beurtheilungen.
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28. Vom 3. Juni. Gircular-Verfiigung, in welcher das Provinziai-Schul-Collegium anfrligt, 
ob die Bestimmungen der Instruction vom 30. December 1828 wegen der Dispensation 
Yom Griechischen in den 4 oberen Klassen beobachtet werden.

29. Voin 10. Juni. Das Provinzial-Schul-Collegium ordnet an, dass die von den Directo- 
ren zu erstattenden Jahresberichte bereits in der letzten Halfte des Monats December 
beim Provinzial-Schul-Col!egium einzureichen sind.

30. Yom 4. Juli. Mittheilung derselben Behorde, dass das Kbnigliche Ministerium von 
den im Staatshaushalts-Etat pro 1852 fiir Gymnasial-Lehrer ausgesetzten Fonds sechs 
Lehrern der Anstalt Unterstiitzungen im Gesammtbetrage von 140 Thlrn. bewilligt bat.

31. Yom 12. Juli. Mittheilung derselben Behorde, dass das vorgeordnete Ministerium 
unterm 9. Juli genehmigt hat, dass der Obcrlehrer U h d o l p h  in die erste Oberlehrer- 
stelle von 700 Thlr., der Oberlehrer Dr. Mu l l e r  in die zweite Oberlehrerstelle von 
650 Thlrn., der bisherige Gymnasial-Lehrer E i c h n e r  in die dritte Oberlehrerstelle von 
600 Thlrn., der Religionslehrer E m m r i c h  in die vierte Oberlehrerstelle von 600 Thlrn., 
der Gymnasial-Lehrer v. R a c z e c k  in die 7te Lehrstelle Yon 500 Thlrn. aufriicke.

Durch Rescript vom 4. August 1851 wurde das von dem Dr. A. K o n i g  in Berlin 
herausgegebene Journal fur Physik und physikalische Chemie des Auslandes empfohlen.

B .

Chronił; des Gymnasiums.
Am 29sten und 30sten September meldcten sieli sowohl die neu eintretenden, ais 

auch die vorjiihrigen Schiiler bei dem Director und den ubrigen Lehrern. Das Sehuljahr 
selbst wurde den lten Octoher eroffnet. An diesem Tage versammelten sich friih urn 
8 Lhr die Lehrer und die Schiiler der Anstalt im Priifungssaale; der Director las nach 
einer kurzeń Anrede an die Schiiler die Sehulgesetze vor und fiigte die nothigen Erliiute- 
rungen bei. Hierauf wurde in der Gymnasialkirche feierlicher Gottesdienst gehalten. Nach- 
dem der Religionslehrer E m m r i c h  in einer Rede den Schiilern noehmals die Erfiillung 
ihrer Pllichten dringend aiTs Herz gelegt hatte, wurde ein solenncs llochamt gehalten, das 
mit dem „Yeni sancte spiritus” erofinet wurde. Der Unterricht selbst begann mit dem 
2ten October.

Den 15ten October beging das Gymnasium die Feier des hohen Gehurtsfestes Sr. 
Majestiit des Konigs. Die Lehrer und Schiiler versammelten sich urn 8 ‘/2 Lhr im Prii- 
fungssaale; nach einem Gesange sprach der Director zuerst im Namen der Anstalt die 
Segenswiinsche fiir den vielgeliebten Landesvater aus und hielt darauf die von dem Kano- 
nikus Dr. G a r t n e r  fundirte Schulrede, die nach der letztwilligcn Bestimmung desselben 
an dem Geburtsfeste Sr. Majestat des Konigs gehalten werden soli. Der Gegenstand sei- 
nes Yortrages war: „Was hat das Preussische Yolk seinem erhabenen Konigshause zu 
danken?” — Der Schulakt, welchem in seiner ganzen Daucr Sr. Hochwohlgehoren der 
Herr General-Major v. Ne a n d e r  beizuwohnen der Anstalt die Ehre erwies, wurde (iiit 
einem festlichen Gesange geschlossen. Hierauf wohnten Lehrer und Schiiler einem feier-
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lichen Hochamte in der Gymnasialkirehe bei, welehes mil dem Te Deum und Salvum fac 
geschlossen wurde.

Mit dem Schlusse des Schuljahres J 850/51 beendete der Kandidal Wentzke seine 
hiesige Lehrthiitigkeit, l>egab sich Anfang Oetober 1851 auf Anweisung der yorgesetzten Be- 
hdrde nacli Gleiwitz, um am dortigen Gymnasium Lehraushiilfe zu leisten. — Bei dem 
Beginn des neuen Schuljahres traf der Lebramtskandidat Pius Schiitze liier ein, um sein 
Probejalir an dem hiesigen Konigl. Katholisehen Gymnasium abzuhalten. Ueber seine 
Lebensverhaltnisse bat er dem Director Nachstehendes mitgetheilt:

„Ich, Pius Schiitze, bin den 26ten April 1828 zu Hoyerswerda in der Lausitz geboren. 
Zu Gdrlitz, wo mein Yater, der Haupt-Steuer-Amts-Rendant Johann Schiitze und meine 
Mutter Antonie geb. Laufer, gegenwartig leben, besuchte ich seit Ostern 1840 das 
Gymnasium, welehes noch jetzt unter der Leitung des Director Dr. Anton steht. Ostern 
1846 hezog ich die Breslauer Universitat und studirte Mathematik und Naturwissenschaften. 
Nacli Beendigung des Trienniums nahm ich eine llauslehrerstelle in Oberschlesien an, die 
ich jedoch nacli einem Jahre wieder aufgab, um daheim noch einige Zeit ausschliesslich 
den wissenschaftlichen Studien zu widinen. Nachdem ich am 18ten Juli 1851 das Examen 
pro facultate docendi bestanden, erhielt ich vou dem Konigliehen ProvinciaI-Schulkollegiuin 
die Erlaubniss, mein Probejalir Michaelis 1851 am hiesigen Kiinigl. katholisehen Gymna
sium anzutreten.“

Durch den Hinzutritt dieser Lehrkraft konnten in diesem Schuljahre die Schiilcr der 
Ober- und Unter-Secunda, dereń Zahl im Oetober 1851 85 betrug, in den meisten Lehr- 
gegenstanden getrennt unterrichtet werden. Durch diese Einrichtung ist einem liingst 
gefiihlten und wesentlichen Bediirfnisse der Anstalt Geniige geschehen.

Um Weihnachten wurde den Schiilern die vierteljahrige Censur zur Kenntnissnahme 
ihrer Eltcrn und Angehórigcn eiugehandigt. Die Weihnachtsferien dauerten vom 23sten 
December bis 4ten Januar.

Zu der Abiturientenprufung fiir den diesjahrigen Ostertermin liatte sich der Primaner 
Gustav Nicolaus gemeldet. Derselbe ist zu Polkwitz geboren, 20% Jalir alt und katholisch. 
Er ist durch 8%  Jahre Schiller der Anstalt gewesen und hat die Prima 2%  Jahre besucht, 
Die miindliche Priifung, bei welcher der Herr Consistorialrath Menzel den Vorsitz fuhrte, 
land den 19ten Marz statt. Der Ausfall der miindlichen und schriftlichen Priifung war ein 
solcher, dass die Priifungskommission dem Abiturienten das Zeugniss der Beife ertheilen 
konnte. Er wird in Breslau Medicin studiren.

Das Wintersemester wurde den 3. April mit der allgemeinen Censur aller Klassen 
und der Yertheilung der halbjabrigen Zeugnisse geschlossen. Die Osterferien dauerten 
roni 3ten bis 18ten April.

Noch vor dem Schluss des Winler-Semesters traf die Anstalt ein empłindlicher Ver- 
lust. Ein uns sehr theurer Amtsgenosse und ein sehr verdienstvoller Lehrer der Jugend 
der Oberlehrer Professor Anton S e i d e l , wurde naeh kurzem Krankenlager in einem Alter 
von 66 Jahren und 2 Monaten unerwartet schnell, in Folgę eines Herzschlages, aus dem 
lireise der ihn verehrenden Mitarbeiter und der ihm in kindlicher Liebe zugethanen Schil
ler den 27sten Miirz d. J. abgerufen. Der Anstalt hat er durch volle 43 Jahre seine 
besten Kriifte mit einer seltenen Aufopferung gewidmet. Noch vor 2 1/2 Jahren brachten
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ihm seine altercn Schiller, die heut in Amt and Wiirden stehen, im Gefiihle der innigsten 
Dankbarkeit and in der edlen Anerkennung seiner grossen Verdienste urn ihre Bildung ein 
kindliches Dankopfer dar. cf. Programm 1850 S. 35 und 36. Auch seine Majestat unser 
allverehrter Kónig belohnte dainals seine rastlose Thatigkeit und seine nur immer auf das 
Wohl des Yaterlandes gerichtcte Gesinnung durch Verleihung des rothen Adlerordens 4ter 
Klasse. Die Anstalt verlor an ihm einen unverdrossenen, gewissenhaften, treu bewalirten 
Arbeiter im Tempel der Jugendbildung; die Kollegen einen gemiithlichen, durch Biederkeit 
des Charakters ausgezeichneten Amtsgenossen; die Jugend. aber einen vaterlich strengen 
und urn ihr Wohl eifrig besorgten Lehrer und wohlwollenden Freund. Wie sehr dieser 
Verlust, der die Anstalt so schmerzlich getroffen hat, auch in andern Kreisen ausserhalb 
der Schule empfunden wurde, davon gab Zeugniss die zaldreiche und ehrenvolle Theil- 
nahme von Bewohnern Glogau’s aller Stande an seiner feierlichen Beerdigung, die den 
29sten Marz friih 8 Uhr stattfand. An diesern Tage wurde die uns tbeure Leiche unter 
den ergreifenden Tonen der Trauermusik in unsere Gyninasialkirche unter Begleitung sei
ner Amtsgenossen, der Kollegen des evangelischen Gymnasiums, der katholischen und evan- 
gelischen Geistlichkeit und angesehener Yertreter koniglicher Beborden, unter Yorantritt 
der Schiilor, die er so oft ebendorthin, wo er ihnen immer-ein Vorbild der innigsten Er- 
hebung zu Gott war, begleitet. Hier wurde fiir die Ruhe seiner miiden Seele von einem 
seiner friihern Schiiler, der spiiter auch durch Jiingere Zeit sein jiingerer Amtsgenosse und 
theurer Freund war, dem Erzpriester Herrn K l o p s c h ,  unter Assistenz zweier Geistlichen, 
das feierliche Reąuiem gehalten. Darauf setzte sich der Trauerzug in Bewegung, urn dem 
llingeschiedenen zur letzten Ruhestatte zu folgen. Dort wurde von dem Siingerchore des 
Gymnasiums ein ergreifender Trauergesang angestimmt, und nachdem das Grab feierlich 
nach kirchlichem Ritus eingesegnet worden war, schilderte der Religionslehrer E i n m r i c h  
in kurzeń, aber treffenden Worten die hervorleuchtendsten Hauptseiten seines edlen Cha
rakters: sein tiefes religioses Gefiihl, seine freudige Hingabe an Gott, seine eifrige und 
uneriniidliche Berufstreue, die er bis zum letzten Odemzuge mit BekHmpfung alles kórper- 
lichen Schmerzes bewahrt hat; seine christliche Geduld bei allcn Wechselfallen des mensch- 
lichen Lebens. Zuletzt forderte er die Schiiler der Anstalt auf, stets des treuen Lehrers 
eingcdenk zu sein im inbriinstigen Gebete, und die Lehrer, iiber dem Grabę dćs Dahin- 
geschiedenen zu gleich eifriger Berufstreue sich die Hand zu reichen, um in harmonischer 
Eintracht das grosse und schwierige Werk der Jugendbildung im christlichen Geiste zu 
pllegen und zu fordem. Nach dem zu tiefer Wehmuth stimmcnden Gcsange „animas 
fidelium“ verliesscn mit der ungeheuchelten Thrane der Freundschaft und innigster Dank
barkeit im Auge, Lehrer und Schiiler und Freunde seine Ruhestatte, mit dem Gebette, dass 
ewiger Friede und reiche Vergeltung ihm, dem im Herrn Yollendeten, vom himmlischen 
Yater werdc. —

Wiihrend des Sommer-Semesters hatte die Anstalt noch den Yerlusl eines Mannes 
zu beklagen, der sich um die Pllege und Erhaltung der korperlichen Gesundheit der Schii
ler grosse Verdienste erworben und sich in den Annalen der Anstalt ein bleibendes An- 
denken gesichert hat. Es ist ilies der praktische Arzt Dr. II i r s c h f e l d e r ,  der den 18ten 
Juni d. J. starb. Mit seltener Uneigenniitzigkeit hat er seit 25 Jahren gegen ein nur 
geringes Honorar viele Hundert unserer Schiiler arztlich behandelt und dabei eine seltene
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Gcwissenhaftigkcit und Sorgfalt an den Tag gelegt, so dass wahrend der Amtsthatigkeit 
des jetzigen Direktors, seit 1839, nur ein von ihm arztlich behandelter Schiiler dem Tode 
erlag. Friede seiner Asche!

Den 20ste;i Mai traf der Herr Kanonikus Professor Dr. B a l t z e r  hier ein, urn im 
Auftrage Sr. Eminenz des Herm Kardinal und Fiirstbischof von Breslau eine Revision des 
Religionsunterrichtes an der hiesigen Anstalt vorzunehmen. Dcrselbe wohnte den 21 sten 
und 22sten Mai sowohl dem Friihgottesdienste, ais auch dem Religionsunterrichte in allea 
Klassen bei und iiberzeugte sich von den Religionskenntnissen der Schiiler durch eine 
gewissenhafte Priifung, welche Yorzunehmen der Religionslebrer von ibm beauftragt wurde. 
Nach der jedesmaligen Beendigung der Priifung in einer Klasse richtete er hcrzlichc und 
ergreifendc Worte an die Schiiler und zeigte ihnen eindringlich, wie sie gerade durch 
die Erkenntniss der gottlichen Wahrheit und durch ein dieser Erkenntniss wahrhaft ent- 
sprechendes Leben sowohl einst zum Segen der Menschheit wirken , ais auch ihr eigenes 
Heil fiir Zeit und Ewigkeit griinden wiirden. Auch nahm der Herr Kommissarius Ge- 
legenheit, dem versammelten Lehrerkollegium den viiterlichen Grusss eines hohen Yollmacht- 
gebers zu entbieten und in einer gemiithlichen Ansprache sie in dessen Namen fiir ihren 
schweren Beruf zu starken.

Den 25sten Mai machten die Lehrer und Schiiler des Gymnasiums den Friihlings- 
spaziergang nach dem anmuthig gelegenen Hermsdorf in herkdmmlicher Weise. DieJugcnd 
genoss in ungetriibter Heiterkeit die reinen Freuden der schonen Natur, ergotzte sich unter 
Anleitung und Theilnahme ihrer Lehrer an muntern Spielen, an dem Gesange lieblicher 
Lieder und an der Darstellung komischer Scenen; die Dichter und der Componist der 
Friihlingslieder wurden gekront und im feierlihen Triumpbzuge nach antiker Sitte herum- 
getragen. Auch in diesem Jahre erhohten Ellern der Schiiler und Gonner der Anstalt 
dieses der Jugend so theure Fest durch zahlreiche und freundliche Theilnahme.

Der schriftlichen und miindlichen Abiturienten-Priifung fur den Michaelis-Termin 
habcn sich folgende 19 Primaner unterzogen:

No.

N a m e n . Geburtsort. Confession.
Ge-
burts
jahr.

Wie lange 
iiberhaupt 
aut dem 
Gymna- 
sitim? 
Jahre W

ie 
lan

ge
 

in 
Pr

im
a?

Will stu- 
diren?

Auf wel- 
cher Uni- 
YersitSt.

1. Wilh. Barth Liiben. kathoiisch 1830 8 2 Jura Breslau.
2. Edwin Blumenthal Glogau. evangel. 1835 8 a) 2 Unbestimmti Unbest.
3. Ferd. v. Foller Glogau. evangel. 1834 5 '/2 2 Medizin Gdttingen
4. Eugen Forster Prausnitz. kathoiisch 1833 8 b) 2 Jura Breslau.
5. Joseph Gottwald Hennersdorf 

bei Liebenthal.
kathoiisch 1832 8 2 Theologie Breslau.

6. Carl Jahn Glogau. evangel. 1834 T A 2 Medizin Berlin.
7. Joseph Joppicli Weinberg 

bei Liegnilz.
kathoiisch 1830 8 2 Theologie Breslau.

8. Woldemar Krause Gr.Rinnersdorf 
bei Liiben.

evangel. 1834 7 2 Jura und 
Cameralia.

Breslau.

9. Ernst Krug Dam mera u 
bei Griinberg.

kathoiisch 1834 8 2 Jura und 
Cameralia.

Breslau.

5
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No.

N a m e n. Gehurtsort. Confession.
Ge-

burts-
jahr

Wie lange 
iiberhaupt 
aut' dem 

Gyni- 
nasium? 
Jalire

OJ CN> cec —•si utŁ
£.5

Will studi- 
ren?

Auf wel
cher Uni- 
versitat.

10. Joseph Pohl Jatschau 
bei Glogau.

katholisch 1831 8 2 Theologie Breslau.

11. Alois Scliade Glogau. katholisch 1834 8 2 Theologie Breslau.
12. Joseph Schmidt Hennersdorf 

bei Liebenthal.
katholisch 1829 9 3 Theologie Breslau.

13. Robert Schulz Sabor, 
lir. Glogau.

katholisch 1834 8 2 Theologie Breslau.

14. Heinrich Schuppe Brieg. katholisch 1835 8 2 Medizin Breslau.
15. Meier Seligsohn Samoczin,Reg. 

Bez. Bromberg.
jiidisch 1833 5 '/2 c) 2 Medizin Breslau.

16. Theodor Stiller Stadt Leubus. katholisch 1833 8 2 Theologie Breslau.
17. RaronGeorgv.Still-

fried
Leipe,

Kreis Jauer.
katholisch 1835 6 d) 2 Unbestimmt Berlin.

18. Heinrich Wacker- 
mann

Rogasen 
bei Posen.

evangel. 1830 7 e) 2 Medizin Breslau.

19. |Alwin Werner Glogau. katholisch 1835 8 2 Jura u. Gani. Berlin.
ft) Von dieser Zeit besuchte er (las Gymnasium in Neisse 4'/2 Jalire.
b) Von dieser Zeit besuchte er das katliolische Gymnasium in Breslau 4 Jalire.
c) Von dieser Zeit besuchte er das katliolische Gymnasium in Posen 3'/i Jalire.
d) Von dieser Zeit besuchte er das Mathias-Gyinnasiiim in Breslau I Jahr.
e) Von dieser Zeit besuchte er das Gymnasium in Posen 23/< Jahre.
Die miindliche Priifung, bei welcher Herr Regierungs- unii Schulratli Ba r t h e l  den 

Yorsitz fiihrte, wurde den 9. u. 10. August abgehalten. Siimmtliche neunzelm Abiturienten 
wurden nacli dem Ausfalle der scbriftlichen und miindlichen Priifung einstimmig fiir reif 
erklart.

Der Lectionsplan erfuhr in diesem Schuljahre die oben unter I. angefiihrten Ver- 
anderungen durcb den Tod des Professor Seiile l. — In die durch diesen Todcsfall erle- 
digte erste Oberlehrerstelle ist der Oberlehrer U h d o l p h ,  in die zweite Oberlehrerstelle 
ist der Oberlehrer Dr. Mu l l e r ,  in die dritte Oberlehrerstelle der bisherige Gymnasial- 
Lehrer E i c h n e r ,  in die vierte Oberlehrerstelle der Religionslehrer E m m r i c h  yorgeriickt; 
die siebente Etatsstelle hat der Gymnasial-Lehrer v. Ra c z e c k  erhalten; die Bcsetzung der 
durch dieses Yorriicken zur Erledigung gekommenen achten Etatsstelle steht in naher Aussicht.

(

Slatislik des Gvmnasiuvns.•l

I. F rn|iin iz der Anstalt.
Im Laufe des Schuljahres halien iiberhaupt 339 Schiller die Anstalt besucht; davon 

sassen in I. 61.; in II, a. 43; in II, b. 49; in III. 41; in IY. 46: in V. 54; in YI. 45. 
Am Sehlusse des Schuljahres 1830/51 betrug die Zahl der Schiller (siehe vorjiihriges Pro- 
gramm S. 27.) 275; davon sassen in I. 45; in II. 68; in III. 42; in IV. 37; in V. 51; 
in VI. 32. Yon diesen Schiilern waren 13 zur Universitat entlassen, 18 in andere Yer-
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haltnisse getreten oder auf andere Anstalten iibergegangen. Bei Eroffnung des neuen Schul- 
jahres traten 61 Schuier hinzu, und die Summa siimmtlicher Schiiler betrug damals 305. 
Bis zum niichsten Ziihlungstermine den 10. December traten 5 hinzu, und 4 gingen ab, so 
dass am gedachten Termine die Schiilerzahl 306 betrug, niimlich:

I. U. a. II. b. III. IV. V. VI. Summa.

1 55 41 45 35 44 50 36 306

Bis zum niichsten Ziihlungstermine gingen ab 4 6 4 5 3 — 1 23

51 35 41 30 41 50 35 283
Bis eben dahin waren zugetreten . . . 5 2 4 7 1 3 8 30

Summa den 10. Juni 1852 56 37 45 37 42 53 43 313
Von da bis zum Schlusse des Schuljahres 

gingen a b ........................................... > - — 1 o 1 — 5

55 37 45 36 | 40 52 43 308
Hinzugetreten bis d a h in ........................... | - — 1 - 1 - — 1 -

Summa am Schlusse des Schuljahres | 55 | 37 | 45 | 36 | 40 1 52 | 43 | 308
Also sind seit dem Schlusse des Schuljahres 1850/51 bis jetzt mit Einschluss der yorjahrigcn

Abiturienten abgegangen...............................  63
Wiihrend dieser Zeit hinzugetreten......................................................................................96

-! 33
Am Schlusse des vorigen Schuljahres waren v o r h a n d e n ..........................................275

Also jetzt 308
Von den in diesem Schuljahre abgegangenen 32 Schiilern ist einer zur Uniyersitat 

entlassen, einer, der Unter-Primaner Jan B u s z a ,  yerungliickt den 29. Juli, obgleich ein 
kundiger Schwimmer, beim Baden in der hiesigen Schwimmanstalt; er wurde vom Schlage 
getroffen, weil er in’s Wasser sprang, ohne sich vorher gehorig abgekiililt zu haben; 4 sind 
in andere Anstalten und einer in das Wahlstadter Kadettenhaus iibergetreten; 9 wurden 
von der Anstalt wegen gcsetzwidrigen Betragens oder wegen groben Unlleisses entfernt. 
Yon den iibrigen Abgegangenen widmeten sich 2 der Militair-Verwaltung, 1 dem Militair- 
stande, t dem Forstfaehe, 1 der Pharmacie, 1 der Handlung, 1 dem Postfache, 1 der 
Oekonomie, 2 dem Subalterndienste, 3 yerschiedcnen Handwerken.

I I .  D ie  N a n iii i l i i i ig c n  d e s  G y m n a  s lu m s .
1) L e h r e r b i b l i o t h e k .  Durch Gesehenke und Ankaufe von der etatsmiissigen Summę 

wurde dieselbe 185,/ 32 vermehrt, so dass jetzt 4610 Werke in 7991 Banden vorhandcn 
sind. Geschenkt wurde yon dem Hohen Ministerium durch das Konigliche Proyinzial- 
Schul-Collegium: Haupt, Zeitschrift fur das deutsche Alterthum.

2) J u g en d b i b l i o t h e k .  Durch Gesehenke und Ankiiufe von der etatsmassigen Suinme 
wurde dieselbe im Schuljahr 185l/52 so yermehrt, dass sie gegenwiirtig 1743 Werke in 
3007 Banden enthiilt. Yon Sr. Eminenz dem Herrn Cardinal Fiirstbischof Melchior v. Die- 
penbrock wurde Deutinger’s „Christus und seine Kirehe“ in 5 Exemplaren, yon dem Buch- 
handler Herrn Hi r t  zu Breslau mehrere Schul- und Lesebucher, von dem Kaufmann Herrn 
Zopf  Scheiler’s lat.-deutsches und deutsch-lateinisches Lexicon in 4 Banden geschenkt.

5 *
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3) Der naturwissenschaftliclie Apparat, auch die librigen Sammlungen und Apparate 
fur den geographischen und historischen Unterriclit, fiir den Gesang-, Zeichnen- und Scbreib- 
unterricht sind yon der etatsmassigen Summę yermebrt worden.

111. liiitcr^utxiiugen anuer, f lc i^ ige r Sefiiiler.
Nach den Bestimmungcn der Fundatorem und der łlolien Bebdrden konnen zum Ge- 

nuss der Unterstiitzungen nur hilfsbedilrftige Schiller gelangen, wenn sic nach Kraften den 
wissenschaltlichen Anfordcrungen ibrer Lehrer geniigen und sieli in sittlieber Hinsicbt ganz 
tadellos fiihren; Armuth und Hilfsbediirftigkeit allein — audi wenn sie dureb ein obrigkeit- 
liches Attest bescheinigt ist — giebt kein Recht, ein Stipendium zu beanspruchen; fleissige 
und dabei sittlich gute, arme Schiller werden sieb obne Yerkiirzung jederzeit einer Unter- 
stiitzung zu erfreuen haben; durch die der Anstalt zu Gebote stehenden Mittel haben wir 
vielen armen Schiilern, dereń wir eine grosse Menge haben, den kummervollen W eg ihrer 
Heranbildung wesentlich erleichtert. Diejenigen von den Stipendiaten aber, die im Fleiss 
nachlassen oder sich gegen die Scbulgesetze yergehen, verlieren obne alle Nachsicbt ibre 
Unterstiitzung, bis sie ibre Besserung durch die Tbat bewiesen haben. -

1) Aus dem Convictorien-Fond haben durchschnittlich 90 Schiiler mit Genehmigung 
des Provinzial-SchuI-Collegiums auf Yorscblag des Lehrer-Collegiums Unterstiitzungen von 
48, 40, 36, 24, 18, 12 Thalern erbalten. 2) Aus der H e i n o l d ’schen Stiftung und dem 
Convictorien-Fond sind zur Unterstiitzung armer, kranker Schiiler fiir dereń iirztliche Be- 
handlung und fiir Arzeneien 72 Thaler verwendet worden. 3) Aus der B auch'schen und
4) K r d h n ’schen Stiftung erhielten 9 Schiiler Unterstiitzungen. 5) Aus der Skeydischen 
Stiftung haben die Priimien fiir zwei gute lateinische Extemporalien die Abiturienten 
Bar t b  und J o p p i c h  erbalten. 6) Aus der Palmschen Fundation wurdc 60 Schiilern 
das Schulgeld ganz oder theilweise wiedererstaltet oder Schulbiicber angescbafft. 7) Das 
von dem Hochwiirdigen llerrn Archidiaconus und Ehren-Domherrn Dr. Mo se r fundirte 
Stipendium bat der Quintaner S t o l ze  erbalten. 8) Aus der Maria Gi i r tnerschen und 
M achuy’schen Fundation genossen 4 Schiiler, 9) aus der Dr. B ee r’schen 7 Schiiler, 10) 
aus der Ender schen 5 Schiiler und 11; aus der B a m b e r g ’schen Stiftung 15 Schiiler 
Unterstiitzungen. Mit dem innigsten Dankc ist hier zu erwahnen, dass auch zu den dics- 
jiihrigen Zinsen dieses Lcgates Herr Commerzienrath L e h f e l d t  eine bedeutende Summę 
zugescliossen hat. 12) Das Stipendium des yerstorbenen Canonicus und Professor Dr. Giirt- 
n e r  von 35 Thalern wird der Abiturient Po h l  erhalten. 13) Aus dem Vermachtnisse 
des eben genannten Wohlthaters sind 4 Schuler bekleidct worden. Endlich 14) werden 
yon den jahrlichen Zinsen des Pramien-Fonds und des Legates yon dem yerstorbenen Ge- 
lieimen Medicinalrath Dr. D i e t r i c h  Schuler, die sich durch Fleiss und Betragen die Zu- 
friedenheit aller ihrer Lehrer erworben haben, Priimien erhalten. Die Yertheilung wird in 
der Schlussfeierlichkeit bekannt gemacht werden.

Ausserdem wurden viele Schuler yon edlen Jugendfreunden in Glogau auf mannig- 
faltige Art unterstiitzt. Diesen Gonnern und YYohlthiitern unserer Zoglinge statte ich iin 
Namen der Anstalt den yerbindlichsten Dank ab und bitte nur im Interesse der Anstalt 
und der Schuler, dass sie sich inuner die yierteljahrigen Censuren und das halbjiihrige 
Schulzeugniss von den Empfangern yorzeigen lassen.
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Ordnung1 der Priifung.
f r e it a g  den 13- August Aorinittags.

Von 8 bis 10 Uhr wird die Sexta und Quinta 
•— 10 — 12 Uhr wird die Quarta und Tertia 1

Aaclim ittags [ gepriift werden.
von 2 bis 3 Uhr wird die Unter-Secunda I
— 3 — 4 — — — Ober-Secunda 1
— 4 — 5 — — — Prima /

Sonnaliend den 14. August Aormittags §i/2 lin*

Schlussfeierlichkeit.
Ge sa ng :  Psalm 44 von Neithardt.

A u g u s t  Knobi  i ch in I.: Prolog in deutscen Versen, von ihm selbst.
J u l i u s  F e n g l e r  in 1.: Ueber die Maeht und den Einfluss des Gesanges und uberhaupt 

der Tonkunst. Eigene Arbeit,
E mi l  N i t s c h k e  in III,: Kanaris, von Cbamisso.
Hu g o  P r i e t z e l  in V.: Kolumbus, von Louise Brachmann.
T h e o d o r  S t r e l a u  in VI.: Das Singenthal, von Uliland.
Gus t av  L i e b e h e r r  in II.a.: Von der (leissigen Pllege der Wissenschaften liangt audi 

das Wohl der Staaten ab. Eigene Arbeit.
S e v e r i n  Ra  d o ń s k i  in I.: Considerations sur 1’inlluence que les croisades ont eu sur la 

ciyilisation Europeenne. Eigene Arbeit.

Ge sa ng :  Mit der Freude zieht der Schmerz u. s. w. Lied von M. Bartholdy. 
Friihlingsfeier, von N. Gade.

J o s e p h  Pohl  in I.: Der sorgt fiir sieli ain besten, der fur das Gliick Anderer arbeitet. 
Eigene Arbeit.

A n t o n  Bi edel  in III.: Sei mir gegriisst, Vaterlandssonne, Vaterlandserde! Eigener Yersuch. 
A u g u s t  H a c k e n b e r g  in IV.: Die Theilung der W elt von Schiller.
J o h a n n  L i e b e l t  in V.; Pipin der Kurze, von Streckfuss.
A l b e r t  Dr e ock  in VI, :  Der Seegreis und die Fischcrin, von Houwald.
J o s e p h  J o p p i c h  in I.: Quibus rebus factum est, ut Romanoruin mores post helia civi- 

lia valde corrupti appareant?

"i
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Ge sa ng :  „Morgenwanderung voit N. Gade.
Chor aus „LoreIey“ von M. Bartholdy.

Gus t av  Gi n e l l a  in II.b .: 1'reussens Volk in und nach den Befreiungskriegen in mate- 
rieller und geistigcr Hinsicht. Eigene Arbeit.

R o b e r t  Ba l t e s  in III.: Bruchstiick aus der Jobsiade.
O t t o  mar  B a u m  in IV.; Der Wecker in der Wiiste.
Gu i d o  S t e u e r  in V.: Das preussische Grenadierlied im siebenjahrigen Kriege, von Wil

liam Alexis.
Rober t  K i r s c h k e  in VI.: Kaiser Rudolph’s Ritt zum Kaisergrab, von Haupt.
Ed wi n  B l u m e n t b a l  in I.: Wodurch tritt der Mensch selbst seiner geistigen Ausbildung 

hindernd in den Weg? Darauf spricbt derselbe im Namen der Abiturienten 
einige Worte des Abschiedes. Eigene Arbeit.

Ad o l p b  Ulise in I.: Der Mensch erkennt sieli nur im Menschen, nur das Leben lehrt 
Jeden, was er sei. (Golbę.)

Hierauf richtet derselbe einige Worte des Abschiedes an die Abiturienten. 
Eigene Arbeit.

S c h l u s s g e s a n g :  Chor aus dem Oratorium: „die sieben Schlafer“ von Dr. C. liiwe.

Ilieraul' Entlassung der Abiturienten durch eine kurze Anrede, Vertbeilung der Pra- 
mien und Bekanntmachung der Versetzung der Schiiler in hohere Klassen.

Die Priifung sowohl ais auch die Schlussfeierlicbkeit lindet im Saale des Gymnasiums 
statt. Die Ferien beginnen mit dem 16ten August und enden mit dem 27sten September; 
der 28ste und 29ste September sind zur Anmeldung der friiheren und neu eintretenden 
Schiiler bestimmt. Mittwoch den 30sten September ist ein feierliclies Hochamt. Donnerstag 
den 2ten Oetober beginnt der Unterricht.

Die neuen Schiiler miissen, wenn sie friiher noch kein Gymnasium besucht haben, 
ein vom Ortspfarrer unterschriebenes Schulzeugniss und ausserdeni ein Impfattest mitbringen.




