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De Thcmistocle qoapstio duplex.*)

Huum nuper inicrpretantes in scholis primum librura Ciceronis de ofßciis incidis-

semus in eum locura, quo bellicas res romparat cum urbanis, illutl quidem
, quod victoriam

Sniaminiam Themistociis semel profuisse civitati, Solonis autem consilium, quo conslituerit

Areopagitas semper profulurum dicit, permirum sane ac levissimum argumentum visum est;

quod autem addit, Themistcffclem ab Areopago esse adjutum bellumque illud gestum con-

silio Areopagi, quamquam speciosius quam verius dictum videbatur, ejusmodi tamen erat,

«piod ad inquirciidum invitaret. Ita nata mihi est quaestio, quaecunque Themistocies aut

aliquante ante illud bellum praeparavit aut in ipso discrimine gessit, utrum suo Marte
gessisset an consilio et aurloritate Areopagi.

Sed de Theinislociis rebus gcstis qui quaestionem aliquam instituerit, non poterit, quin

simui de ietate hujus viri certam ac stabilem sententiara sibi formandam existimet. In hac
enim re et apud veteres ipsos fuerunt et etiam nunc sunt maximae scriptorum dissensiones.

Xam in tota Thcmistociis vita pra?ter victoriam Salaminiam vix ulla res est, quae quo anno
gesta Sit vel evenerit, pro certo afßrmari possit. Neque solum de annis dubitatur, sed etiam

de rebus ipsis. Cum enim temporum illorum ratio etiam apud veteres scriptores obscura

et incerla füll,') tum mullae ferebantur ab inimicis summi viri fictaB fabulae, quae deinde

a rhetorlbus comicisque miriOce auctae et exornatae sunt. 2) Nonnullis de rebus ex vita

Themistociis diligentissime quaesivit et doctissime disputavit K. W. Krüger histor. philol.

Studien, tom. I., tetigit rem Maxim Dunker, Geschichte des Alterlh. tom. 4, p. 650, Sin-

tenis ad Plut. Them., Kraflt in Pauly R. L, alii.

•) Gravioribiis trium collegarum levioribus meis valetudinis incommodis per liunc annuin ad-

modum conflictatus facile essem passus, si hoc praefaiidi munus, quod ordine ad me redierat,

]uuioritni liiimeris imponi potiiisset. Quod qiioniam fieii iionpoterat, ipse pro tempore de-

fungi eo sum coactus.

») cf Thucyd. I, 97. Plut. Thcm. 2, 27. — 2) Cicero Brut. 10. Plutaich. Them. 2. —



Atque de aetate quidem Theroistoclis Jam vcteres scriptores in duas sententias dis-

cessisse duasque rationes secutos esse in promptu est, alii enim eum decem fere annis

ante natum volunt quam alii, atque ita ejus xtas in contrarias partes dislrahitur ut modo

cum Cimone modo cum Miltiade reipublicse eum prsefuisse putes. Utramquc rationem

denique confudit Plutarchus, omnia undique conquisivit et conjunxit, ut neque temporum

ratio constaret neque morum. Qu<e cum ita sint, ad a^tatem Themistociis constituendam

praeter ceteros quin recte adhibeantur gravissimi auctores Herodotus et Thucydides, non

potest dubitari, quidquid praeterea memoriae proditum invenimus, si cum illis auctoribus

pugnat, rejiciendum, si minus, per se judicandum erit.

Primum igitur plures scriptores Themistociem plane aequalem faciunt Aristidis, ita

praeter alios Ariston apud Plut. Them. 3. Arist. 2. Hoc loco enim Plutarchus scribit: iVzoi

jjiky ovv q)a6iv naiöaS' d'vraS' avTovS" Ha\ övvrpecpojixiyovS' div cipxv^ fV 7tayr\ Ha\

öTtovörfS" €XOjj.eycp Hat TrotiSiaS" TtpdypiaTi xal Xoyoj öiacpipso^at npoS" dXXTJXovS" xa\

rds" cpuäsiS" ev^vS' vno ri]^ (piXoreiHiaS" enei^rfS' dyaHaXvTtreö^at sqq. — '/ipi6rcoy 6" 6

KsioS' iB, epoDTixrjs' dpxv^ ysysö^ai g)tf6t xal nposX^siv kn\ Toöovroy rify ex^pay

avTGüv sqq.

Cum eo consentit, quod in prcelio apud Maralhonem praetor cum Miltiade et Aristide

tribum suam duxisse dicitur. Plut. Arist. 5. Inde Justinus II , 1

1

: „ Inter ceteros tarnen The-

mistociis adolescentis gloria eminuit, in quo jam tum indoles futurae imperatoriae dignitatis

apparuit," quamquam hie paulo verecundius „adolescentis" dicit Quinetiam Üionysius Halic.

VI, 34. tribus annis ante illud proßlium i. e. 493 a. C. Themistociem archontem Athenis

fuisse scribit. Quod autem Plutarchus Them. 4. Themistociem legem de augendo numero

navium pertulisse dicit adversante Miltiade, fortasse pro errore potius habendum et de

Aristide intelligendum est. Miltiades enim post expedilionem in Parum insulam (a. 480)

vulnere confectus et accusatus non potuit duobus annis post (hello Aeginetico) adversari

Themistocli. Nee magis probabile, quod ab eodem Plutarcho Them. 6. narratur: iTraiyeiTai

5' avTou xai ro jrepl tov öiyXoDTToy epyov Iv ToiS" ns^cp^eiöty vno ßaöiXicoS" in) yrjS' xai

vöaroS" aiTT/6iy. hp^rfvia ydp oyra övXXaßoov ötd ij^rfcpiÖpiaToS' dnixTEiyev ort (pMvrjv

"EXXrjyiöa ßapßdpoi? npo^TdyjAaöiy IroX^tfÖE XP^^"^- ^" <^^ ^^^ ^^ ^^P^ "Ap^fAiov tov

ZeXtirr^y SsjaiötohXeovS' ydp elTtoyroS' xai rovrov elS" tovS" dripiovS' xai naiSa^ avTov

xa\ yeroS" typaipay ori Toy ex MfjÖGJv xP^^oy itS" rovS" "EXXr^yaS" ixo^iöey. Hoc enim

si verum esset, non ante expedilionem Xerxis, quo loco Plutarchus eam rem intrusit,

factum esset, cum eo tempore ad Athenienses praecones non sint missi, sed ante prcelium

ad Maralhonem a. 491 ') Mirabilius etiam est, quod Juncus quidam sive philosoplius sive

4t
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rhetor in laudalione senectutis Themistociem prope senem in hello Persarum imperatorem
esse factum scribit apud Stobaeum 116: tov Qe^iöroxXka '^^rjvaioy viov ^y Svza 6
narijp dnexr'fpv^e Std rd^ iv rr, veorrfri d^aprdda^, nXvdioy Sh y,}pa^^ ^kuvov o\
'A^ijvaioi örparvyov eTXovro iv rc^ Uepömc^ noXk^cp. Hoc cum per se absurdum tum
dyri^iöeoo^ evexa rhetorice inventum esse patet, quare eo testimonio Krüger uti non debuit.

Non melioris notae, immo dignissimum illo est testimonium Aeliani var. bist. HI., 21.
qui Themistociem puerum olim Pisistrato tyranno via cedere noluisse scribit. QuiJ hie
rhetorem pueri magnum animum laudantem non videt? Neque minus quam de initio vitae

Themistociis de exitu inter se dissentiunt scriptores, sed diversa causa. Ut enim iUius
dissensionis prima causa in eo quaerenda videtur, quod duo illustrissima proelia quidam
non satis discernerenl et Themistociem in utraque egregiam operam prcBstitisse putarent,
Ita altera nata est ex eo, quod de tempore quo obiisset Xerxes, non satis constabat.
Qua? alia est quapstio.

Venio ad alteram eamque sinceram ralionem
, quam eandem et Herodoti et Thucy-

didis fuisse statuo. Cujus rationis multa vestigia apud Plularchum quoque inveniuntur.
Kx ea enim ratione Themistocles non plane aequalis fuit Aristidis sed ut Nepos vit. Aristid. I.

scribit, fere aequalis, vel aetate paulö minor. Hoc verum esse primum conjectura facile

assequimur. Nolo urgere verba Plutarchi Arist. 2, ubi Aristidem familiärem Clisthenis fuisse
dicit, pra>serlim cum testimonia Aeliani et Stobai repudiaverim, qui Themistociis aeta-

tem vel ad Pisistralum refcrunt. Sed ipse Plutarchus, qui non minus Themistociem quam
Aristidem in pugna Marathonia cum Miltiade praetores fuisse scribit, (quod quam sit fal-

suro infra docebrtiir), tamen Aristidem (So% xai dvyd^Ei devrspov post Miltiadem fuisse
dicit eundemque auctoritate sua effecisse, ut Miltiadi summum Imperium cederetur, The-
mistociis nullam egregiam operam commemorat. Deinde cum eodem fere tempore Themi-
stocles et Aristides mortem obiisse videantur, Aristidem Plutarchus scribit yr)pa TijxoDßi^voy

xai ^av^a^ofxeyov vno tc^v noXiTc^v e vita excessisse, de Themistociis senectute neminem
praeter ineptum illum rhetorem mentionem fecisse videmus. Gravissimum autem argumen-
tum, quo Aristidem natu majorem fuisse intelligas, illud est, quod Themistociis opera
Aristides in exilium missus est. Nam auctoritate jam florentem ab juniore «mulo in

invidiam vocari et subverti consentaneum erat. Confirmatur sententia per se probalis op-
timorum auctorum testimoniis. Primum enim ipse Plutarchus*) de dissensione. quae fuit

inter Aristidem et Themistociem, disputans scribit: Xeyerai ös {6 hsMzöToxX?)?-) ovtgj
Ttapacpopos- Trpds- 86B,av elvat xai Trpd^eooy ^leydXoov vno (piXori^ia^ epaör?)^ oIöts

rios- cDv in Tr)^ iv Mapa^o^vi judxf/S- npoS- tovS" ßapßdpovS- yevo^evr/S- xai rz/r MiX-

•) Herod. Vr, 49. VII, 13-3. •) Them. 3.



«

iidöov ötpaTTfriotf öiaßorßeiörj^ övvvovf opaö^at ra noXXa npo^ kavTOf> xa\ rar

vvKta^ aypvTtvsiy Ka\ roi)r noTOVZ Ttapatrei^^m rovf övvrßtS koCl Xiy^iv npoS- tovS-

ipcDrcSvraS xai ^avpia^ovra^ ttJv nepl rov ßiov ^^xaßoXvv, cü^ xaSevÖEiv avrov ovx

iopr^ 10 Tov MiXridSov rponaiov. ') Haec non conveniunt in eum, qui tribus annis ante

il'lud proelium archon deinde in ipso proelio Milliadis collega fuisset. sed in eum, de quo

Herodotus^) i^v Se rSv rtS- 'A^rfvaiojv dvtjp i^ npcorov^ v^r^Crl Ttaptooy. rcp ovvoßia

pihv ^vy es^öroxXiv^'. et Nepos Them. 2. „Primus autem gra.ius fuit capessendae reipu-

bliccß hello Corcyraeo'' i. e. Aeginctico, quod gestum est ab anno 488.

Statuendum igitur est, Themistociem cum adolescens paulo iiberius vixissel, ') post

pugnam Marathoniara magnorun. virorum inprimis Miltia.lis excmplo excit;.tum totum

se reipublica^ dedidisse brevique illuxisse Nam subito et ju>eMili quodam ardore eum ad

rempublicam latum esse Plutarchus c 3 narrat. In ea admini>lranda autem statim eam

rationem iniit, quam per totam vitam retinuit. ut marilimas Atheniensium opos quam

raaxiraas faceret Herodotus enim laudala ejus prudentia in oraculo Apollinis interprctando:

kreprf rs, inquit, ©epitöToxXei yyooßv ipinpoö^e ravirff i^ xaipov vpiorevöe, cre 'A^tf-

yaioiöi ysvo/Äsrojv xPVf^^^^^ ^BydXoDV tv toj xoivc^, rd ix ro3v fxndXXo^ Ö<pi npoö-

ißSe Tcoy dno Javpeiov, ißisXXov XdBeö^m opxv^ov ?xa6ro^ Sexa Spax^d^- rotB

ee^tÖTOxXiv^ dyiyvGoöe 'A^rfvcctov^ rijS- ÖiaipiöfOD^ tavxij^ nav6a^kvov^, yka^ rovriojv

Twy xPVf^circD^' Ttovjöaö^at 8vjxo6ia^ i^ tov itöX^^oy ibv npo^ AlytvjJTaS' Xiyojy &C.*)

Quod cum persuasisset Atheniensibus, ut vicenat quotannis Iriremes aedificarentur ^) anno

48ü vel 487 aedificari cceptae sunt. cf. Krüger I. c. M. Dunkor I. c. Quod autem Nepos I. c.

scribit, Themistociem prajtorem a populo factum ad id bellum Aeginetas fregisse, quam-

quam a vero non abhorret, tarnen ejus opera non tanla fuit, quae ab Herodoto«) com-

memoraretur. Parura accurate autem rem exposuisse Nepotem vel ex eo intelligitur, quod

„classe centum navium celeriter effecta" Themistociem hostium opes fregisse scribit, cum

navibus illis contra Aeginetas non usos esse Athenienses scriptorum testimoniis constet.')

Ex his Omnibus fccile est ad judicandum quid tribuendum existimem ei quem supra

rommemoravi Dionysio llalic ^) Themistociem anno 493 a. C. archontem fuisse Athenis

scribenti Posuit haud dubie id quod duobus vel tribus annis ante secundam Persarum

expeditionem in Graeciam factum erat, totidem annis ante primam. Quis, quaero, cre-

dideril, cum Aristidem anno demum post proplium ad Marathonem ad eum honorem

I) Cicero Tu5C.disp. IV, 19,44- ») VII, 143. f. Krüger 3) Plut. Them. 3. Nepos Them I.

4) ct. Thucyd. 1,14. Plut. Th.4. Nepos Them. 3. - ») l^i^d. Sic. XI, 43, quod ad

annum 487 refercndum esse patet, cum Diodorus ad annum 477 rem commemoret. -

6) VI, 87. — ^) Herod. 1 c Thucyd. I 14. Plut. Them. 4. — 8) VI
, 34 —

pervenisse scia^us. Themistociem quatuor annis ante Aristidem eo dignum «se visum.

reipub ,«B bello Aegmet.co, sed etiam ipsius Thucydidis I. 93. qui murum Pir*i portus

.Ilum autem mehoatum esse paucis annis ante expeditionem Xerxis vel anno 48-^ "07«™

M.h. quidem dubmm non esse videtur, quin semel tantum et quidem anno 482 archoneponymus fuerit Themislocles. Secutum est bellum Persarum, n quo .r.ar'tlZ
..«..p electus anno 480 rem tarn bene gessit. ut victus sit hostis magis consiMo tZ -so I.S quam armis Gr.ci.. Paucis annis post 477 archonte Adimante vicit choro tral
.
qu.dem fides habenda est Plutarcho. ) De exilio Themistociis scriptores et veteTe ;

Telr,"""'"
'"

r'"":
"'" " '""""""'• ^^""^ '*''»P-"™ -»ioadmodum est turbata-

I r35 comm
'

,

'"«'' ^.•'"'""'"-''"'" -' ^ '""- «'- -bus gestis, qu. a Thucydide

iJ:
'!,"". " """ »«-P-« P-^»"- capitis estdamnatus. Themisto-

avHnTsilT rT"'^
^'"'^ """'"" '""'' "b Atheniensium exercitu obsidebatur.nav. „ AS. , fug,

=
den.que cum nuper Artaxerxes regnum oecupaverat, in Asiam pervenitEx h.. tnbus autem unum tantum quo anno factum sit ex ipso Thucydide intelligitur

c m >axu„ msulam ab Atheniensium exercitu obsessam et expu'gnatam esse scnbattnö471-4/0.
)

Inde sequitur. ut Themistocies anno fere 471 Argis fugerit Corcyram, indead Admetum trajecerit. Argis autem aliquantum temporis eum vixisse oportet, cum inderehquam Pelopomiesum obierit eodemque aliquam partem rei familiaris transportaverit »)Non pugnat cum eo neque Plut. Them 22. „eque Nepos Them. 8. Jtaque anno fere 473
ex. .um eum missum esse recte statuunt multi. Postquam enim Aristides in patriam

revocatusre. public« denuoprsessecoepit. Themistociis gratiam apud cives sive ipsius ar-
roga„t.a „ve advcrsariorum obtrectatione paulatim minutam esse constat. Quo temporeAnsUdes quanlum pecuni« quaeque civitas daret ad bellum contra Persas persequendum
const.tu,t, (a. 475) Themistocies, siquidem credendum est Plutarcho,«) iniquissimum acer-nmumque aemuli judicem atque irrisorem seprsbuit, quod quidem labefactat« jam fortun«
.nd.c.um est habendum. Illud autem quod Alhe.,iensibus suasurus fuisse dicitur, ut Gra,corum
Ciassem .ncendio delerent, cum tam varie rem a scriptoribus narratam videamus,») unum exrhetorum commentis esse putaverim. Quodsi tempus exilii recte constitutum est, Pausa-n.am c.rc.ter anno 472 proditionis convictum mortem obiisse oportet. Pausania enim mortuo

') Th.".
5. _ a) cf. Krüger 1. c. Th..cyd, I. 98. 99. - 3) Thucyd. I, 135. 137. -

)
An.»d. 24. - »J Plut, Ari« 22. Cicero de off. III. 11. Diod. Sicul. XI p 173

ed. Wess. — r -^



statim Themistoclem Argis degentem o Spartanis proditionis accusatum esse scribit Plu-

tarchus Them. 23. Sed major existit alia controversia.

Thucydides quidem et Charon Lampsacenus Xerxe paulo anle mortuo ad Artaxerxem,

contra Ephorus, Heraclides, alii ad ipsum Xerxein in Asiam venisse Themistoclem scripse-

runt Qoamquam igitur Plutarchus Them. 27 scribit rols' ös xP^vihoW Soxsi ß^aXXov 6

SovxvöiÖTjS' 6vßÄcpep€ö^at^ ne Thucydidis quidem ratio temporibus convenire videtur. Si

enim Artaxerxes anno 465 a. C, ut est apud Diodorum,') regnum occupavit, non potest

intelligi, cur Themistocles cum anno 470 in Asiam venisset, quinque demum annis post

regem adierit. Sunt quidem, qui eum quinque annos in Aeolide commoratum deinde ad

regem profectum esse statuant; qui mihi parum videntur reputasse, quam sit non probabile,

eum qui jam apud Admetum se ad regem proßcisci velle professus esset, ^) cum in Asiam

venisset, quinque fere annos otiosum ibi vixisse, tandem quid vellet reminiscentem episto-

lam ad regem misisse et anni spatium ad discendam Persarum linguam petivisse. Plu-

tarchus quidem fabulam narrat tragice omatam ; at Thucydides Themistoclem cum Kphesum

pervenisset ibique aliquanto post dominum navis qua vectus erat magnifice remuneratus

esset, cum principe aliquo Persarum in interiora illius terrse profectum ad regem misisse

epistolam et anno post in aulam admissum esse scribit. Itaque mihi quidem non dubium

videtur esse, quin verum viderit Krüger ex Thucydidis ratione aliquot annis ante quam

a Diodoro scriptum est, regnum occupavisse Artaxerxem statuens.

Mortem Themistoclis alii in annum 470 a. C. conferunt velut Krüger et Sintenis;

alii in annum 460 velut Dunker; sunt etiam qui ad annum 450 vel 449, eum vixisse

dicant, ut Krafft apud Pauly v. Them., alii. Atque hl quidem ut id facerent commoti

videntur iis, quae praeter pauca cum Thucydide congruentia multa congcssit commenla

rhetorum Plutarchus. Is enim non solum cum Gimone adolescente Olympiis magnifico

apparatu certasse scribit Themistoclem fitptco yvcoptptov y€yoy6Ta^^) sed etiam multus est

in enarrandis aliis rebus ex ejus vita, quae si verae essent eum satis longum temporis spatium

in Asia vixisse evincerent.*) Ita ex Theopompo affert, Themistoclem non per Asiam va-

gantem sed Magnesiae habitantem summa rerum copia et magno honore diu securum

vixisse {noXvv xpovov a^sooS' öifjysv) , cum rex propter domesticas seditiones ad Graecorum

res animum non admodum attenderet. *i2r ö' AlyvnTos- ts d<ptöTa/4iyrf ßorj^ovvToov

'A^rfyaiojv xai rpiijpeiS- EXkrfvtxat fJLixpt KvTcpov xai KtXtxiaS" dranXeovÖat xai KifjiGOV

^aXatToxpaTcov i7ti6Tpsi{}ev ovrov dvreTttx^ipsiv roiS" "EXXrjöt xa\ xooXvBtv avBavofjieyov^

in' avtdv, rjörf 6h xai övvdpieiS' ixtrowto xai öTpaTTjyöl SiBnefxnovTO xai xarißatvor

eis" Mayrrjöiav dyyeXiaz npoS" &£/u6ToxXia rcör 'EXXrfymcov i^anreö^at xeXevovTOf ßa~

(SiXioDS- xai ßeßaiovv rd^ ^7to6xe6H^ ... ini^dvai tgJ ßi(^ rr)v ratvri)y npenovöav Äe.
Quae ex eorum ratione, qui Themistoclem sumpto veneno mortem invenisse statuerent,
tragice exornata esse sponte apparet. Ne temporum quidem ratio constat cum res tempore'
divers« inter se sint commixtae. Inarus circiter 462 a. G. seditionem in Aegypto fecif)

' Eo tempore Athenienses ducentis navibus expeditionem in Gyprum insulam fecerunt indeque
in Aegyptum navigarunt. Gimon aötem ab anno 461 usque ad a. 456 a patria abfuit exilio
multatus et a. 449 demum cum ducentis navibus ad bellum cum Persis persequendum
Cyprum navigavit ibique mortuus est. Hanc Cimonis ^aXarroHpariay qui cum Plutarcho
statuunt regi causam fuisse, cur ad Gr«corum res animum rursus adverteret, non possunt
quin anno 450 vel 449 Themistoclem vita decessisse putent. Sed quam levi argumento
patet Nam Alyvnro^ dcpiöra^eyrj et KI^gjv ^aXarroxpaTc^v res sunt fere duodecim
annis inter se distantes.

Nos igitur hac quoque in re potissimum Thucydidem sequimur. Is autem Themistoclem
scribit anno 470 per mare Ephesum venisse ibique aliquanlo post, cum bona ab amicis
Athenis dam ei missa essent, domino illi navis liberaliter gratiam retulisse; literis deinde
ad regem missis insequenti anno Susis cum eo collocutum esse. Regem non slatim tantum .

virura rursus dimisisse sed aliquod tempus secum habere voluisse credi potest Plutarcho cum
etiam Thucydides idem significare videatur verbis illis: yiyv^rai nap' avrc^ ^^a^ na\Ö6o^
ovSei^ Tto,^ EXXyjycoy. Postea ad mare reversum tribus urbibus a rege donatum Magnesiae
eum vixisse ibiqu« mortuum esse idem Thucydides tradit. Quod igitur Theopompus apud
Plutarchum») scripsit, Themistoclem satis longum temporis spatium Magnesite in otio
vixisse {noXvv xp6yoy d^ew^ özr^yey), ei neque Thucydides nee res ips« adversantur
Itaque si anno 469 epistolam ab eo ad regem esse missam, a 468 ipsum Susa profectum
Ibique annum vel biennium commoratum statuimus, ita ut fere 466 ad mare redierit vita
Themistoclis ad annum fere 462 proferenda videtur. Quod cum prorsus congruat cum eo
quod Plutarchus de Inari seditione et de expeditione Gr^corum in Aegyptum scribit har
quidem in re fides Plutarcho non est abroganda. Atque si ne illud quidem ab eodem

'

auctore erratum putamus, quod Themistoclem 65 annos complevisse scribit, -nihil enim
Video cur de eo dubitemus - «tas ejus ab anno 525 vel 527 ad annum 460 vel 462 per-
tinet. Sed haec hactenus; restat ut de altera quaestionis parle dicamus.

,,Et Themistocles quidem nihil dixerit, in quo ipse Areopagum adjuverit: at

. ille vere ab se adjutum Themistoclem. Est enim bellum gestum consilio
„senatus ejus, qui a Solone erat constitutus. Cicero de off. J, 22."

Etiamsi quidquid singuli Areopagitae aut prudenter suadebant aut fortiter faciebant.

M IV, 232. — a) Thucyd. 1. c. - 3) Them. 5. - «) Them. 31. — I) Thucyd. I. 104 2) Them. 31.-
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auctoritatem universi hujus consilii augebat, atque ita Themistocles non minus quam Aristi-

iJes postquam archontis munere perfunctus est in Areopagitarum consilium receptus recte dici

potest auctoritate et gloria illud nuxisse atque adjuvisse, tarnen Cicero hoc loco Themisto-

dem belli ducem componit cum sanclissimo illo concilio et magis ab iilo in hello gerendo

Themistoclem, quam ab eo belli duce in suo aliquo discrimine adjutum esse Areopagum

dielt. Quaerentibus igitur quomodo quibusque in rebus Areopagitarum concilium Themi-

stoclem adjuvisse videatur, et rectenc dicatur hujus senatus consilio bellum Persarum esse

gestum, reminiscendum est, quo munere in civitate functus sit Areopagus. Hoc ioco autem

non de judiciis sed de munere ejus senatorio loquimur. Areopagum cum Solon kTriöxonov

Ttdvrcov Kai q)vXaKa vo/^ojk ' ) constituisset, potestatem ejus non certis finibus inclusam

sed quodam modo inflnitam fuisse oportet. Sed eorum, qui ita constituti sunt, magistra-

tuum ea est natura atque vis, ut multa aliis parare possint impedimenta, nihil fere per se

agere. Ita Areopagus cum curaret, quomodo magistratus constitutis legibus uterentur (tVr-

epieXeiTo tcov roß^ojy^ oitoo^ av al dpxai roK xsifiivot^ vo^oS ^/ocü^raz. ^j omnibus rebus

et muneribus magistratuum immiscere se atque officere poterat. Neque tamen impedire

solum prava consilia sive privatorum sive magistratuum sed eliam auctoritate sua quam

maxime adjuvare poterat consilia reipublicse salutaria. Cum enim quidquid magnorqm

prudentiumque virorum Athenis erat, fere in hoc nobile consilium reciperetur, facile potest

intelligi, quanta auctoritate apud reliquos cives fueril. Maxime autem in graviore ali-

quo negotio publico et in discrimine civitatis non tarn magistratus quam viros auctoritate

insignes, virtute et sapientia pr^stantes omnes suspiciunt, ab iis auxilium exspectant.

Itaque nunquam majore auctoritate potestateque usus est Areopagus, quam tempore belli

Persarum, ut fortiorem reddidisse civitatem eo tempore et etiam oligarchicam quandam

potentiam eum sibi vindicasse scribat Aristoteles^) ^eraßdXXovöt 6h nal eis" oktyapx^^^

Hat eis" drjfiov nai elS" noXireiav in rou w8oxi^i]6ai u rj au^rf^rjyai 7/ dpxiiov rj pioptov

Tt}^ noXecjS" olov i) iv 'ApBicp ndya) ßovXrj evSoxtfirjöaöa iv roiS" MrjöixoiS' iSo^e Ovvto-

vcDTepav Ttoirjöai Ttjy noXirdav. 11,9. Üvai ydp Ti}y ßÄSv iv 'Apeiop ndyo) ßovXrfv 6X1-

yapvixov. Qua auctoritate cum utebatur ad impediemla Themistociis consilia, nihil itle

vaiebat, cum adjuvabat ea, nihil erat quod perßcere ille non posset. Huic igitur senatui

cum universo tum singulis qui in eo erant viris consilium suum quod in defendenda civitate

belloque gerendo secuturus esset, Themistoclem probare necesse erat, idque ee facilius

facere poterat, cum et Aristides et Themistocles in eum ordinem recepti essent. Quare

id quod postea unus ex prsestantissimis Areopagitis Aristides apud Salamina ad Themisto-

clem locutus esse fertur:*) ijtel xai vw 6h Ttw^dvo/iai ^6voy anreö^ai rnov dpiörojv

1) Plut. Fol. 19. — 3) Aiidocid. de myst J83. - ») Polit. V 3. - *) Pliit Arin. 8. —

II

koyts-ßÄOjy &c. omnes fere tum sensisse Areopagitas recte statueris. Quicunque enim judicio

valebant, neminem in civitate esse intelligebant, qui salutem invenire patriamque ab hostibus

defendere posset, nisi Themistoclem. et cum ejus rationem satis cognovissent atque pro-

bassent, omni sua auctoritate apud imperitara multitudinem adjuvare debebant. Quod cum
per sc Sit perspicuum, tum rebus gcslis et scriptorum teslimoniis conOrmatur.

t't jam ad singula veniamus quae Themistocles in re publica instituit vel novavit,

illud quidem recte dubitaveris, num Areopagitae aut universi aut etiam major pars pro-

baveril, quod Themistocles quasi naturam civitatis mutare, opes maritimas maxime augere
et ad tenuiorum civium operam atque Studium reipublic« salutem referre instituit. Quamvis
vero multi ex iis, cum omnes tjc rc^y neyTrjKoöioßjLedifivcDy essent, cum Aristide huic

Themistociis consilio obniterentur, tamen fuisse etiam, qui cum eo consentirent
, putaverim.

^•m contra universi Areopagi auctoritatem novum illud in civitate moliri Themistocles

vlx esset ausus. Postea vero cum confirmatis Atheniensium opibus, Aristide in exsilium

misso, nemo esset, qui tantis rebus gerendis par esse videretur, nisi Themistocles, non
potest dubitari, quin et probante Areopago adeoque adjuvante solus ille ad hoc bellum
praRtor sit designatus, et ab eodem omnibus in rebus gerendis quam maxime adjutus.

Quod enim Plutarchus') Epicyden quendam pecunia a Themistocie corruptum esse scribit,

ut a petendo desisteret neve consilia sua turbaret, commentum rhetorum habendum est.

Nullo igitur, qu^tum quidem constat, exemplo sed contra morem majorum auctoritate

Areopagi Themistocles öTparr^yös- avToxpdrcop^) ad id bellum electus est, qui bonos ne
Aristidi quidem insequenti anno contigit, quippe qui avroxpdtcDp in\ Trjy puxxrfy"*) tamen
Leocratem et Myronidem övörpanjyovs^ habuerit. Dici autem vix potest, quanta cura
atque industria Themistocles cum duobus annis ante ipsum bellum archontis munere fungens,

tum praetor ad bellum gerendum electus omnia quae ad bellum necessaria essent providerit

ac praeparaverit Primum cum bellum imminere viderent, commune omnium Graecorum,
qui terram et aquam non dedissent concilium convocatum est in Isthmum Atheniensium
id est Themistociis hortatu. *) Ibi vero praeter ceteros Themistocles et Chileos Areas
suaserunt et contenderunt, ut omnes dissensiones inimicitiaeque, quae inter civitates inter-

cederent maxime inter Athenienses et Aeginetas, componerentur aut inter bellum cum
Persis quiescerent. Deinde legati ex Spartanis et Atheniensibus singuli missi sunt in omnes
colonias quae maritimis opibus valerent, ut ad propulsandum comraunem hostem invitarentur.

Missi sunt in Cretam insulam, Coreyram, Agrigentum, Syracusas. Ut autem quo loco res

esset quantaeque copiae pararentur a Persis ne ignorarent, speculatores ad omnia explo-

1) Them, C. — a) Plut. Them. 8 — 3) Flut. Arist. H, 20.

Herod. VlIF, 145. Plut. Them. 6. -
4) Dunker 1. 1. p. 740.
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randa in Asiam missi sunt. Qui ubi in Graeciam incolumes redierunt, omnia quae scire

opus erat edocli, de bello gerendo jara consilium erat capiendum. Sed ea in re Sparta-

norum reliquorumque Peloponnesiorum ratio longissime dissidebat ab ea, quam Athenienses

sive Themistocies ineundam esse censebant. Quum enim Peloponnesii Isthmum muro inter-

cludere conarenlur suae polissimum salulis raemores, Themistocies civibus persuadebat, ut

quam longissime a patria obviam ircnt barbaris navibusque confligerent.
' )

Quum vero

Olympi montis fauces defendere non potuissent et in Isthmum reversi duces iterum deii-

berare ccepissent, tandem invitis, ut recte Dunker 1. I. docuit, Sparlanis Atheniensium vel

C potius Themistociis ratio \icit, ut Thermopylarum angustiae occuparentur, classisque com-

^- munis Graeciae ex adverso apud Artcmisium consisteret.^) Haec omnia igitur magis probante

Areopago quam adjuvante a Themistocie gesta esse patet. At cum ex Thessalia GrjBCorum

copiae infecta re domum redissent, ab Atheniensibus, qui sibi praeter *omnes periculum

imminere intelhgerent, consultum est oraculum DeJphicum. Quod eo tempore factum

esse recte vidit Dunker I. I., quamquam Herodotus I. c. ante expeditionem in Thessaliam

id collocavit, Plutarchus post reditum ex Artemisio collocare videtur. Quis Themistoclem

ducem pedestris exercitus in Thessaliam profecturum fuisse credat, si jam illo tempore

oraculum consultum esset ipseque civibus ut omnia in naves conferrent persuasisset? quis

autem navibus ex Artemisio reversis cum Persa? per Thermopylarum angustias in Graeciam

se effudissent, consulendi oraculi et deliberandi tempus fuisse putet? Quare recte statuit

Dunker post reditum demum ex Thessalia, cum illa spe dejecti omnium animi consilii inopes

haererent et ne Pythia quidem spem ullam salutis videret, Apollinem esse consultum. The-

mistocies vero et quicunque cum illo rerum periti Athenis eranl, satis intelligebant, nisi

Athenienses urbem relinquere et in mari fortunam periciitari parati essent, patriam servari

non posse; itaque omni virium contentione ut id facere vellent civibus persuadebant. Quam

quidem ad rem et auctoritate sanctissimi Areopagitarum consilii et deorum immortalium

jussu opus erat. Itaque hac in re Themistoclem ab Areopago maxime adjutum esse cre-

diderim. A quo cum consilium Themistociis esset probatum
,
populo persuasum est, ut in

tanlo rerum discrimine legati Delphos mitterentur, qui Apollinem consulerent. Quibus

quid Apollo responsurus esset, nemo scilicet melius inlelligebal Themistocie. ^) Ut enim

parati essent cives ad extremam fortunam lentnndam patriamque ipsam relinquendam,

primum ad summam desperationem animi erant deprimendi, quo cupidius exigunm spem

salutis oblatam amplecterentur. Datum igitur consulentibus oraculum tristissimum illud ')

^XJt piiXeni, ri hd^rfö^e; Xincov cpwf Icixara yairfS; &C.

13

Quae cum audivissent Atheniensium ^eonpoTtot, summo in luctu erant animumque

plane abjicicbant. Desperantibus obviam factus suadet Timon quidam, toDv ^eX(pcüy dvrfp

Soxi^o^ oßioia T(p fjidXiöTa^ ut supplices cum ramo oleae iterum deum adeant. Quod cum

fecissent deumque supplices precati essent: ^ilva^^ xPV^ov vH-^y aßjLetvov n nepi ri}^ na-

rpiöoS" aiöeö^iif raf IneTT^piaS' räs'ds taS" toi rJKOfjLEv (peporTeS" tj ovroi djcipiev in rov

d8vTov^ dXX avtov t^Ss /^eveo/jiey^ iör dv Hat TeXevTTJöcj^ev^ novum hoc impetrant

oraculum paulo mitius:

Od duvarat lldkXaq Jt' 'OXö/imou i^iXd<Ta<n%ai
^

hjaaoiJZ\r^ TzokXolat köj'otq xai fx^zidi tzuxv^.

attt dk Tod^ atJTcq ¥7:01^ ipiu), ädd/xai'Ti T:ekd<T<Taq'

ribv äkXwv yäp öikuTXOßii'wv ^ oaa Kixponoq oZpor;

ivrdz ^/st, xeuf9/xu)v re Kt*9atpu»oq C<^i9^oto,

rst^oq Tptroysvsi ^uktuov dtdoi tbpuoTta Zeuq

/ifiuvov dizopt^TjTov TsXit^eti'^ tu trk rixua t ovfjtnt.

fXTjdk (TU y'' iTZTZoffuyrjV rs ßi>£iv xdi tcs^ov I6\na

imkXuv dT^ r^-r&ipou arparbv tj<tu/o/;^ dX/J uno/iopsxu

vutTov izuTTpeiJ'aq. sri rot xots (J' a^rioq UffOTj.

w f9et7j laka/xiq' dTzokstq dk ah Ts'zva yuvatxwv
^

^ Tzou ffxcfhaßiioj^ Jrj/jrjzepoq ^ (rui'iou<7rjq.

Hoc oraculo Dcrscripto domum redeunt et ad populum referunt {dnriyyeXov is" tov

Stj/xov). Sed quae oraculi esset sententia quidque esset B,vXivov relxoS' diverse interpre-

tabantur, alii seplum quo arx munila erat alii naves significari volebant. Ui quidem facile

vincere videbanlur, sed hajsitabant in postremis verbis: od B^süj 2aXa^is- &c. ') Quem

scrupulum ex animis evelllt Themistocies, hostium solum liberos intelligi docens. Quam-

vis autem probabilem rationem suam omnibus reddidisset, cum patriam ipsam, quam unam

omnes omnium caritates complexam esse Cicero dicit, hostium manibus tradere ne deorum

(juidem jussu quisquam facile in animum inducat,^) novis artibus opus erat. Multi enim

erant infima) conditionis homines, quorum mentes religionibus nimis occupatae erant quique

Minervam lutelarem deam desererc et hostibus tradere dubitabant. Itaque Minervam ipsam

arcem jam reliquisse persuadebant hoc argumento, quod mellilam placentam draco arcis

cuslos jam non esset depastus. Qua arte tandem imbecillorum et credulorum animi victi

sunt. Quis igitur est, qui Themistoclem religionibus ita abuti potuisse credat nisi consen-

tiente et probante Areopago? Sed non solum conjectura assequimur Areopagi opera The-

mistoclem eftecisse, ut urbe relicta cives naves conscendere vellent, sed testimonio Aristolelis

apud Plutarchum') confirmatur: ovk ovtgjv Ss ötj^oöIgdv xPVß^'^^^y ^^^^ 'A^r^vaioiS'

'ApiÖTOtiXrfS- /Ätv (prföi Ttjv f.^'Apeiov ndyou ßovXijv nopiöaöav oktco öpaxH'dS' hndöTcp

I) Plut Them. 7. — ») Herod. VII. 175. Pliit TJicm. 8. — ») Pauly Real- Lex. v. divinatio.

Contra Dunker p.47G. 780. Pythiira Persarum rebus favisse statuit — «) Herod VII, 14f>.— I) Herod. I.e. Plut. Them. 10. — 2) cf. Plut. Them. IX. Dunker p. 776, — 3) Them. 10. —
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rcov öTfyarevopiivcoy ahiamarrfv j/ev£(j&Ä2 rov TtXtfpaj^TJyat TaS" rpujpetS'. Sed unde pe-

cuniam illam sumpserit Areopagus dubitant. Sintenis ad Plut I. I. cum C. Fr. Hermanno ex

teroplorum thesauris sumptam eam censet, ul post depulsum periculum reslitueretur/)

propterea quod in aerario nihil fuerit neque Areopagus ullam a?rarii curam habuerit. Contra

Dunker rhetorice rem exomavit Areopagitas et auctores fuisse dicens ut publica pecunia,

qua in aerario esset, tenuioribus ad familias in aliena terra suslentandas donaretur eaque

locupletium muneribus augeretur, et ipsos in conferenda pecunia reliquis exemplo fuisse.

Quae sententia cum parum conveniat verbis Aristotelis rejicienda et potius in altera ac-

quiescendum videtur, praesertim cum ea quae ex Ciidemo affert Plutarchus, quanrquam per

se absurda et ad irridendum Themislociem inventa videntur, tarnen ex templo Minervae

pecuniam sumptam haud obscure significent. Sunt autem verba Plularclii haec: KXeiörjßoS'

6e Koi rovro rov SE/^tÖToxXiovS" noiEirai öTparrjyifjia. xaTaßaiyovrcj^ ydp eis" Ueipatd

TGßv 'A^rjvaioov q)r}6\v dnoXiö'^ai ro Fopyot'eiov dno rrjS' ^eov tov dydXjdaToS"' rov

ovv ©s/ÄiöToxXia npoönoiovjus^ov ^rfxeiv xa\ öiepevya^j^svov dnavTa XPV^^^^^ dvev-

piöxetv nXrj^osr iv raiS" dnoöxevaiS' dnoxsxpvßÄpievoy cov f/s" piiöoy xo^tö'^ivrcoy evno-

prjöai TovS" epißatvoi^TaS" elf rds" ravS" icpoSicov.

üt igilur eo unde egressa est jam se referat oratio, si Cicero Themislociem ab Areopago

sive ab Areopagitis in perBciendo consilio suo adjutum esse scripsisset, recte judicasse

putandus esset; bellum autem Areopagl consilio gestum esse cum dicat, Themistoclis laudi

injuste eum obtrectasse censemus.

; cf. Thucyd. II, 13. —
Nieberding,

Scilulnaclirichten«

A. Allgemeine LehrverfassoDg.

!• Ober- und Unter-Prima* Klassenlehrer der Director.

I- Keligion a) Für die katholischen Schüler 2 Stunden wöchentlich Religions-

lehrer Sockel. Die Glaubenslehre von dem Wesen und den Eigenschaften Gottes; die Lehre

von der Heiligung imd Vollendung; Wiederholung der Hauptmomente aus der Kirchenge-

schichte, b) Für di^ evangelischen Schüler I St. w. Superintendent Jacob, im Wintersemester

von der Erlösung; im Sommersemester neuere Kirchengeschichte.

2. Latein 8 St. w. der Director. 3 St. HoraL carm. lib. HI, IV, ausgev^ählte Satiren

und Episteln. 3 St. Cicero de off. lib. I, H, HL 2 St. Stilübungen nach SüpHe 3. Thl. Me-

moriren Horazischer Oden. Correctur der Aufsätze, deren Themata folgende waren: l. Lucius

Cornel. Sulla. 2. Brasida et Cleone belli suasoribus apud Amphipolim interfectis pax inter

Lacedaemonios et Athenienses constituta est. 3. Demosthenes orator Philippi regis gravissimus

hostis. 4. Coraparatür Themistoclis victoria Salaminia cum consilio Solonis, quo primum

constituit Areopagitas sec. Cicer de off. 1, 22. 5. Cyrus minor quomodo bellum contra fratrem

paraverit atque susceperit. 6. Cleombroti et Q. Fabii M. ratio, quam uterque secutus est in

hello gercndo sec. Cicer. de off. I, 24. comparatur. 7. Acerbissimi Romanorum in Poenos odii

causae et effectus explicantur. 8 Coloniae a Graecis quibus de causis et quomodo eductae sint

et quae necessitudo inter ipsas et patriam intercesserit. 9. Antiqua rerum Romanorum histo-

ria abundat exemplis magnorum virorum. 10. Non exercitus neque Ihesauros praesidia regni

esse docelur et exemplis illustratur.

3. Griechisch 6 St w. der Director. 2 St. Sophocies , die beiden Oedipus. 2 St

Plato, Apologie und Crlton; Thucydides lib H bis c. 60 mit Ausschluss der Reden, l St. Ho-

mer llias lib. X— XV. incl. I St. Grammatik und-üebersetzung aus dem Deutschen ins Grie-

chische , nach Kühner. Exercitien und Compositionen.



16

4. Deutsch 3 St. w. Oberlehrer Liedtki. Die Hauptlehren der Logik; Erklärung

klassischer Stücke; Vorträge eigener Arbeilen und Censur der Aufsätze, deren Themata waren:

I. Es liegt um uns herum so mancher Abgrund, doch in uns selber liegt der tiefste. 2. Ein

umiütz Leben ist ein früher Tod. 3. Das Alter ehr' ich, denn es hat für mich gelebt. 4. Nur

das Gesetz kann uns Freiheit geben. 5 Der Entschluss zur That ist des Menschen Ruhm;

der Erfolg steht in Gottes Hand. 6. lieber den Ausspruch des Hippokrates: ars longa, vita

brevis. 7. Ungleich erscheint im Leben viel, doch bald und unerwartet ist es ausgeglichen.

8. Der Schule wähne niemals dich entwachsen; sie setzt sich durch's ganze Leben fort.

9. Die Höhe reizt uns, nicht die Stufen 10. Wissen ein Schatz, Arbeit der Schlüssel dazu.

5. Französisch 2 St. w. Professor Heimbrod. I St. Grammatik nach Knebel, nebst

deutsch - französischen üebungcn; 1 St. Lektüre raehrer Stücke aus Karkers Handbuche und

des Misanthrope von Moli^re.

6. Hebräisch 2 St. w. Religionslehrer Sockel. Syntax des Nomens und Pronomens;

Wiederholung der Formenlehre. Gelesen wurde Genes, cap. 24, 27—29 v. 15; 32, 33,

35— V. 16; Richter c. 6 und 7. l Sam. c. 3. Ps. 1— 11.

7. Mathematik 4. St. w Gymnasiallehrer Dr. Renedix. 2 St. Constructionslehre,

Stereometrie; 2 St. Algebra, Reihen, Zinseszinsrechnung, Syntaktik. — Lehrbuch: Kambly

Elementarmathematik.

8. Geschichte und Geographie 3 St. w. Oberlehrer Liedtki. Die Geschichte

des Mittelalters und ein Theil der neueren Geschichte verbunden mit der Geographie der be-

züglichen Länder. Lehrbuch von Pütz.

9. Physik 2 St. w. Gymnasiallehrer Dr. Renedix. Die Lehre von den festen, flüssi-

gen und luflförmigen Körpern. Lehrbuch von Rrettner.

10. Gesang 1 St. w. Gesanglehrer Lindner.

IM« Ober-Seciinda* Klassenlehrer Oberlehrer Dr. Spiller,

vertreten seit Anfang Juni durch Dr. Schuppe.

1. Religion, a] Für die katholischen Schüler 2. St w. Religionslehrer Sockel. Die

Lehre von der Kirche und die Kirchengeschichte bis zum 16. Jahrhundert b] Für die evan-

gelischen Schüler 1 St. w. Superintendent Jacob. Im Wintersemester von der Kirche , im

Sommersemester von den Sakramenten.

2. Latein 10 St. w. Oberlehrer Dr. Spiller, später Dr. Schuppe. 3 St. Virg. Aen.

lib. 111, 192—718: IV. VI, 264— 336, V. bis v. 438. 4 St. Liv. lib. VII c. I. 2 28-42,

lib. VIII bis c. 12. Cic. oratio in L. Sergium Catilinam 1. II bis c. 6. 3 St. Grammatik. Vom
gebrauche der Participien, des Gerundiums und Supins und Wiederholung der Syntax*'

Uebungen im Uebersetzen nach Süpfle 2. Theil. Extemporalien , Exercitien , Aufsätze über

n

die Themata: I. Titus Manlius consul cur filium securi percusserit. 2. Certamen HoValiorum

et Curiatiorum (1 et 2. Livio duce). 3. Lcgalus Thebanorum apud Athenienses auxilii fe-

rendi causa concionatur (Xenophonte duce).

3. Griechisch 6 St. w. Oberlehrer Dr. Spiller, später Dr. Schuppe. 2 St. Hom.

Odyss. lib. IV., Ilias lib. I. bis v. 360. 2 später 3 St. Xen. Hellen, lib. HL IV. cap. 1. —

.

2 später I St. Grammatik. Wiederholung der Formenlehre. Die Lehre von den Präpositionen

und der Synlaxe des zusammengesetzten Satzes. Exercitien und Extemporalien.

4. Deutsch 2 St. w. Oberlehrer Dr. Spiller, später Dr. Schuppe. Poetik. Disponir-

übungen. Erklärung klassischer Stücke. Vorträge. Aufsätze über die Themata: I.Schule

und Leben. 2. Der erste Samniterkrieg und die Schlacht am Berge Gaurus. 3. Der kühne

Rückzug des Dccius. 4. „ Denn die Elemente hassen das Gebild der Menschenhand. " 5. Ge-

dankengang und Composilion von des Sängers Fluch, von ühland. G. „Von der Stirne heiss

rinnen muss der Sehweiss, soll das Werk den Meister loben; doch der Segen kommt von

oben." 7. Leidendes menschlichen Lebens und Stürme in der Natur, 8. Welches ist die

Idee von Schillers: Graf von llabsburg. 1). Vier verschiedene Themata zum Disponiren

aufgegeben. 10. Clausurarbeil: Zwischen Lipp' und Kelches Rand Schwebt der dunklen

Mächte Hand ^i

5. Französisch 2 St. w. Professor Heimbrod. Grammatik nach Knebel und deutsch-

französische Uebungen; Lektüre der Histoire de Napoldou et de la grande armöe par Segur,

livr. 3, 4 und ein Theil von 5.

6. Hebräisch 2 St. w. Religionslehrer Sockel. Wiederholung der Lehre vom Ver-

bum; die Formenlehre des Nomen und der Partikeln. Gelesen wurde aus Levy's Lesebuch

pag. 2! — 44 und Exod. c. 32.

7. Mathematik 4 St. w. Gymnasiallehrer Dr. Renedix. 2 St. Planimetrie und Tri-

gonometrie; 2 St. Algebra. Lehrbuch: Kambly Elementarmathematik.

8. Geschichte und Geographie 3 St. vv. Oberlehrer Liedtki. Die römische Ge-

schichte in Verbindung mit der bezüglichen Geographie, nach Pütz Lehrbuche.

9. Physik I St. w. Gymnasiallehrer Dr. Benedix. Die Lehre von den festen und

flüssigen Körpern. Lehrbuch von Brettner.

IG. Gesang 1 St. w. Gesanglehrer Lindner.

III. Unter-Secunda. Klassenlehrer Oberlehrer Polke.

1. Religion in Vereinigung mit Ober-Secunda.

2. Latein 10 St. vv. Oberlehrer Polke. 3 St. Virg. Aen. V, VL 4 St. Salust. bell,

lug. c. 1 - 70; nach Ostern oratt. in Catil. 1. IV. 3 St. Grammatik nach F. Schultz. Memo-

riren; Exercitien und Compositionen.
^
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3. • Griechisch 6 St. w. Oberlehrer Polke. 2 St. Bora. Odyss. lib. IV, XI. 2 St.

Xen. Anab lib. III, IV c. I— 5. 2 St. Grammatik nach Kühner; Exercitien und Compositionen.

4. Deutsch 2 St. w. Oberlehrer Polke. Die Lehre von den Tropen und Figuren;

Erklärung und Memoriren klassischer Gedichte. Correctur der Aufsätze.

, 5. Französisch 2 St. w. Professor Heimbrod. Grammatik nach Knebel, nebst

deutsch -französischen üebungen; Lektüre von: Fr^d^ric le Grand par Camille PaganeL

6. Hebräisch 2 St. w. Religionslehrer Sockel. Die Elementarlehre und die Formen-

lehre des starken und des schwachen Verbum. Lektüre aus Levy's Lesebuche p. 15, 16, 17.

7. Mathematik 4 St. w. Gymnasiallehrer Dr. Benedix. 2 St. Planimetrie, die ersten

5 Abschnitte des Lehrbuchs; 2 St Arithmetik die ersten 3 Abschnitte des Lehrbuchs; beides

nach Kambly.

8. Geschichte und Geographie 3 St. w. Religionslehrer Dr. Smolka Ueberblick

der Geschichte der asiatischen Kulturvölker; darauf Geschichte der Griechen in Verbindung

mit der bezüglichen Geographie nach Pütz.

9. Physik I St. w. Gymnasiallehrer Dr. Benedix. Die Lehre von den festen und

flüssigen Körpern, nach Brettner.

10. Gesang I St. w. Gesanglehrer Lindner.

IV« Ober-Terlla« Klassenlehrer Gymnasiallehrer Schneider.

1. Religion a) der katholischen Schüler 2 St. w. Religionslehrer Sockel. Die Lehre

von Gott dem Heiliger und Vollender; von den h. Sakramenten und dem Gebete, b) der evan-

gelischen Schüler 1 St. w. Superintendent Jacob, im W. 3. Artikel, Heilslehre; im S. Ge-
meinschaft des Heils.

2. Latein 10 St. w. Gymnasiallehrer Schneider. 3 St. Caes. de bell. gall. lib. III, IV,

V c. 1—23. 3 St. Ovid. metam ausgewählte Stücke. — Grammatik nach F.Schulz, verbun-

den mit üebersetzen aus Süpfle 1. Theil; Memoriren, Exercitien und Compositionen.

3. Griechisch 6 St w. Gymnasiallehrer Schneider. 2 St Hom. Odyss. I, IL 2 St
Xenoph. Anab. von I c. 5 bis HL 2 St Grammatik nach Kühner; Memoriren; Exercitien

und Compositionen.

4. Deutsch 2 St w. Gymnasiallehrer Schneider. Wiederholung und Beendi-ung der

Satzlehre; Erklärung von Musterstücken aus dem Lesebuche von Bone; Hebungen im Vor-
trage. Aufsätze.

5. Französisch 2 St w Professor Heimbrod. Grammatik nach Knebel, nebst
deutsch - französischen üebungen; Lektüre mehrer Abschnitte aus dem Lesebuche.

. 6. Mathematik 3 St w, Gymnasiallehrer Dr. Benedix. Planimetrie, 3. und 4 Ab-
schnitt des Lehrbuches; Arithmetik I. und 2. Abschnitt des Lehrbuches von Kambly.

7. Geschichte und Geographie 4 St w. Professor Heimbrod. Deutsche und

brandenburgisch - preussische Geschichte, verbunden mit der Geographie der bezüglichen

Länder, nach Pütz. -

8. Naturgeschichte I St w. Gymnasiallehrer Hawlitschka. Im W. Mineralogie,

im S. Botanik. Lehrbuch von Schilling.

9. Gesang I St w. Gesanglehrer Lindner.

V« Unter- Tertia. Klassenlehrer Gymnasiallehrer Dr. Völkel.

1. Religion in Vereinigung mit Ober -Tertia.

2. Latein 10 St w. Gymnasiallehrer Dr. Völkel. 3 St Ca;sar de bell. gall. lib. VI, VIL

2 St Ovid. metam. ausgewählte Stücke. 5 St Grammatik nach F. Schultz. Wiederholung

der Casuslehre; Eigenthümlichkeiten im Gebrauche der Adjectiva und Pronomina; die Tem-

puslehre und das Hauptsächlichste aus der Moduslehre. Schriftliche und mündliche üeber-

setzungen aus Süpfle I. Tbl.; Memoriren; Exercitien und Compositionen.

3. Griechi&f h 6 St w. Gymnasiallehrer Dr. Völkel. Grammatik nach Kühner.

Wiederholung des Pensums der Quarta; die Verba contracta, muta, liquida und die unregel-

mässigen Verba auf o?. Wortbildungslehre. Loci memoriales; mündliche und schriftliche

üebersetzung der Uebungsstücke aus der Grammatik; Exercitien und Compositionen. Von

Ostern 2 St Xenoph. Anab. lib. 1 c. l — 6.

4. Deutsch 2 St w. Gymnasiallehrer Dr. Völkel. Beendigung der Satzlehre im An-

schlüsse an das Lesebuch; übersichtliche Zusammenfassung des in den früheren Klassen er-

worbenen Sprachstofl's. Erklärung von prosaischen und poetischen Musterstücken aus dem

Lesebuche von Bone I. Tbl. üebung im Vortrage. Aufsätze.

5. Französisch 2 St w Collaborator Puls, darauf Professor Heimbrod. Grammatik

nach Knebel, Wiederholung des Pensums der Quarta, die unregelmässigen Verba. üeber-

setzung der bezüglichen Abschnitte des Lesebuches. Exercitien und Compositionen.

t). Mathematik 3 St w. Gymnasiallehrer Dr. Benedix. Planimetrie, I. und 2.

Abschnitt des Lehrbuches; Arithmetik, $ I bis $ 39 nach Kamblys Elementarmathematik.

7. Geschichte und Geographie 4 St w. Gymnasiallehrer Dr. Völkel. Ge-

schichte der Römer bis 476 p. C. damit verbunden Wiederholungen aus der Geographie und

Kartenzeichnen.

8. Naturgeschichte I St w. Gymnasiallehrer Hawlitschka, im W.Zoologie; im

S. Botanik nach dem Linn^schen Systeme. Lehrbuch von Schilling.

9. Gesang I St w. Gesanglehrer Lindner.
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¥!• Qnarta 1 und 9.

Klassenlehrer der Quarta 1 Gymnasiallehrer Steinmetz.

Klassenlehrer der Quarta 2 Collaborator Hansel.

1. Religion a) der katholischen Schüler beider Abtheilungen 2 St. w. Religionsleh-

rer Sockel, die Lehre von der Liebe, den Geboten und den h Sakramenten nach dem Diö-

lesan- Katechismus. Biblische Geschichte des N. T. b) der evangelischen Schüler 2 St. w.

Superintendent Jacob. L Hauptstück des Katechismus; biblische Geschichte.

2. Latein 10 St. w. Gymnasiallehrer Steinmetz und Collaborator Hansel. 6 St. Gram-

matik nach F. Schultz. Wiederholung des Pensums der vorhergehenden Klassen, die Kasus-

lehre und das Wichtigste aus der Lehre von der Wortbildung. ^Mündliche und schriaiiche

üebersetzung aus Süpfles Lesebuche. Exercitien und Extemporalien. 4 St. Lektüre des Com.

Nepos 14 resp. U vitae; nach Ostern 1 St. ausgewählte Fabeln des Phädrus; Memoriren.

3. Griechisch 6 St. w. Gymnasiallehrer Steinmetz und Collaborator Hansel. Gram-

matik nach Kühner, die Formenlehre bis zu den Verb, conlract. excl. eingeübt an den Beispie-

len der Grammatik. Schriftliche Uebungen; Memoriren.

4. Deutsch 2 St. w. Gymnasiallehrer Steinmetz und Collaborator Hansel. Die Lehre

vom Satze, die Nebensätze im Anschlüsse an die Lektüre. Vortrag und Erklären von Aluster-

stücken aus Bones Lesebuche. Aufsätze.

5. Französisch 2 St. w. Collaborator Puls, später Dr. Kretschmer und Professor

Heimbrod. Die regelmässige Formenlehre verbunden mit Uebungen im mündlichen und

schriftlichen üebersetzen. Grammatik und Lesebuch von Knebel.

6. Mathematik und Rechnen 3 St. w. Gymnasiallehrer Hawlitschka und Ober-

lehrer Liedtki. Die bürgerlichen Rechnungsarten; Arithmetik: die vier Species mit Buchsta-

bengrössen; Geometrie: die Lehre vom ebenen Dreieck.

7. Geschichte und Geographie 3 St. w. Gymnasiallehrer Steinmetz und Colla-

borator Hansel. Geschichte der Griechen und Macedonier bis aut Alexander verbunden mit

der Geographie der betreffenden Länder.

8. Gesang I St. w. Gesanglehrer Lindner.

9 Zeichnen 2 St. w. in jeder Abtheilung Zeichnenlehrer Peschel.

\MW. Oiiiiita i und -^.

Klassenlehrer der Quinta I Collaborator Puls, später Dr. Kretschmer.

Klassenlehrer der Quinta 2 wissenschaftlicher Hilfslehrer Baranek.

1. Religion a) der katholischen Schüler beider Abtheilungen 3 St. w. Religionslehrer

Sockel. Wiederholung der ersten 10 Lektionen des Diözesan- Katechismus, darauf Lekt. 10

bis 2L Biblische Geschichte des A. und N. T. b) der evangelischen Schüler wie in Quarta.
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2. Latein 10 St. w. Collaborator Puls resp. Dr. Kretschmer und Hilfslehrer Baranek.

Nach Wiederholung des Pensums der Sexta die unregelmässige Formenlehre, die Präposi-

tionen, Adverbien, Conjunctionen, eingeübt an den üebungsstücken des Lesebuches. Me-

moriren. Exercitien und Compositionen.

3. Deutsch 2 St. w. Collaborator Puls resp. Dr. Kretschmer und Hilfslehrer Baranek.

Uebungen im Lesen, Nacherzählen; Vorträge memorirter Stücke aus dem Lesebuche von

Bone; die Lehre von dem einfachen Satze im Anschlüsse an das Lesebuch; Orthographie und

Interpunktion; schriftliche Arbeiten.

4. Französisch 3 St. w. Collaborator Puls und Professor Heimbrod, später Dr.

Kretschmer in beiden Abtheilungen. Uebungen im Lesen und Üebersetzen; das Allgemeinste

aus der regelmässigen Formenlehre nach Probst's Vorschule; Memoriren von Vocabeln und

schriftliche Uebungen.

5. Rechnen 3 St. w. Gymnasiallehrer Schneider und Hilfslehrer Baranek. Die bür-

gerlichen Rechnungsarten. Wiederholung der Rechnung mit gemeinen und Decimalbrüchen.

6. Geographie 2 SL w. Collaborator Puls resp. Dr. Kretschmer und Hilfslehrer

Baranek. Die Geographie von Europa.

7. Naturgeschichte 2 St. w. in den vereinigten Abtheilungen Gymnasiallehrer Ha-

wlitschka: im W. die Glieder- und Schleimthiere; im S. Beschreibung einheimischer Pflanzen

8. Kalligraphie 3 St. w. in jeder Abtheilung Zeichnenlehrer Peschel.

9. Gesang I St. w. in den vereinigten Abtheilungen Gesanglehrer Lindner.

' 10. Zeichnen 2 St. w. in jeder Abtheilung Zeichnenlehrer Peschel.

Till. Heut» t. und «•

Klassenlehrer in Sexta 1 Religionslehrer Dr. Smolka.

Klassenlehrer in Sexta 2 Gymnasiallehrer Hawlitschka.

\. Religion a) der katholischen Schüler beider Abtheilungen 3 St. w. Religionslehrer

Dr. Smolka. Wiederholung des kleineren Katechismus; die ersten 10 Lektionen des Diözesan-

Katechismus; biblische Geschichte des A. T. b) der evangelischen Schüler wie in Quarta.

2. Latein 10 St. w. Religionslehrer Dr. Smolka und Gymnasiallehrer Hawlitschka.

Die Formenlehre bis zum Deponens einschliesslich , eingeübt durch mündliches und schrift-

liches Üebersetzen der bezüglichen Abschnitte des Lesebuches; nach den Lehrbüchern von F.

Schultz. Exercitien und Compositionen.

3. Deutsch 2 St. w. Religionslehrer Dr. Smolka und Gymnasiallehrer Hawlitschka.

Die Lehre vom einfachen Satze und Kennlniss der Redetheile, im Anschlüsse an die Lektüre

des Lesebuches und in Verbindung mit dem Unterrichte im Lateinischen; Nacherzählen und
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C Memoriren erklärter Stücke; schriftliche Arbeiten besonders zur Einübung der Orthographie

und der Interpunktion; Uebung im Vortrage. Lehrbuch von Bone.

4. Rechnen 4 St w. Oberlehrer Liedtki und Hilfslehrer Baranek. Die vier Species

mit unbenannten und benannten Zahlen, mit ganzen Zahlen und Brüchen; Uebung im Kopf-

rechnen.

Ö. Geographie 2 St. w. Religionslehrer Dr. Smolka und Hilfslehrer Baranek. Vor-

bereitender Unterricht, Ozeanographie und Uebersicht von Europa eingeübt an der Karte und

durch Nachzeichnen bei der Wiederholung.

6. Naturgeschichte 2 St. w. in den vereinigten Abtheilungen Gymnasiallehrer Ha-

wlitschka. Die Gliederthiere.

7. Kalligraphie 3 St. w. in jeder Abtheilung Oberlehrer Liedtki.

8. Gesang I St. w. in den vereinigten Abtheilungen Gesanglehrer Lindner.

9. Zeichnen 2 St. w. in jeder Abtheilung Zeichnenlehrer Peschel.

Der Unterricht im Polnischen wurde von dem Gymnasiallehrer Schneider ertheill.

Es wurden 135 Schüler in vier Abtheilungen unterrichtet: L Tertia b I St. w. Formenlehre

mit Lese-, Schreib- und Sprechübungen. • IL Tertia a 1 St. w. Lektüre von Zycie sw. Ge-

nowefy; Uebungen im mündlichen und schriftlichen Ausdruck. \W. Secunda I St. w Lektüre

der Sanszopansiana von Skarbek; Stilübungen. IV. Prima 1 SL w. Lektüre des Konrnd

Walenrod von Mickiewicz; schriftliche Arbeiten, Sprechübungen, Literatur 'des 16. Jahr-

hunderts.

Den Unterricht im Turnen leitete der Oberlehrer Polke unter Mitwirkung des

Collaborators Puls, so lange diesem seine Gesundheit es gestattete, später allein. Der Un-

terricht fand an den freien Nachmittagen in je 2 Stunden statt und zwar im Winter in der

Turnhalle für eine beschränkte Zahl, im Sommer im Freien für alle.

Der obligatorische Zeichnenunterricht ist auf die drei unteren Klassen be-

schränkt; jedoch ist durch Einrichtung eines fakultativen Zeichnenunterrichts auch

den Schülern der oberen Klassen Gelegenheit geboten im Zeichnen sich weiter fortzubilden.

Der Morgengottesdienst für die katholischen Schüler findet vorschriflsmässig un-

ausgesetzt statt, Dispensationen werden ausser in Krankheitsfällen nur bei grosser Kälte

ertheilt. Ausserdem werden die katholischen Schüler alle 6 Wochen zu den h. Sakramenten

der Busse und des Altars geführt. Bei der Vorbereitung der Schüler zu dieser Feier sind

die beiden Religionslehrer auch in dem verflossenen Jahre von der hiesigen und der benach-

barten Curatgeistlichkeit bereitwilligst unterstützt worden, wofür hier im Namen der Anstalt

der gebührende Dank ausgesprochen wird. Von den 56 Schülern, welche der Religions-

lehrer Sockel zum ersten Empfange der h. Sakramente in besonderen Stunden vorbereitet
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hatte, wurden 45 am Tage Christi Himmelfahrt zum Tische des Herrn geführt. Von den

evangelischen Schülern wurden 12 Confirmanden von dem Superintendenten Jacob in beson-

deren Stunden vorbereitet und am 7. August feierlich eingesegnet. Den Religionsunterricht

für die jüdischen Schüler ertheilte wie bisher der Rabbiner Dr. Hirschfeld.

Aufgaben für die Abiturientenprüfiing des Oster- und

des Herbsttermins 1864.

1. Deutscher Aufsatz: a. Das Geld ist ein guter Diener aber ein böser Herr. b. Gott

gibt Wühl den Acker aber nicht den Pflug.

2. Lateinischer Aufsatz: a. Philippum quidem Macedonum regem rebus gestis et

gloria superatum a filio, facilitate et humanitate video superiorem fuisse. Cic. de off. I, 26.

b. Fortuna Themistoclis et Coriolani comparatur.

3. Mathematik.

a. I) Zwei Personen A und B vergleichen ihren täglichen Verdienst und finden, dass

wenn A zu seinem wirklichen Verdienste täglich noch den vierten Theil dessen erhielte,

was B in 7 Tagen einnimmt, er in einer Anzahl von Tagen, welche den von B täglich ein-

genommenen Thalern gleich ist, 48 Thaler einnehmen würde, und dass B, wenn er täglich

2 Thaler mehr verdienen würde, als A wirklich verdient, in einer Zahl von Tagen, welche

halb so gross ist als die Zahl von Thalern, die er selbst in 7 Tagen verdient, 98 Thaler

einnähme. Wieviel verdient jeder täglich?

2) In einem Trapez, dessen Höhe h ist, und dessen parallele Seiten a und b sind,

soll eine mit diesen parallele und von den nicht parallelen Seiten begränzte Linie die Länge

c haben: wie weit steht sie von jeder der parallelen Seiten a und b ab? Welches ist die

Entfernung des Durchschnittspunktes der nicht parallelen Seiten von a und b. und wie gross

muss c genommen werden, damit das Trapez, dessen parallele Seiten b und c sind, sich

zum Inhalte des ganzen Trapezes wie n zu m verhält?

3) Aus dem Volumen einer Kugel V = 5 Kubikfuss, dem Flächeninhalte einer Calotte

C = I D ' 8D " den die Calotte durch Rotation erzeugenden Bogen zu finden.

4) Ein Viereck ist durch eine Diagonale in zwei Dreiecke zerlegt worden. Von dem
einen Dreieck ist dessen Höhe h «= 128' gegeben; von dem andern kennt man die an der

Diagonale liegenden Winkel « = 43« 25' und ß = 105° 36' und die diesen Winkel gegen-

überliegenden Seiten a =^=859' und b = 1204'. Welchen Flächeninhalt hat das gegebene

Viereck ?

b. 1) Jemand kauft eine Anzahl Scheffel Korn in der Erwartung, diese Frucht nach

6 Monaten zu einem um 1] Thaler für den Scheffel theurern Preise verkaufen zu können.
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Nach 6 Monaten aber ist der Preis der Frucht um i Thaler für den Scheffel gefallen, und

er würde daher, wenn er dieselbe jetzt verkaufen und zu seinen Auslagen 5|| Jahresinter-

essen hinzurechnen würde, soviel verlieren, als der Einkaufspreis von 5 Scheffeln beträgt.

Er wartet daher noch 6 Monate, ist jedoch jetzt genöthigt, den Scheffel um l Thaler biU

liger zu verkaufen, wobei er findet, dass er bei Einrcchnung der 5 [Jligen Interessen des

aufgewendeten Capitals 5 Thaler weniger verloren habe, "als er zu gewinnen gehotfl hatte.

Wieviel Scheffel Frucht hat er gekauft und wie theuer den Scheffel?

^
2) Ein Winkel eines Dreiecks sei 32«. Die Normale aus seiner Spitze auf die Rich-

tung der gegenüberliegenden Seile triflTt dieselbe in ihrer Verlängerung
,
und diese abge-

schnittene Länge ist der dritte Theil der dem Winkel von 32« gegenüberliegenden Seite.

Man soll den der Verlängerung gegenüberliegenden Winkel an der Spitze bestimmen.

3) Wenn durch einen innerhalb eines Kreises von gegebenem Radius r gegebenen

Punkt, dessen Entfernung vom Mittelpunkt d ist, eine Sehne von gegebener Grösse s gelegt

wird, wie gross sind die einzelnen Stücke dieser Sehne? und wie heissen die von dem ge-

gebenen Punkte an bis zur Peripherie des Kreises gerechneten Stücke, wenn der Punkt,

durch welchen die verlängerte Sehne geht, ausserhalb des Kreises liegt?

4) Wie gross ist die Schnittfläche, welche entsteht, wenn in einem dreiseitigen senk-

rechten Prisma^'mit regulärer Grundfläche durch eine Grundkante und die gegenüberstehende

Seitenkante eine zur Grundfläche unter dem Winkel « geneigte Ebene gelegt wird nnd über-

diess der Inhalt der abgeschnittenen Pyramide gleich P ist?

B. Terordiiniigeu der Behörden.

Rreslau, den 11. September 1863. Die Einführung folgender Bücher wird genehmigt:

1. der mathematischen Lehrbücher von Kambly; 2. der Chorgesangschule von Bönicke, L.

2. und dritter Kursus; 3. für die katholischen Schüler der Choräle und Lieder von Kothe.

Breslau, den 28. September 1863. Die Directoren der Gymnasien und Realschulen,

mit deren Anstalten Vorschulen verbunden sind, werden angewiesen, letztere auf den all-

gemeinen Elementarunterricht zu beschränken, fremde Sprachen also, wie das Latein und

das Französische von dem Lehrplan derselben auszuschliessen. Das Königliche Ministerium

bezeichne die fremden Sprachen als der Bestimmung solcher Vorschulen zuwider und über

die Anforderungen hinausführend, welche für die Aufnahme in die unterste Klasse der

höheren Anstalten festgesetzt seien.
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• Breslau, den 26. October 1863. Der KassenVerwaltung wird Abschrift eines Staats-

Ministerialbeschlusses vom 30. März 1863, die Unterhaltung und Erneuerung der Oefen,

Feuerherde, Koch- und Backapparale in den Dienstwohnungen betrefl*end, zur Kenntniss-

nahme und Beachtung übersandt.

Breslau, den 27. October 1863. Indem den Directoren der höheren Lehranstalten

je ein Exemplar des neuen Reglements für den Unterricht im Zeichnen zur Kenntniss resp.

Nachachtung übersendet wird , werden dieselben besonders auf die Beachtung der § § 9,

10, II und 15 der dem Lehrplan beigefügten Bemerkungen hingewiesen und sowohl ihnen

als den Klassen- Ordinarien zur Pflicht gemacht, auch dem Zeichnen -Unterrichte die gebüh-

rende Aufmerksamkeit zu schenken.

Breslau, den 31. December 1863. Der Kandidat des höhern Lehramts Dr. Kretschmer

wird der Anstalt zur Abhaltung des Probejahres zugewiesen.

Breslau, den 31. März 1864. Die von dem Oberlehrer Dr. Spiller in Folge seiner

Erkrankung niedergelegten Rechnungsführergeschäae werden auf Antrag des Directors vom

I. April an dem Gymnasiallehrer Hawlitschka übertragen.

Breslau, den 5. April 1864. Der Director wird zur Belehrung betreffender Eltern oder

Schüler aufmerksam gemacht auf die von dem Herrn Finanzminister unterm 7. Februar c.

erlassenen allgemeinen Bestimmungen über Ausbildung und Prüfung für den Königl. Forst-

verwaltungsdienst, auf die bezügliche in den Amtsblättern enthaltene Bekanntmachung des

Herrn Finanzministers und auf % 12 des Regulativs für die Königl. höhere Forstlehranstalt

zu Neustadt- Eberswalde, nach welchem die Annahme auf diese Lehranstalt nur erfolgen darf,

wenn der Angemeldete I) das 25. Lebensjahr noch nicht überschritten hat; 2) das Zeugniss

der Reife von einem Preuss. Gymnasium oder von einer Preuss. Realschule erster Ordnung

erlangt und in diesem Zeugnisse eine unbedingt genügende Censur in der Mathematik er-

halten hat; 3) das Zeugniss über das Bestehen der Forsteleven- Prüfung beibringt; 4) über

tadellose sittliche Führung sich ausweist; 5) den Nachweis der zum Aufenthalte an der

Anstalt erforderlichen Subsistenzmittel führt.

Breslau, den 9. April 1864. Der Director erhält Abschrift einer Verfügung an den

hiesigen Königl. Kreisbaumeister, wodurch derselbe veranlasst wird zu berichten, aufweiche

Weise in den Gymnasialgebäuden am zweckmässigsten zwei neue Klassenlokale gewonnen

werden können.

Breslau, den 9. Mai 1864. Die Statuten der Director Dr. Joseph Kabathschen Stipen-

dien-Stiftung vom März d. J. werden genehmigt und der Director zur Annahme des Kapitals

von 500 Thalem in einem schlesischen Pfandbriefe autorisirt.

Breslau, den 21. Mai 1864. Da bei dem Königlichen Gewerbeinstitut in Berlin wie-

derholt die Wahrnehmung gemacht worden, dass es den jungen Leuten, welche sich daselbst

li!.
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dem Studium der Mechanik widmen, nachdem sie ihre Ausbildung auf Gymnasien und

Realschulen erhalten haben, an der erforderlichen Fertigkeit im Zeichnen fehlt, wird der

Director angewiesen, sowohl diejenigen Schüler, welche später auf das Gewerbeinstitut

überzngehen beabsichtigen, bei Zeiten auf das daselbst unerlässliche Erforderniss einer ge-

nügenden Fertigkeit im Freihand- und Linearzeichnen aufmerksam und eine gewissenhafte

Benutzung des Zeichnenunterrichts ihnen zur Pflicht zu machen, wie auch den Zeichnen-

lehrem zu empfehlen, sich der betreffenden Schüler in dieser Beziehung besonders anzu-

nehmen.

€• Chronik.

a Feieiliclikeiten.

1) Am 12. August 1863, unmittelbar vor dem Schlüsse des vorigen Schuljahres wurde

in der Gymnasialkirche ein Seelenamt für den verstorbenen Lehrer am katholischen Gym-

nasium zu Breslau Dr. Johann Kuschet unter Beiwohnung von Lehrern und Schülern ab-

gehalten.
^

2) Am 6. October wohnte «las Gymnasium einem Seelenamte für den verstorbenen

Lehrer des Gymnasiums in Oppeln, Heinrich Habler, in der Gymnasialkirche bei.

3) Am 26 November wurde die Leiche des verstorbenen Sextaners Bruno Kyas feier-

lich vom Gymnasium bestattet.

4) Am 22. März 1864 beging die Anstalt das Geburtsfest Sr. Majestät des Königs durch

ein feierliches Hochamt in der Gvmnasialkirche und einen öflfentlichen Aktus auf der Aula,

bei welchem der Oberlehrer Dr. Spiller die Festrede hielt.

5) Am 29. April, dem Stiftungstage der Anstalt, wurde ein feierlicher Gottesdienst

in der Gymnasialkirche, abgehalten und eine öflTentlichc Feier auf der Aula veranstaltet.

Bei letzterer hielt der Oberlehrer Polke die Festrede.

6) Am 6. Juni fand der allgemeine Frühlingsauszug der Klassen mit ihren Klassen-

Ordinarien statt.

7) Am 4. Juli begleitete das Gymnasium die Leiche des verstorbenen Lehrers der

Anstalt des Collaborator Robert Puls zum (irabe und wohnte einem Seelenamte für den-

selben in der Gymnasialkirche bei.

8) Am 30. Juli wohnten Lehrer und Schüler einem Seelenamte für den verstorbenen

Lehrer des Gymnasiums zu Neisse Sylvester Mutke in der Gymnasialkirche bei.

9) Am \. August Nachmittags feierte die Anstalt ein öffentliches Turnfest auf dem

Gymnasial -Turnplätze.
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b. Verhältnisse des Leijier-Coliei'iums.

Leider scheint die Miltheilung von Erkrankungen der Lehrer eine stehende Rubrik

in dem Jahresberichte unserer Anstalt werden zu sollen. Das verflossene Jahr ist in dieser

Hinsicht wiederum ein sehr trauriges zu nennen. Gleich beim Beginne desselben musste um

Aushilfe bei der Behörde nachgesucht werden, indem der College Hansel von einem Fuss-

übel, welches ihn die ganze Ferienzeit über an die Stube gebannt halle, noch nicht so weit

wiederhergestellt war, dass er seinen Amtspflichten nachkommen konnte. Zu seiner Ver-

tretung schickte das Königi. Provinzial-Schulcollegiiim den Candidaten des höheren Lehr-

amts Dr. Proske her, welcher bis Ende October hier verblieb. Dazu kam noch, dass der

Oberlehrer Dr. Spiller als Geschworener nach Beuthen einberufen, mehrere Wochen abwe-

send sein musste. Des Letzteren Unterrichtsstunden konnten nur dadurch untergebracht

werden, dass die Ober- Secunda in den betreffenden Gegenständen mit der ünter-Secunda

einstweilen combinirt wurde.

Um Weihnachten wurde der College Puls, der bereits seit dem Sommer an einem

Brustübel litt, gegen welches er bis dahin mit aller Kraft angekämpft hatte, so krank, dass

er auf die weitere Ertheilung seiner Unterrichtsstunden zu verzichten sich gezwungen sah.

Da um diese Zeit der Anstalt der Candidat des höheren Lehramts Dr. Kretschmer zur Ab-

haltung seines Probejahres überwiesen war, so musste diesem die Vertretung des Gollegen

Puls übertragen werden. Ein Versuch , den der Letztere gegen Ende des Wintersemesters

machte, den grösseren Theil seiner Unterrichtsstunden wieder zu übernehmen, war nicht

von Dauer; es musste zur vollen Vertretung zurückgekehrt werden. Am Tage der Geburts-

feier Sr Majestät des Königs wurde der Oberlehrer Dr. Spiller, welcher die Festrede hielt,

in dem Augenblicke, als er dieselbe schloss, in Folge einer schon einige Zeit bei ihm ver-

spürten Aufregung des Nervensystems von einem Krankheitsanfall betroffen, welcher den-

selben nöthigte, einstweilen das Unterrichten aufzugeben. Als ein Versuch, den er nach

einigen Wochen machte, einen Theil seiner Stunden wieder zu üb^ernehmen, mit bedenk-

lichen Folgen verbunden war, musste er um Urlaub bei der vorgesetzten Behörde bitten.

Eine neue Aushilfe war nothwendig. Dieselbe erfolgte zu Anfang Juni, indem das Königi.

Provinzial-Schulcollegium den Candidaten des höheren Lehramts Dr. Schuppe, welcher

in Neisse einen erkrankten Lehrer vertreten hatte, zu gleichem Zwecke hierher sandte.

Der Oberlehrer Dr. Spiller hatte sofort bei seinem Erkranken die Rechnungsführergeschäfte

niedergelegt, welche dem Collegen Hawlitschka üt)ertragen wurden. Nachdem er darauf

zuerst hier am Orte durch eine vorbereitende Kur in erfreulicher Weise sich erholt hatte,

reiste er in der zweiten Hälfte des Monats Juli mit den Seinigen ins Bad, von wo er

hoffentlich völlig wiederhergestellt zurückkehren wird. Dagegen ist der College Puls leider

»einer Krankheit am I. Juli erlegen.
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Robert Puls war geboren zu Neustadt in Oberschlesien am 4. November 1823, hatte

in der Zeit von 1835 bis 1843 auf dem Gymnasium in Neisse zum akademischen Studium

sich vorbereitet, und mit dem Zeugniss der Reife entlassen auf der Universität zu Breslau

dem Studium der IMiilolo^iie sich gewidmet bis zum Herbste 1848. Nach bestandener Prüfung

pro facultale docendi ertheille er 11 Jahr Lnterricht am Mathias -Gymnasium in Breslau

und wurde darauf in das Königliche Seminar für gelehrte Schulen aufgenommen. Im Herbste

1852 wurde er dem hiesigen Gymnasium überwiesen und nachdem er bis zum Herbste 1853

als wissenschaftlicher Hilfslehrer beschäftigt worden, als Collaborator angestellt. Bei glück-

lichen Anlagen, namentlich einer leichten Auffassungsgabe hatte er durch Eifer und Fleiss

nicht gevvöhnliche Kenntnisse erworben, und seine geistige wie körperliche Gewandtheit

waren für einen Lehrer schätzenswerthe Eigenschaften. Sein durch Turnen gekräfligter

Körper musste frühzeitig einer Krankheit erliegen, welche er sich durch eine Erkältung beim

Baden zugezogen und anfangs zu wenig beachtet hatte. Die Anstalt, welcher er 11 Jahre

seine Kräfte mit unverdrossener Ausdauer gewidmet, verlor an ihm eine begable Lehrkraft,

das Lehrercollegium einen stets gefälligen Amtsgenossen. Die feierliche Bestattung erfolgte

am 4. Juli.

Gegen solche harte Schläge kommen vielfache leichtere Erkrankungen anderer Lehrer

nicht in Betracht.

c. Stipendien.

1. Die Königlichen Stipendien von jährlich 1000 Thalern wurden zu 5, 10, 15, 20

Thalern in dem ersten Semester unter 53. in dem zweiten Semester unter 49 Schüler vertheilt.

Die fürstbischöflichen Stipendien von jährlich 90 Thalern wurden halbjährlich von

dem Herrn Fürstbischof von Breslau an sechs von dem Director und den beiden Religions-

lehrern empfohlene Schüler verliehen.

Die Zinsen des Galbiersschen Legats zu 5 Thalern und des v. Raczekschen zu 3i Thaler

vertheilte der Stiftung gemäss der Director.

2. Die Schaffraneksche Preisaufgabe aus der katholischen Glaubens- -und Sittenlehre

wurde von 6 Primanern und 3 Secundanern bearbeitet. Die Aufgabe war: Welches ist

die katholische Lehre vom Ablass, und wie ist diese Lehre zu begründen? Der Preis für

die Bearbeitung in deutscher Sprache wurde unter 7 Certanten dem Primaner Heinr. Erbrich,

für die Bearbeitung in polnischer Sprache dem Primaner Rudolph Lubetzki zuerkannt Die

deutsche Arbeit des Primaners Ignatz Spendel und die polnische des Unter-Secundaners

Franz Wrobel wurde einer lobenden Anerkennung würdig erachtet.

Um den für die Schüler der Secunda gestifteten Wolfschen Preis hatten sich durch

üebersetzung eines Stückes aus dem Griechischen 12 Ober-Secundaner und 7 Unter -Se-
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cundaner beworben. Der Preis wurde dem Ober-Secundaner Emil Leschik zuerkannt, der

Arbeit des Ober-Sccundaners Jos. Stroheim wurde ein lobende Anerkennung zu Theil.

Um das für die Schüler der Prima gestiftete Kabathschc Stipendium bewarben sich

1 1 Primaner. Der Preis wurde dem Abiturienten Victor Hauser zuerkannt, die Arbeit des

Primaners Paul Rott einer lobenden Anerkennung würdig erachtet.

Zu den bisherigen Stipendien der Anstalt ist in diesem Jahre die sogenannte „Director

Dr. Joseph Kabathsche Stipendien -Stiftung'' gekommen. Am 29. April wurde dem Refe-

renten von dem Comite Tür die genannte Stiftung ein vier Procent tragender schlesischer

Pfandbrief von 500 Thalern übergeben, nebst 14 Thir. 2 Sgr. haar, welche letztere Summe

schon in diesem Jahre zu einem Stipendium verwendet werden sollte. Die Genehmigung

des Provinzial-Schulcollegiums erfolgte unter dem 9. Mai.

Statuten der Stiftung.

S I. Zur Begründung eines dauernden Andenkens an den am 19. März 1863 verstor-

benen emer. Director des Königl. katholischen Gymnasiums in Gleiwitz, Professor Dr.

Jos. Kabalh ist von ehemaligen Schülern desselben ein Kapital von 500 Thalern in altland-

schaftlichen schlesischen Pfandbriefen zusammengebracht worden, welches unter dem Namen

„Director Dr. Joseph Kabathschc Stipendienstiftung'' dem Königl. kathol. Gymnasium in

Gleiwitz hiermit überwiesen wird, und dessen Zinsen nach § 3 sqq. zu Stipendien für Schüler

der obengenannten Anstalt verwendet werden sollen.

$ 2 Die Kassenverwaltung des Königl. kathol. Gymnasiums in Gleiwitz übernimmt

die Verwaltung der im § 1 angegebenen Kapitalsumme.

S 3. Die einjährigen Zinsen werden jährlich als Stipendium demjenigen hilfsbedürfti-

gen und würdigen Schüler der Prima ohne Unterschied der Corifession ertheilt, welclter bei

einem zu veranlassenden Certamen die beste deutsche Bearbeitung eines von dem betreffenden

Lehrer gegel»enen Thema's liefert.

$ 4. Derselbe Schüler der Prima kann das Stipendium zweimal d. h. in zwei ver-

schiedenen Jahren erhalten.

$ 5. Der betreffende Lehrer des Deutschen in Prima übernimmt die Auswahl des

zu bearbeitenden Thema's, die Aufsicht bei der Arbeit und die Gorrcctur resp. Censur der

eingelieferten Arbeiten. Ueber den Wcrth derselben so wie über die anderen Erfordernisse

zur Erlangung des Stipendiums entscheidet schliesslich das Lehrercollegium (mit Ausschluss

der Hilfslehrer) nach Stimmenmehrheit.

)$ (). Wenn mehrere Arbeiten als gleich gut befunden werden, ausserdem bei den

bctreaenden Schülern die andern Erfordernisse zur Erlangung des Stipendiums gleichmässig
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vorhanden sind, so wird die disponible Stipendiensurame unter die betrelFenden Schüler in

gleichen Theilen verlheilt.

$ 7. Wenn nach dem Lrtheile des Lehrercollegiums keine der gelieferten Arbeiten

genügen sollte, so wird die fällige Stipendiensurame bis zu der Zeit zurückbehalten, wo

der in § 6 erwähnte Fall eintritt, und darnach verfahren.

S 8. Die üebergabe des Stipendiums an den betrelTenden Schüler der Prima erfolgt

jährlich am 19. März, d. i. am Todestage des verstorbenen üirectors Dr. Joseph Kabath,

vor sämmtlichen Schülern des Gymnasiums in Gegenwart des Lehrercollegiums durch

den Director.

Im Monat März des Jahres 1864.

DasComite
für Begründung eines Director Dr. Jos. Kabathschen Stipendienfonds.

Bönisch I., H. Eisner v. Gronow auf Pniow,

Kieisr^erichtsrath iu Gleiwiu. General- Laiulschafts -Reprdseiuant ffir Obei Schlesien.

Hatschier, Hawlltschka, HImml,

Kreisgericlitsrath in Gleiwitz. Königl. Gymnasiallehrer in Gleiwiti. Könio;l. Landrath in Cosel.

Idzikowski, Jüttner,

Hauptmann und Gymnasiallehrer. Regienings- und Schuhath in Breslau.

Kania, Kliche,

Ehrendomherr, Pfarrer von Ponischowitz Schnlinspcctor n'nd Pfarrer Ss. Corp Christi in Breslau.

Nepilly, Dr. Smolka,

Reiiiernngs- und Schnlrjth in Bromberg. Gymnasial- unJ Religionslehrcr in GleiwitÄ.

A. Wlodarski, Dr. Wollner,

Weihbischof von Breslau und Canoi. Resident daselbst. pract. Arzt in Glcivviiz.
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D. Statistik.

Von den Schülern des vorhergehenden Schuljahres kehrten im verflossenen Herbst 427

zurück, dazu wurden während des neuen Schuljahres I6ft aufgenommen, 148 im Winter-

semester, -21 im Sommersemester. Es haben demnach während des verflossenen Schul-

jahres 596 Schüler die Anstalt besucht. Am 1. April d. J. betrug die Zahl 547, jetzt am
Schlüsse 022, welche sich folgendermassen auf die einzelnen Klassen vertheilen:

Ober- und Lnler- Prima 37, davon sind katholisch 27, evangelisch 7, jüdisch 3.

Ober-Secunda 23,

Unter -Secunda 25, - -

Ober -Tertia 51, - -

Unter- Tertia 64, - -

Quarta I u. 2 100,

Quinta 1 u. 2 110,

Sexta I u. 2 112,

13. 7, 3.

18, 3, 4.

26, - II, - 14.

36, - 12, - 16.

57. - 11. - 32.

63, - 15. - 32.

63, - 21, - 28.

522, davon sind katholisch 303, evangelisch 87, jüdisch 132.

Während des Schuljahres haben 74 Schüler die Anstalt verlassen, nämlich 5 aus Prima,

davon 2 als Abiturienten, 13 aus Secunda, 23 aus Tertia, 10 aus Quarta, 14 aus Quinta,

9 aus Sexta; der Sextaner Bruno Kyas aus Kempczowitz wurde infolge einer Brustkrank-

heit durch den Tod der Anstalt entrissen.

Die Lehrerbibliothek enthält 3060 Werke in 8000 Bänden, die Jugendbiblio-

thek 2369 Werke in 5400 Bänden.

Die Krankenkasse hatte am 1. Juli einen Bestand von 1200 j9/A^. in Staatspapieren,

letzterer war also seit demselben Datum des verflossenen Jahres um 100 i^? gewachsen.

Ausser den gesetzlichen Ferien und Festtagen ist in dem verflossenen Jahre der Unter-

richt in Folge des Frühlingsauszuges um einen Tag, der beiden feierlichen Begräbnisse

eines Lehrers und eines Schülers, so wie wegen des Turnfestes, jedesmal für einen halben

Tag ausgefallen.
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I

Abiturienten - Prüfung.
Der schriftlichen und mündlichen Abiturienten- Prüfung, welche um Ostern und im

Herbste unter dem Vorsitze des Herrn Regierungs- und Schulraths Dr. Slieve abgehallen

wurde, unterzogen sich um Ostern 3 Ober -Primaner, im Herbste 14; im ersteren Termine

wurden 2 für reif erklärt, im Herbste 13.

1

1

1

i

Auf
i

1

1 Namen
der 1

Abiturienten.

Geburtsort.
Reli-

gion.
Alter.'

1

dem
Gym-
na-

j

slum..

In

Pri-

ma.

Fachstudium.
Uni-

versität.

i
1

Jahre. J<ihre.
1

Jahre.
t

1

1

i

1

1

Oster-

j

Termin.
1

1 Richard Stehr ' Oberglogau
;

kathol. 231 7i
'

2i Theologie Brosinn

2 Fedor Tilgner Breslau evang. I9i 9i 2i Medizin Greifs-

walde

Herbst - Termin.

1 Joseph Brudniok Gleiwitz kathol. 22i 1

1

3 Theologie Breslau

2 Albert Eisenecker
\

Nicolai kathol. 22' ' 8 2 Theologie Breslau
1

3 Johann Hertel Tost kathol.
1

21 1 8 2 Theologie Breslau

4 Victor Hauser Schönwald kathol. 21 i 9 2 Postfach
1

5 Richard Gierich Pless kathol. 18i 6 2 Medizin Breslau

6
,

Richard Kowarsch Gleiwitz kathol. 22 9 2 Postfach

7 Paul Krywalski Deutsch-Zemitz kathol. 20 9 9 Theologie Bonn

8 August Kunze Grossstrehlitz kathol. 21 9 3 Postfach

9 Ernst Matthes Gleiwitz kathol. I8i 8 2 Rechtswissen-

schaften

Bonn

10

1

Julius Mcebius
*

1

Breslau evang. 19 n 2 Rechtswissen-

schaften

Breslau

11
I
Wilhelm Müller Gleiwitz kathol. 23 12 4

1

Theologie Breslau

12 Benno Rüdenburg
i

Elisenruh

,

Kreis Beuthen

evang. 20

1

8 2 Rechtswissen-

schaften

Breslau

13 Johann Schwarz Hermsdorf,
1

evang. 20 2 2 Baufach Berlin

1 Kr. Hirschberg

€v e 8 c ii e n k e*

a) Von der hohen Behörde: Zeitschrift für allgemeine Erdkunde 14. u. 15. Band.

b) Von der Buchhandlung Ferd. Hirt eine Anzahl mathematischer und naturwissen-

schaftlicher Lehrbücher und deutscher Lesebücher.

c) Von der Buchhandlung Fr. Mauke in Jena: eine Anzahl Bücher ihres Verlags.

d) Von der Buchhandlung B. G. Teubner: Lateinisch -Deutsches Schulwörterbuch

von Fr. Adolph Heinichen 1. Abthlg.

e) Von der Verlagshandlung von J. Guttentag: Unsere Muttersprache in ihren Grund-

zügen &c. von Dr. Ferd. Hermes. 3. Aufl.

f) Von der Handelskammer für die Kreise Gleiwitz, Beuthen, Lublinitz und Pless,

die Jahresberichte für 1860, 1861, 1862, 1863.

Tertlieilnng^ der lielirse^enstftnde naeli den Klassen.

Lehrgegenstände. |La.b. HLaJlUb. IV. 2. V.l.
Sum-

Deutsch

Latein

Griechisch

Hebräisch

Französisch

Polnisch

Religionslehre ...

a) Katholische

b) Evangelische

Mathematik

Physik

Naturgeschichte

.

Geschichte und
Geographie....

Schreiben

Zeichnen

Gesang

Summa I 332
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Tcrtlielluiis de»' Stiiiidcii unter

li e h r e r.
Ordina-

rius von

Director Nieberding ..

Professor Heimbrod ..

Oberlehrer Liedtki

Oberlehrer Dr. Spiller

I. a. b.

Oberlehrer Polke

Gymnasiallehrer Steinmetz...

Religionslehrer Sockel

Religionslehrer Dr. Smolka..

U.a.

II. b.

IV. l.

IIL a.

VI. 1.

8 St. Latein

6 - Griech.

2St.FranzÖ8. '2St. Französ.

3 St. Deutsch ' 3 St. Gesch.

3 - Gesch.
2 St. Deutsch

10 - Latein

6 - Griech.

2 St. Religion

2 - Hebr.

2St.

2 St. Französ. ' 2 St. Französ.

4 - Gesch.

2 St. Deutsch

10 - Latein

6 - Griech.

Gymnasiallehrer Schneider..., III. a.

Gymnasiallehrer Hawlitschka VI. 2.

Gymnasiallehrer Dr. Völkel ... III. b.

2 St. Hebr.

Religion

2 St. Hebr.

3St. Gesch.

4 Stunden

Gymnasiallehrer Dr. Benedix

Collaborator Puls

Collaborator Hansel

Wiss. Hilfslehrer Baranek ...

V. 1

IV. 2.

V.2.

4 St. Matheiu.

2 - Physik

2St.

2 St. Deutsch

10 - Latein

6 - Griech.

ist. Naturg.

4St. Mathem.
1 - Physik

4 St. Mathem. 3 St. Mathem.
1 - Physik

WissenSChaftl. Hilfslehrer Dr. Schuppe, zur Vertretung des Oberlehrer* Dr. Spiller.

Candidat des hohem Lehramts Dr. Kretschmer, zur Vertretung des ColUborators Puls.

Superintendent Jacob
Zeichnenlehrer Peschel

Gesanglehrer Lindner

1 St. Religion ist.

ist.

Stunden

Religion

Zeichnen

ist.

ISt.
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III. b. IV. 1. IV. 2. V.l. V.2. VI. 1. VI. 2.
Sum-
ma.

— — — — — — 14

2 St. Französ. 2 St. Französ. — — — — 16

.^ >M> 3 St. Mathem. «„, „^^ 3 St. Schreiben 3 St. Schreiben 22

— — — — — 4 - Rechnen
— 18

— — — — — — — 18

— 2 St. Deutsch
10 - Latein

6 - Griech.

3 - Gesch.

—
t

— — 21

Religion 2St. Religion 3St. Religion — >.• 17

" ^"^ 3St.

2 St. Deutach
10 - Latein

2 - Geogr.

Religion 20

~~" — ~" 3 St. Rechnen —

"

— — 25

Polnisch

1 St. Naturg. 3 St. Mathem. " 2 St. Naturgesch. 2St. Naturgesch.

2 St. Deutsch.

10 - Latein.

21

2 St. Deutsch — _ « — —

>

22
10 - Latein

(> - Griech.

4 - Gesch.

3 St. Mathem. — — — — — — 22

^^M 2 St. Französ. ^^" 2 St. Deutsch
10 - Latein

2 - Geogr.

3 - Französ.

3 St. Französ. ^~ — 22

-^ —

•

2 St. Deutsch
10 - Latein

— — — — 21

• 6 - Griech.

3 - Gesch.

2 St. Deutsch
10 - Latein
2 - Geogr.

3 - Rechnen

2 St. Geogr.
4 - Rechnen

23

Religion 2 Stnnden Religion

2 St. Zeichnen

5
Zeichnen 2 St. Zeichnen 2 St. Zeichnen 3 Stw Schreiben 3 St. Schreiben 2 St. Zeichnen

2 - Zeichnen 2St. Zeichnen

Gesang

20
5

Summa 332
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E. Ordimng der Sffentlichen Prüfung.

Donnerstag, den 11. August

Vormittags von 8 — 9i Uhr: Sexta I. 2. Religion, Latein.

9J— 10 J - Quinta I. 2. Latein, Rechnen.

lOJ— 10 - Quarta L 2. Latein, Geschichte.

Nachmittags von 2 — 3 - Tertia b. Latein, Griechisch.

3 — 4 - Tertia a. Latein, Französisch.

Freitag, den 12. August

Vormittags von 8 — QJ Uhr: Secunda b. Religion, Latein.

94— 11 - Secunda a. Griechisch , Geschichte.

II — 12 - Prima b. Latein, Griechisch.

Zeichnungen der Schüler werden an den Prüfungstagen in dem Klassenzimmer vor

dem Prüfungssaale ausgelegt sein.

Sonnabend den 13. August, Vormittags 8 Uhr.

Schlussfelerliclikelt.
1. CanUte von Herrn. Berens: Introduction, Recitativ, Chor und Arietta.

2. Vorträge der Schüler:

a) aus Sexta 1. Alois Kania: Der Schiffbruch, von Herder.

aus Sexta 2. Reinhold Swoboda: Des Vogels Rath, von Hammer -Purgstall.

b) aus Quinta 1. Ignatz Grudzinski : Der Bettler und sein Kind, von Gerhard.

aus Quinta 2. Eugen Krantz: Der h. Martinus, Bischof von Tours, von Chamisso.

c) aus Quartal. Anton Klaussmann: Der König, von Dräxler- Manfred.

aus Quartal Rudolph Padiera: Philippus Neri und der Jüngling, von Rochlitz.

3. Cantate von H. Berens: Tenor- Solo. Soloquartett

4. Vorträge:

d) aus Tertia b. Ernst Rzehulka : Der Waller, von ühland.

aus Tertia a. Oscar Wawrzinczek: Die Waschfrau, von Chamisso.'

e) aus Secunda b: Richard Hoppe: Klage der Ceres, von Schiller.

f) aus Secunda a: Hermann Kurek: Prometheus, von Göthe.

5. Cantate von H. Berens: Recitativ und Schlusschor.

6. Entlassung der Abiturienten.
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7. Ouvertüre von Boieldieu.

8. Abschiedsrede des Abiturienten Julius Mcebius.

9. Vortrag des Primaners Eugen Peisker im Namen der Zurückbleibenden.

10. Lateinischer Vortrag des Abiturienten Joseph Brudniok: Ea viatica esse paranda, quae

cum naufrago enatent.

11. Französischer Vortrag des Abiturienten Benno Rüdenburg: Louis XIV. et son temps.

12. Polnischer Vortrag des Abiturienten Paul Krywalski: Skardze.

13. Psalm 43. „Richte mich Gott," von Mendelssohn -Barthoidy.

14. Ciassification"der Schüler.

Zur Nachricht.
1. Das neue Schuljahr beginnt Dienstag, den 27. September; am 23. und 24. werden

neue Schüler für die unterste Klasse geprüft und aufgenommen, aber nur solche, die das

neunte Lebensjahr bereits zurückgelegt haben; am 26. um 9 Uhr Vormittags findet die

Prüfung für die Aufnahme in höhere Klassen statt

2. Die Wohnungen der Schüler sind im Einvernehmen mit dem Director oder dem
Klassenlehrer zu wählen.

3. Gesuche um Dispensationen vom Griechischen, Hebräischen, Polnischen und

Zeichnen können nur beim Begi.in eines Semesters berücksichtigt werden.

4. Die um Weihnachten, Ostern, Johanni und am Schlüsse der Schule ertheilten

Censuren gewähren eine Einsicht in die Leistungen des Schülers.

5. Ermässigung im Schulgelde kann nur gegen Neujahr stattfinden. Das Schulgeld

ist vierteljährlich im Voraus zu zahlen; wo die Zahlung nicht pünktlich^erfolgt, muss der

betreffende Schüler vom Unterrichte ausgeschlossen werden. •

Das Schulgeld beträgt:

am I. October und 1. April incl. Lesegeld 3 SiOv'. i>0 J^, für Quinta und Sexta 3 SÜß. 15 .%,
am I. Januar und 1. Juli incl. Tumgeld 3 9M'. 22^ .^: für alle Klassen.

Nieberding.
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