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DE PLATONIS EUTHYPHRONE
scripsit

Stan. W e c le w s k i .

Q ua de re iam a multis iisque doctissimis vivis est di'sputatum aut scriptum, eam 
haud scio au recte contendam nemini repetere et retractare licere nisi ei, qui pari 
atque Isocrates fiducia dicere possit: „quicquid de liac re antea dictum est, nullo 

modo probari potest; ego demum primus recte de ea sentio et propterea unicuique 
veniam do facultatemque concedo, ut me irrideat atque despiciat, si quid protulerim 
me indignum.“ Tantum tarnen abest, ut in eo exemplum illius clarissimi oratoris 
sequar, ut in hac mea disputatiuncula cum iis faciam, quos iste in eadem oratione 
(Panegyrico) obiurgat, quod in exordiis orationum suarum auditorum animos sibi 
conciliare studeant et ea quae disputant excusantes dicant, se propter temporis angustias 
fere nihil commentatione atque meditatione paratum et expeditum habere aut reperire 
non posse, quibus verbis utantur, quae satis idoneam vim habeant tarn magnae tamque 
gravis rei illustrandae. Nam cum ne in cogitationem eam quidem inciderim longeque 
absim a consilio, ut me cum Isocrate comparem, atque mea quidem sententia unum- 
quemque magis ornet modestia quam insolentia et superbia, tum optimo iure mihi 
iüdulgentiam benevolentiamque lectorum non defuturam spero, cum mihi ut dispu- 
tationem in hoc scholae nostrae indice proponerem proximis ante Christi natalitia 
diebus mandatum fuisse compererint. Accipient igitur cum omnes docti viri tum 
imprimis collegae, si qui eadem conditione rerum sunt usi, excusationem angustiarum 
mei temporis et connivebunt, si me rem propositam non tarn aecurate quam volui



et res postulavit, exposuisse et aliquam forte partem intactam reiiquisse inteilexerint; 
praesertim cum me alienissima ab his studia amplexum fuisse et adamasse libri a me 
editi disputationesque iu indicibus gymnasii Culmensis propositae testentur. Cur 
autem studia, quibus assuevi quaeque adamavi, nunc deseruerim et curam atque 
operam ad res minus a me usque ad hunc diem tractatas contulerim, non est quod 

hoc loco profitear et ostentem.

lam antequam ad rem propositam aggrediar, id quod in Platonis philosophia 
versatos non fugit, brevibus dicam et repetam, interpretibus Platonicoriun scriptorum, 
cum nobilissimus ille philosophus praecepta doctrinamque suam non ita tradiderit, 
ut rationem disciplinamque institueret certasque disciplinae formulas exprimeret, eam 
rem semper maximam neque unquam feliciter victam difficultatem attulisse ad dialogos 
eius ita ordinandos,, ut a . primo usque ad ultimum librurn quasi continua quaedam 
expositio et progressio disciplinae cerneretur. Inde factum est, ut de Euthyphrone 
quoque diversissimae maximeque contrariae sententiae pronunciarentur, neque solurn 
de tempore quo scriptus esset, sed etiam de eius auctoritate et de consilio, quod Plato 
in hoc dialogo scribendo habuisset. Quas sententias omnes hic enumerare et recensere 
longum est et ineptum, quum et in hoc indice non tantum spatii mihi datum sit, ut 
id facere commode possim, et iure confidam, sententias illas pervulgatas doctis Iec- 
toribus disputatiunculae meae satis notas esse. Quare protinus ad rem ipsarn tranSeo.

Ut autem habeamus, ex quibus hunc dialogum aestimare et de eo mea quidem 
sententia optime existimare possimus, arbitror primum mihi paucis illustrandum esse, 
qualis, cum extremum aetatis degeret tempus Socrates, fuerit rerum publicarum di- 
vinarum domesticarumque Athenis conditio, tum nonnulla commemoranda de vinculo, 
quo coniuncti fuerint artissime inter se Socrates, eius discipuli, amici, assectatores. 

Quo facto denique, quae ex illa expositione consecutura fuerint, ea ad Euthyphronem 

accommodabo.

Iam vero bellis Persicis compositis, quamvis vir administrandae urbis peritissi- 
mus, Pericles, gubernacula civitatis teneret, propter effrenatam multitudinis dominandi 
cupiditatem, cum in dies magis et civium mores depravarentur ac corrumperentur 
et impietas negligentiaque deorum mvalescerent, res publicae domesticaeque et 
divinae magis magisque turbabantur. Atque populi vel potius multitudinis domi- 
natio qualis Athenis fuerit, illorum temporum testis historia optime nos docet. 
Donec enim Pericles primum in republica administranda locum obtinuit, incom- 
moda et detrimenta nondum tarn manifesta exstiterunt, ut in summo periculo 
respublica versari videretur. Ipse tarnen, quod civibus curae, quam in negotia 
forensia impendebant, mörcedem dari iussit, effecit, ut vulgus, cuius antea nihil



intererat, quaenam l'atio esset rerum publicarum, mox numero praevalens gravissimam 

vim ad summam rerum gerendam liaberet. Quo facto necesse erat, plebs ignara 
quid reipublicae opus'esset, cum ius potestatemque faciendi quicquid volebat liaberet, 
idoneam se ad omnes vel gravissimas res statueudas existimaret. Pericles quidem, 

praeditus ingenio acerrimo magnaque sollertia regendorum plebis animorum, vias 
rationesque iuvcniebat, quibus insanos indomitosque vulgi impetus cohiberet et refre- 
naret et navem sibi commissam per mediam tempestatem fluctusque maximos integram 

ad tutum portum dirigeret; quo pestilentia absumpto cum par ingenii viribus successor 
inveniri non posset, qui ad gubernaculum reipublicae sederet, tum repente e vestigio 

V rebus aliquantulum certe compositis successit summa rerum perturbatio. Cum autem
ad eam rerum miseram mutationem plurimum valuerint effecerintque ut in tantam 
perturbationem incideret civitas imprimis effrenata multitudinis licentia moresque 
Atheniensium cormpti, video me ad alteram partem expositionis meae esse delapsum. 

Nam plebs sibi indulgens nec nisi suorum commodorum provida omnia onera ditioribus 
civibus iniunxerat; qua iniuria ipsa inertiae ac desidiae se dedit. Inde oratoribus et 
viris qui populi causam agere simulabant eiusque favorem et gratiam captabant 

confisa, cum ipsa inops esset consilii, omnia agebat inconsiderate et gravissimas res 
vehementi animi motu concitata saepissime decernere et iubere consuevit. Yana 

igitur" loquacitas intemperantia libidinum luxuria arrogantia insolens fiducia summa 
licentia aliaque vitia irrepserunt in animos liominum et pristinam modestiam pru- 
dentiam continentiam obsequium subverterunt. Quae cum ita essent, qui fieri potuit, 
ut antiqua pietas religioque integra et inconcussa maueret? lam antea a philosophis, 

hac vero aetate, de qua loquimur, a sophistis, qui se virtutem docere quidem pro- 
fitebantur sed nihil aliud quam magnam et variam prudentiam, quam in splendidis 
orationibus prae se ferebant et osten ta bant, ad lucrum quaestumque revocabant, non 

solurn doctrina sed etiam pietas religioque et morum integritas vehementer labefactatae 
conciderunt. Atque primum quidem pernicies illa pestisque invasit in ingenuos ho- 

nestoque loco na tos magnamque edidit ruinaiu, cum plebs etiam priscam pietatem 
constanter servaret; sed paulatim et ipsa labare coepit et mox delapsa est in impie- 
tatem negligentiam deorum superstitionisque errores.

Videamus nunc, quemadmodum Socrates se gesserit ad versus res tarn perditas? 
Num cum quoque morum corruptela infectum eadem quae ceteros cives rapuit amentia? 

num aluit fovit. auxit pravitatem hominum? Minime vero. Comperimus ex scriptis 
Xenophontis Platonis aliorumque scriptorum, Socratem fuisse innocentem probumque 
virum, qui officiis coniugis patris civis religiöse satisfecerit. Traditum est, eum 
Xanthippes, cuius nequitia in proverbium venit, rixas et iurgia patienter aequissimoque 

tulisse (Xcn. Conv. II, 1 0 . Cic. Tusc. III, 15, 3l) filiisque suis ducem ac
1*

ammo
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magistnim fuisse ad vitarn concordem degendam, ad mutuum erga se amorem habendum, 
ad pietatem erga matrem conservandam (Xen. Mem. II, 2 ); tum civem fortissime cum 

hostibus pugnantem patriae opem tulisse (Piat. Symp. 219 sq.) et pry tanem intrepide 

morigeratum esse legibus et inserviisse iustitiae (Piat. Apol. 32 B,). Nee tarnen eo con- 

tentus, quod ipse offfcio munerique suo non deerat, suum esse putavit occurrere et obsistere 

depravationi morum; atque haec ipsa cum ageret, legibus quidem non repugnavit 
nec eas sancte pieque per totam vitam cultas violavit, sed multas inimicitias suscepit, 
imprimis apud popularium duces principesque, qui metuebant, ne auctoritatem gra- 

tiamque, qua ipsi multum apud populum valebant, Socrates imminueret. Nam non 
soluin gloria comitatur virtuti, sed multo libentius invidia malignitas malitia. At 
non est, quod miremur, haec aliter non evenisse in tanta humanae naturae irnbe- 

cillitate et in civitate, quam illo ipso tempore contemptissimus et abiectissimus quisque 
regere appetens a Socrate facile summae protervitatis convinci et in periculum adduci 
poterat. Renovemus enim memoriam rationis — in Apologia Socratis tarn graviter 

et vivide descriptae —, quam excogitavit et instituit, ut munus officii sua sponte 

suscepti exsequeretur. Homines igitur omnium ordinum variis et diversis studiis 
deditos non abdito et ab arbitris remoto loco, non cum domi intra parietes essent, 
sed publice in conspectu civium in foro in propatulis gymnasiis plateis adibat plerumque 
stipatus comitum caterva et paulisper cum iis collocutus unumquemque adducebat, ut 
intelligerent et confitei-entur, se nihil scire eorum, quae scire simularent. Iam id 

quidem, quod summam inscitiam de se confiteri cogebantur, illis hominibus molestum 

iniucundumque esse debebat, attamen acerbiorem ea res etiam dolorem inurebat, quod 
confessionem istam temeidtatis et ignorantiae, cum repressi et conturbati et ad incitas 

redacti essent, audiebant. et divulgabant sermonibus multi testes praesentes. Qua- 

propter inimici alii super alios eum circumsteterunt, infenso quomodo se gereret 
animo observantes; ac praeter eos inventi sunt, qui eorum, qui quid Socrates ageret 

nihil curabant, mentes ad iram stimularent. At quibus sermonibus isti imperitos 

levesque homines in errorem inducere et concitare, quibus vanis falsisque verbis aequo 
animo omnia ferentes sibi conciliare et ad suam causam adiungere potuerunt ? Illosne 
id efficere potuisse putas, si ita locuti essent: „ 0  impudentiam procacitatemque Socratis! 
sapientiorem se esse simulat quam nos sumus, cum contendat, rei militaris rüdes esse 
nos, qui nunquam militaverimus nullique proelio interfuerimus: reipublicae admi- 
nistrandae imperitos esse nos, qui ne domum nostram quidem familiamque severa 
disciplina coerceamus: nihil omnino scire nos, qui speciem scientiae cognitionisque 

tantum prae nobis feramus neque virtutem nostram probare possimus.“ Minime 
hercle! Eiusmodi sententiam aperire non potuerunt, nid forte ipsi eludi atque irri- 
deri voluerunt; neque ita Socratem a studio, ut dicebant, tarn protervo tamque ipsis
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periculoso detemiissent! Excogitandum iis erat aliquid, quo in vulgi odium offensionein- 

que facillime ix-rueret Socrates et credula ac temeraria plebs ad vexandum virum inno- 
centem incitaretur. Itaque certissimam viam atque rationem, qua Socratem perderent, 
se inituros esse existimabant, si eius religionem opinionemque deorum in suspicionem 
vocassent. Neque eos falsa tenuit opinio. Scimus enim consilium iis processisse. 
Convenit igitur inter eos, ut Socratem impietatis accusarent, quod non eosdem quos 
urbs deos putaret sed priscos negans novos confingeret et induoeret. Quod crimen 
cum commenti essent, non novam aliquam sed tritam iam viam inierunt, secuti exemplum 
eorum, qui quondam Anaxagoram, quod solem igneum globum esse putabat, criminati 
tomquam impium sacrorumque publicorum contemptorem et hostem in exilium ex- 
egerunt.*) Nec tarnen Anaxagoras morte multatus est, quod nec c put eius infesto 
tot inimicorum odio petebatur, quot Socratis, et firmo Pericli praesidio erat tectus. 

Turba autem inimicorum Socratis in expedito habebat omnia ad tollendum de medio 
virum sapientem, cui alter Pericles patronus non exstitit. Sine dubio enim tarn tristi 
sorte non periisset, si potentissimos in republica discipulos eius, qui, quod fateamur 
necesse est, vitam suam ad magistri doctrinas non accommodaverant, Alcibiadem et 
Critiam dico, mors non ante abstulisset quam Socrates iudicio capitis erat arcessitus.

Iam quid, quaero, cum res et salus Socratis summurn in periculum ac discrimen 

vocata esset, discipulis et amicis eius antiquius esse potuit, quam ut vitam eius ab 
inimicorum audacia omnibus viribus defenderent omniaque experirentur, ne desertus 
ac proditus esse videretur? Sed ambigi potest, num id fecerint, cum de ea re apud auc- 

tores nihil certi fixique inveniatur. Namque nulla fere ratio habenda est eorum, quae 

Plato tradidit, inventos esse, qui amicitia et caritate sincera ducti se multam soluturos' 
et triginta minis a iudicibus eum redempturos esse promitterent (Apol. 38 B.) atque 

Critoni curae fuisse, magistrum per vim e carcere rapere et in tutum locum deducere; 
quoniam opportunum exsequendis consiliis tempus tum cum capta erant iam praeter- 
ierat. Sperari quidem potuit fore ut, qui Socratem pium innocentem sanctumque 
virum esse sibi persuasum habuerint quique doctrina ac praeceptis eius ad veram hurna- 
nitatem informati paulatim rectam de virtute atque de deo notionem ceperint, statim 
accepto nuntio de comparata et instructa accusatione, cum qualis rerum conditio Athenis 
esset bene noverint et inde colligere potuerint, Socratem capitis damnatum iri, ut ii omnia 
experirentur tentarentque accusatorum nascentem audaciam opprimere, cura causae ma
gistri libenter suscepta et accusationis vanitate probata. Verum tarnen, ut more hominum 
plerumque fit, metuentes ne ipsorum vita et salus periclitaretur, rem neglexerunt cau- 
saeque Socratis defuerunt. Non prodierunt fortes, ut testimonio suo eum tutarentur. Heu!

*) Cf. etiam Cic. de nat. deorum I. 23, 63-
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amicos discipulosque egregios! Metu oppressi animo perculso et abiecto delituerunt! 
Ita, ita eomparata est ratio vitae naturaeque lnimanae! Assectatores et amici abeunt 
fugiunt e conspeetu uiagistri in periculum • ingressi ac soli a suis derelicto mors est 

oppetenda. Doctrinae eius memoria quidem nimquam obliterabitur, sed ipse morti se 

pro ea coactus est devovere. Longiore tandem temporis spatio intermisso, ubi re 
deliberata homines complentur pudore aguntque poenitentiam ignaviae suae, erigunt 

sensim animum demissum et clara voce celebrant innocentiam victimae immolatae. 
At idem pudor effic.it, ut quisque, ne officium deseruisse appareat seque ipse ignaviae 

. accuset, libenter silentio praetereat, nnm qui aut quinam conatus ad servandum ma- 
gistrum sint facti. Iam quae modo diximus, assectatorum animos tum demum erigi 
solere, cum omnia iam sunt consummata malumque incidit in miseram victimam, ea 
quoque Atheniensium populo accidisse videmus. Parricidio enim civis iam consummato 
agnovit et confessus est iniuste id a se esse factum egitque poenitentiam facinoris 
atque iniurias, quas poterat, constituit rescindere et irritas facere. Nam non potens 
sui et vix studiosus cognoscendi, quid sit bonurn aut malum, cum totum se cornmiserit 

arbitrio fallaciisque principum, qui quo procaciores et insolentiores erant eo maiore 
frucbantur auctoritate, affecit saepe gravissimis poenis viros optime de republica ac 
de communi salute meritos; et quamquam saepius non potuit non intelligere, quam 
improbum pravumque fuerit consilium ab illis viris datum, levitas populi temeritasque 
in animis quasi insita atque innata tanta fuit, ut ipse sibi adversatus suaeque opinioni 
repugnans ad arbitrim libidinemque fraudulentorum sui turbatorum omnia faceret 

et viveret. Ne plura afferamus exempla, uno ea quae diximus satis erit confirmavisse. 
Nonne enim brevi ante mortem Socratis inauditum scelus ediderunt in imperatores, 
qui victoriam apud Arginusas insulas reportaverant, supplicio capitis de iis sumpto 
quod coorta tempestate naufragos servare mortuosque e mari excipere non potuissent? 
At quid opus fuit poenituisse eos sceleris commissi? quid profuit reipublicae poenas 
dedisse eos, qui funestum consilium dederant? Iam scimus, mul tos viros reipublicae 
admiöistrandae peritissimos, de quibus graviter consuluerunt Athenienses, insontes 
culpae fuisse idque res, quae postea acciderunt, Atbeniensibus ostendisse. Quapropter 

exules revocati et in integrum restituti aut eundem quem antea tenuerunt dignitatis 
gradum aut amplioribus etiam honoribus sunt perfuncti: alii viderunt accusatores suos 
a levi mutabilique vulgo damnatos capitis: ii denique qui morte mactati erant, ab 
inferis quidem excitari non poterant, sed rerum scriptores eos iniuste interfectos iisque 
malignitatem et temeritatem civium perniciem parasse narrant atque ita nomina 
turpiter pessumdatorum casta et integra memoriae tradiderunt. Privati viri tarnen 
rarius ita criminibus a posteris vel ab aequalibus purgantur, nam plerumque aequales 
aut de eorum misero casu non laboraverunt aut docere eos insontes periisse noluerunt,



ne confitendum esset, foedurn indignuinque facinus morte illis illata patratum fuisse. 

In eo maiore igitur honore et pretio esse debent apud omues discipuli Socratis, quod 
cum in priori ofricii sui parte claudicassent, postea alteram non deseruerunt et in 
libellis crimina facinorum, propter quae magister eorum morti est obiectus, propulsa- 
verunt et plane- sunt amoliti, ita ut sapientis illius dignitati ex ista misera morte 
nulla labes adspersa esse videatur. Nam ringe, illos libellos non fuisse conscriptos, 

nonne Socrates, qui ipse nihil scriptis mandavit, nobis quoque iuventutem corrupisse 
deosque negasse et iure ac merito poculum exhausisse videretur?

Ex iis, quae hucusque sunt exposita, facile intelligi potesfc, uude proticiscendum 
et in quid intendendum esse censeam aestimaturo Euthyphronem. Attamen oportet 
nunc sententiam nostram argumentis confirmemus et probemus, ne dibidinose dicta 
doctrina non contineri fundamentoque carere videatur.

Astipulatus Hermanno, cuius iudicio pronunciato in opere „Geschichte und System 
der platonischen Philosophie, Vol. I pag. 344“ is tantum Platonis in scribendis dialogis 

consilium mente comprehendet, qui sibi persuaserit, pliilosophum scripsisse libros sus- 
cepto onere officii ex tempore necessarii, itaque rebus Atheniensium exploratis accedet 
ad opera eius aestimanda: contendo, eo consilio Platonem composuisse Euthyphronem, 
ut civibus suis ostenderet, non fuisse iis iustam causam obiurgandi Socratis in re, de 
qua ipsi apertam perspicuamque rationein non habuissent. Ipse eniin Euthyphro, 
qui tamquam patronus contra Socratem Atheniensium causam agit, argumentis 
conrirmat, so non novisse, quid sit pium deoque acceptum,- unde . colligi potest, 

cunctos Athenienses aeque atque Euthyphronem in eiusmodi rebus rüdes aut etiam 
magis quam illuin ignaros iudices non fuisse idoneos ad explorandum, utrum 
Socrates illis virtutibus praeditus fuerit an non»' Cum autem orator in iudicio 
causam suam probet ad leges rhetoricae artis dispositis argumentis formataque 
oratione, ut auditores et iudices in suam trahat sententiam: Platoni philosopho 
contra argumentatio-ne perspicua, quae deductio vocatur, et ratiocinatione res 
et sententia fuit probanda. Iam argumentatus est Plato circuitione quadam sive 
oblique, (piod argumentationis genus apud omnes maius pondus habere debebat quam 
argumentatio recta. Nam si Plato ita locutus esset: „Socratem pium .religiosumque 
fuisse nec iuvenes corrupisse, bis multis argumentis probatur; accusatores igitur eum 
iniustissime impietatis arguerunt“ — facile fieri potuit, ut aliquis Atheniensium exi- 
steret atque et eos, qui Socratem rei capitalis accusaverant, et iudices, qui eum con- 
demnaverant, his verbis excusaret: „Cur illa argumenta egregia ad defensionem 
Socratis non attulistis tum, cumc rimen eius in iudicio versabatur? Et accusatores et 

iudices bona tide egerunt, cum Socratem tamquam periculosum hominem arguerent 
et condemuarent. Ne moreretur, et ipse et vos, eius discipuli, impedire potuistis;
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nam vestrum erat eum defendere eius modl argumentis vestraque, qui eum optime 
noveritis, plurimum interesse debuit, ne multaretur morte.*)

Inde etiarn intelligi potest, cur eandem rem Xenophon et Plato non eodem modo 
traetaverint. Xenophon enim tum, cum Socrates reus factus et in ius vocatus mortem 
cum vita commutavit, Athenis non commorabatur. Ipse igitur defendere eum non 
potuit, quippe quem, id quod vix in dubitationem vocari potest, de iis, quae anno 

CCCIC a. Chr. Athenis facta essent, aliquamdiu ne certiorem quidem quisquam fecis- 
set. Quae cum ita essent et cum se officia ad magistri utilitatem non contulisse 
Xenophon sibi vitio vertere non posset, liberius est locutus atque Atheniensibus ex- 
probravit et obiecit foedum facinus magna voce clamans, qua causa commoti impietatis 
accusare et morte multare ausi essent Socratem, virum tarn pium, tarn religiosum, 

tarn innocentem, tarn sanctum; atque procedente libro ut sententiam suam confirrnaret, 
expressit imaginem moresque sapientissimi viri proposuitque oculis Atheniensium omnia 

facta, ex quibus vita eius spectari poterat ita, quemadmodum ea memoria grata 

tenebat.

Platoni vei-o, ut supra planissime explanavimus, ea via quam iniit ineunda 
erat. Cum enim supplicium capitis de Socrate iam esset sumptum, nihil aliud disci- 
pulis studium caritatemque suam in magistrum probaturis relictum erat, quam ut 

Atheniensibus magnum commoverent dolorem et poenitentiam facinoris atque ut 
Socratem non solum apud aequales sed etiam apud posteros contra calumniatores defen- 
derent et impietatis sceleratae suspicionem iudicum sententia coniirmatam removerent.

Plato igitur Euthyphronem patrocinium omnium Atheniensium suscipere iussit. 
Sed quaenam indoles virtutum aut vitiorum infuit in Euthyphrone aeque atque 
in Atheniensibus, ut Plato eum ante omnes maxime idoneum esse censeret auctorem 
civium suorum? Alii quidem scriptores perpauca vel nihil fere potius tradiderunt, 
qualis Euthyphro fuerit; sed ea, quae Plato ipse in Cratylo et in hoc dialogo, de quo 
disputamus, de Euthyphrone, dicit, docent nos, magis idoneum specimen exemplarque 
vitae morumque Atheniensium a philosopho eligi et proponi non potuisse. In Cratylo 
aliquoties fit de eo mentio laudaturque per urbanam dissimulationem. Socrates enim 
totum mane eius diei, quo cum Hermogene et Cratylo de origine linguae disputavit, 
cum illo collocutus , erat magnaque admiratione eius sapientiae motus discesserat.

*) Q>iae Xenophon in Apolog. 22 affert: jutv d'rjXov otv rovrior ttXhovcc vnó Tt v.ctl tüjv avrayo-
qtvoi'Tiov ffilojv avTW (fuerunt autem plura scilicet his dicta et ab ipso et ab amicis, qui eius causae 
patrocinabantur) meo quidem iudicio ea quae supra diximus non infirmant neque tollunt, quod Xenophon 
illa auditu tantum comperta habuit et ipse levi momento aestimasse videtur, cum rem bis paucissimls 
verbis absolverit: (<XV tyo) ob tu m ir ra  htthi' tu b. Trjg diy.rjg hnovd'aGu (mihi vero non omnia recensere, 
quae in iudicio fuere dicta, studio fuit).



11

Alibi in eodem dialogo legimus, Euthyphronem impetu quodam divino incitatum non 
solum aures Socratis complesse sed etiam animum eius rapuisse et avocasse (396 D ); 
ab Euthyphronis Musa desertum esse videri Socratem (409 A); Socratis mentem aut 
ab Euthyphrone concitatam fuisse tamquam divino afflatu, aut insedisse iam pridem 
aliam Musam in eo inscio (428 C). lam igitur ratione habita et eorum, quae modo 
de Euthyphrone in Cratylo commemorata esse audivimus, et descriptionis, quam legi

mus in dialogu, qui ab Euthyphrone nomen traxit, non poterimus, sive ut Susemihl 
existimat (Die genetische Entwicklung der platonischen Philosophie, Vol. I  pag. 173) 
opinionis errore concitatus sacerdos et vates, sive ut Hermännus contendit (Vol. I 
pag. 641 adnot. 411) futilis ineptiarum investigator fuit, negare eum Athenis arte 
sophistica magnam auctoritatem esse consecutum.

Sophistarum igitur artibus instructum et rerum, quae ad cultum deorum perti
nent, gnarum ac propter earum rerum peritiam magna auctoritate florentem vulgoque 
acceptum fingit Euthyphronem Plato in hoc dialogo. Euthyphro ipse apertissime et pla- 
nissime dicit, se divinarum rerum doctrina futurorumque peritia instructum esse (3C. orav 

ri, ‘keyrn er rfj f-xxMjöla ttsq'i, twv Union’ ngokeywv avrolg tu frekkovra) nec habiturum quo 
antecedat magnam partem hominum, si pium ab impio discernere nesciat (4 E. ovóe 

7 0 ) «V diacpegot Ev'Jvipooiv twv nokkwv dvd-Qwnwv, el frrj tu TOiaina nävra ZzxuißoJt 
elóeirjr). Quare cum Socrates ei in disciplinam tradere se velit, paratus est eum 
instituere et gloriatur, si a Meleto ipse quoque accusaretur, se illum correpturum, et illi 

monstraturum, ubi sit putris et ulcerosus (5 C. el äga fie STuyeiQ-ijoene yodfpnathu, 
evQOiftäv, cd? oi/un, orcrj audoóę tüii). Quoniam Euthyphro etiam novorum verborum opi- 
ex et eTV<ióś-oyoę habebatur, potuit iure suo Socrates iocose eum eludere et monere de 
differentia (Uxrjg et yourji^g; atque tantum abest ut mirari possimus, Socratem, cum sciret 

Euthyphronem fabularis historiae amatorem esse paene fanaticum, mentionem de 

Daedalo per ludum intulisse, ut mentio haec tieret fere necesse fuisse nobis videatur.
Iam cum de Euthyphrone ipso satis a me disputatum esse existimem, l-eliquum 

est, ut paucis verbis explicem, quaenam potissimum Atheniensium indoles in Euthy
phrone ostendatur. Quae res tarnen iam nullam difficultatem habere videtur. Nam 
quid est, quod in hoc dialogo Plato perspicuum facere Atheniensibus atque evidentissime 
demonstrare in animo habuerit? Mea quidem sententia docuit, eos in rebus, quae ad 
religionem pietatemque erga deos pertinent, iudices idoneos non fuisse, quamquam ipsi 
cum Socratem de sacro commisso a Meleto accusatum capitis condemnassent, declara- 
verunt ea re hominibusque omnibus persuadere voluerunt, se ad iudicium faciendum 
idoneos esse, nimirum eiusmodi rerum gnaros. Propterea Euthyphro iure optimo 
auctor eorum et princeps eligi potuit a philosopho, quippe qui perinde atque illi Athe- 
nienses, qui Socratem condemnaverant, peritiam sibi rerum ad religionem pietatemque

2
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erga cleos pertinentium attribueret eamque eo maiorem, quo diligentius in quaestio- 

nibus ad religionem spectantibus versatus esset (cf. Prof. Dr. Schnitze, Ueber Platon’s 
Euthyphron. Wittstock 1870; pag. 8 adnot. 3).

Haec autem est ratio sermonis, in quem ingressi sunt Socrates et Euthyphro.
Obviam liunt alter alteri ante porticum regis (ßatnXemg), qui iudiciis sacrorum 

commissorum impietatis caedis praeerat. Haud mediocriter autem miratur Euthyphro, 
quod Socratem ibi iuveniat, et quaerit, num perinde atque ipse causam aliquam agat. 
Cui cum responsum Socrates dedisset, eam ob causam id lieri, quod a iuvene quo- 
dam ignoto, cui nomen Meleto, sit aceusatus quod iuventutem corrumperet, quod esset 
conlictor deorum novorum priscorumque negator, Euthyphro huius criminationis ori- 
ginem in daemonio, de quo saepe Socrates loquatur, invenisse arbitratur et affirmat, 

persuasum sibi esse ita rem se habere, cum ipse quoque irrideatur, quotiescunque 
de rebus divinis disputet futuraque praedicat. Consolatur tarnen Socratem atque se 

ipsum eo solatio, quod viri, qualis Socrates sit et ipse, plebis odium facillime eoncitare 

soleant. Quam eodern loco sententiam pronuneiat: xal ojg dtaßaXojv <h] eoyerat elg 

TO (ii.xaOT'r'iQiov F.lómg oti evdtdßoXa tu zoiavzu reo dg zotig nollovg  (3B), ea adiuvat 
opinionem mearn; nam ea Plato mihi signilicasse videtur, criminationem profeetam 
esse ab infestis adversariis, a viris, qui causam populi agere simulabant, criminatio- 
nemque illam eo tantum consilio allatam luisse ab iis, ut Socrates, quod quam apud 
populum haberent auctoritatem imminueret, de medio tolleretur. Verbis denique Euthy- 

phronis: u jX  oväev uvzmv ygi] (f oovdgf tv dX/f ó/j,óae levat (3 C.) peti mihi videntur 
discipuli Socratis, quod criminationem iliam ievemesse putaverint nec molientes id 
egerint, ut Socratem e morte eriperent.

Cum Euthyphro, ut vidimus, in antecedenti sermone se cum Socrate contulerit, 
refutatur et redarguitur a Socrate, qui quo differant inter se eum docet aperteque 
explanat; atque dissimulantia lepida usus addit, se, dummodo irrideatur ut Euthy

phro, molestiam nullain tracturum esse ex ioco et risu: ita onim se tempus suaviter 
et iucunde consumpturum in iudicio; at si serio res agatur, neminem praeter vatem, 
qualis sit ipse Euthyphro, scire posse, quem sit habitura exitum atque eventum (3 E). 
Tum Euthyphro, qui Socratem dissimulatione faceta usum esse non intellexit, inductus 
et deceptus blandis verbis respondet, persuasum sibi habere fore, ut res bene vertat, 
additque et Socratem ex animi sententia causam suam peroraturum et ipsum quoque 
sperare se sua causa non casurum. Qua mentione causae suae illata Euthyphro So
cratem impellit, ut ex illo quaerat, quidnam negotii hie loci ha beat, reusne an aceu
satus venerit. Tum Euthyphro narrat rem illam in omnes pervulgatam, a patre suo 
admodum sene mercenarium quendam ob commissum homicidium in vincula coniectum 
et in fossam deiectum miserandum in modum fame et frigore periisse, antequam
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nuncius, qui religionum interpretera consuleret, quid homine iilo faciendum esset, 
Atlienis rediisset. Parenti se igitur caedis actionem intendere veile, quippe qui ho- 
minem morti obiecerit. Id enim non esse spectandum, utrum interfectus liomo fuerit 
alienus an propinquus, innocens an criminibus obrutus, iurene an iniuste sit interfec
tus; sed cavendum, ne liabitantes cum percussore eoque non inscii facinoris ab eo 
commissi conviva usi macula sceleris aspergamur; atque id memoria tenendum, labern 
atque maculam eum tantum delere posse, qui se ipsum atque maleficum actione insti- 
tuta purgaverit. Omnes quidem propinquos, addit Euthyphro, quod propter scelerati 
hominis mortem patrem reum sit acturus, graviter ferre et affirmare impium esse, filium 

dicere patri diem, istos autem male iudicare, quomodo divinum mimen circa sanctum 

et profanum se habeat.
Admiratione (4 A.) responsi motus exclamat Socrates: av de dt] Trudę Jróę, w 

EvthUjoov! ovTtoßl dxoißvög (net entßeaßlhu neu) rcnv ‘teUov cet. (4 E.) et sententia 
pronunciata eiusmodi facinus audere posse eum tantum, qui longius processerit in 

sapientia (ov yuu olfiai ye rov ennvymnoc uo'huc avro noä'SatJilh). nduuot nov rjdt] 
ßorpiag iXavvovrog cet.) interrogat, num igitur tarn accurate divina et sancta et pro

fana quomodo se habeant scire se arbitretur, ut non vereatur, ne quid nefarie com- 
mittat patrem reum necis accusans. Atque Euthyphro pro ea, qua erat audacia atque 

impudentia non erubescit, ut iam supra monuimus, respondere, scientiam suam nihil 
sibi profuturam neque ulla ratione plerisque hominibus se praestaturum, nisi talia 
omnia accurate cognoverit. Idcirco Socrates, ut facere solebat adversus eiusmodi 
homines, acerbissime ludens discipulum sapientiae Euthyphronis se profitetur. Sperat 
enim aut Meletum sibi, Euthyphronis discipulo, ita ut ipsi magistro molestiam actione 
instituta non exhibiturum, aut se positurum esse in culpa magistrum suum, si ipse 
fernere de rebus divinis locutus aut aliquid in iis novandi studio deliquerit et pecca- 
verit. Iam quod Socrates Euthyphronem a Meleto in ins vocari posse dixit, id isti 
ostentatori tantum per iocum et ridiculum dictum videtur esse, neque multum abest 
quin praecipiat cogitatione laetitiam, quam captaturus sit ex animadversionibus et 
castigationibus, quibus tarn opportuna occasione data uti velit. Quibus auditis Socrates 
rogat, ut secum communicet, quae et qualis tandem sit pietas et impietas: leye dt], 

7t grfię elvai rd oßiov xal re ro avoßtov; (5D.), ut habeat, quo Meletum refutet et rei- 

ciat; prompteque respondet Euthyphro, pium esse id, quod sit acturus.
Inde ab hae definitione sive explicatione, quid sit pium, orditur ea pars dialogi, 

de qua inter interpretes Platonis fuit et est gravissima contentio atque disceptatio. 
At singulas sententias in ea parte dialogi propositas perscribi haud oportere nec opus 
esse videtur. Id tantum moneam, Euthyphronem, cum aliquoties speciem pietatis 
definire et circumscribere frustra conantem Socrates refeliisset et redarguisset ita ut

2*
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ipse intelligeret se nugas delendere seque quasi suo ipsius gladio iugulari, indigna- 

bunduin et pertaesum disserendi molestiaruin incidisse sermonem et totarn disputationem 

in medio reliquisse. Alio tempore se cum Socrate collocuturum promittit, deesse enim 

sibi tempus longius disserendi alioque se abire debere, Discedentem igitur ironicis 

verbis prosequitur Socrates: Diseedere eum, seque ab eo magna spe exturbari. Spe- 

rasse enim se ab eo de pietate et impietate edoctum liberatum iri a Meleti accusatione, 
si illi ostendisset, se iam ab Euthyphrone accepisse rerum divinarum notitiam neque 

amplius prae ignorantia de iis temere statuere aut nova comminisci atque in posterum 

veile melius vitam agere.
Diximus igitur, hanc alteram dialogi partem habuisse potissimum ausam omnium 

controversiarum, quae inter viros doctos ortae sunt de Euthyphrone. Discrepant autem 
de dialogo hoc propterea, quod vulgo differunt inter se opiuione de hac re, quae sit 

ratio omnium Platonis scriptorum, qui eorum sit ordo seriesque quantumque momentum 

habuerint alia ad alia. Quoniam in exordio disputatiunculae nostrae certos terminos 

constituimus, brevissimam tantum de hac re mentionem faciemus nec eam diligentius 
examinabimus. Iam doctissimi aestimatores Platonis de philosophi consilio in scribendo 

Euthyphrone disputantes valde inter se dissentiunt. li enim, qui in sententiam Schleier- 

macheri discesserunt, scripta Platonica tamquain seriem ac progressionem institutorum 
et praeceptorum philosophiae esse rati in Euthyphrone progressus in philosophiae parte 

morali non viderunt nec eiusmodi indicia invenerunt, quibus attentus lector doceatur, 
quäle fuerit scriptovis consilium, et dialogum aut idcirco quod res minoris momenti 

sive alienae obtinuerunt primum, ut ita dicam, dignitatis locum, ex occasione scriptum 

arbitrantur, aut locum ei iuxta Protagoram certe attribuunt. (bchleiermacher, Pla- 

ton’s Werke I, 2, pag. 52 sq.)
Verum enimvero qui Hermanni probaverunt opiuionem itaque scriptos a Platone 

dialogos documenta, quos progressus ipse fecerit in philosophia et quautum excoluerit 

animuni doctrina, atque idcirco eos tamquam multos ascensus in disciplina philosophiae 
esse censent, ii contendunt, Platonem scripsisse Euthyphronem non solum ut rubo- 

rem afferret Socratis adversario, sed etiarn ut exempla proponeret, quo modo esset 
ratiocinandum et aliquid detinitionibus exprimendum. Unde collegerunt, dialogum 

hunc saepius coniunctiorem esse exordio Theaeteti quam brevioribus dialogis primo 

aetatis tempore conscriptis, quibus adnumeraverat eum Schleiermacherus, ratus appen- 

dicem esse Protagorae (Hermann, I, p- 480).
Susemihl denique, (Vol. I pag. 125) qui sententias illorum virorum copulare cona- 

tus est, censet, priores dialogos Platonis disciplinae, posteriores doctrinae philosophi 
esse documenta et Euthyphronem non solum supplere Gorgiam sed esse etiam gradum 

quendam atque aditurn ad alterum genus scriptorum Platonieorum, quae vocantur
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didactica. Propterea (eius viri iudicio) nou esse quod miremur, quod in Euthyphrone 
philosoplius per ambages, circuitione quadam usus, et per apliorismos et quasi ad 
philosophandum institueret, rem tractaverit atque logicorum elementa admiscuerit ■ 
verumque in scribendo Euthyphrone Platonis consilium ftiisse, ut iis, quae in sacris 
publicis sibi adversentur et repugnent, monstratis veram pietatem eandern esse quam 

veram philosophiam probaret.*)
lam ea, quae hucusque diximns, satis planum facient omnibus Platonis dialo- 

gorum vel brevissimum doctis viris satis amplum fuisse campum, in quo periclitarentur, 
quid haberent iudicii quidve coniectura consequi possent. Attamen iniuriam iis in- 
ferres, si contendere veiles, eorum opinionem niti in eoniecturis futilibus, commenticiis, 
ad libidinem tactis; nam e contrario perspicaciter sunt laetae coniecturae illae et in
geniöse defenduntur. Unde lit, ut delectent et accommodatissimae esse videantur, donec 
separata© spectantur nec cum. aliis comparantur; sed comparatione facta statim apparet 
et constat, eas non adeo validas et necessarias esse, ut omnibus probentur. Quae cum

*) Liceat mihi hoc loco laudare Kibbingium, q ui in operis „Genetische Uarstellung der platoniseheu 
Ideenlehre nebst angeliigten Untersuchungen über de Aechtheit und den Zusammenhang der platonischen 

Schriften, Leipzig 1863“ volumine II pag. 105 sqq. et in adnotat, 173 et, suam sententiam de Euthyphrone 
pronuneiat aliorumque virormn doctorum sententiam et iudicium eommemorat atque ponderat. Ips'e igitur 
Kuthyphronem artissime conitnm-it cum Apologia et Critone et adnumerat ei generi dialogorum, in quo 
referuntur Charmides, Laches, Protagoras, Gorgias. Quod autem attinet ad aliorum iudicium de Euthy
phrone, haec dicit: „Die Ansichten über die Stellung und Bedeutung dieses Dialogs sind so vorschiedeu, 
dass, während Schleiermacher die Ansicht als nicht nugereimt erwähnt, der Euthyphron sei unächt, und 
ihn eine jedenfalls unbedeutende Schrift nennt, welche er in den „Anhang“ verweist (1,2. S. 51, 53—54), 
dagegen Steinhardt, Susemihl und Deutschle in diesem kleinen Dialoge nichts Geringeres als den Aus
druck des bei Plato erwachten Bewusstseins der ganzen ldeenlehre linden und ihn daher gleich nach dem 
Gorgias und dem Menon ansetzen. Dagegen bemerkt nun Zeller (Philosoph, d. Griech. II, S. 338 No. 1), 
dass der hier vorkommende Ausdruck nó'rh  au welchen sich die soeben Genannten gehalten haben, im 
Euthyphron gar nichts Anderes als den Soldatischen Begriff und die Forderung der Soldatischen Be
griffsbestimmung bezeichnen, wonach „Plato hier zwar an der Schwelle der Soldatischen Begriffslehre“ 
stehe, „aber sie noch nicht überschritten“ habe. Das Entscheidende aber in Betreff der angeführten, 
schon in Betracht der geringen Entwickelung, die dieser Dialog aufweist, höchst unwahrscheinlichen 
Annahme besteht darin, dass sie erstens auf der Annahme beruht, dass das Bewusstsein der Ideen sich 
bei Plato, nachdem er schon eine Zeit lang mit seiner Speculation beschäftigt gewesen, ganz unerwartet 
eingefunden habe, während es vorher ganz abwesend gewesen, und dass sie zweitens auf dem offenbaren 
Cirkel beruht, dass man die Behauptung, die Idee komme hier zum ersten Male vor, darauf gründet, dass 
dieser Dialog vor allen denjenigen geschrieben sei, in welchen das Wort und der Platonische Sinn desselben 
sonst Vorkommen. In Betreff der ersten dieser Annahmen (die schon vorher kritisirt worden) erwähnen 
wir liier nur die offenbare Ungereimtheit der Vorstellung, dass der Gorgias und der Menon ohne Bewusst
sein der Ideen hätte geschrieben werden können (Bd. I, S. 164 ffg. 172 ffi,). Dass die letztere Aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht richtig ist, werden wir in Folgendem zeigen, wenn wir auf die Frage 
nach der Stellung des Phaedrus kommen — und damit verliert der Euthyphron diese ganze erkünstelte 
hohe Stellung und erhält diejenige wieder, welche ihn nach seinem Inhalte neben dem Charmides und 
Laches von Natur zukommt, nur dass in ihm das besondere Sokratisch - apologetische Element zugleich 
hervortritt, welches ihn im Vergleich mit jenen näher an die Apologie und den Criton rückt.“
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ita silit, uemini id mirum fore spero, quod ego quoque sententiam quasi sepositam 
habuerim; quamquam liaud scio an in vituperationem venturus sim, quod eara aperire 
et proferre quam tegere et supprimere maluerim.

lam igitur tinem disputandi facturus theses, quas in dissertatione praecedenti 
probasse argumentis me arbitror, hoc loco breviter comprehensas proponam:

I. Euthyphronem scriptum esse post mortem Socratis, cum animi eius discipulo- 
rum maerore luctuque acerbo iam deposito essent leniti.*)

II. Scripsise dialogum liunc Platonem impulsum et coactum poenitentia et amore 
et pietate erga magistrum suum, ut mortuum Socratem placaret et quamvis tarda 
purgatione et defensione iusti debitique officii exsequeretur partem eam, quam 
deseruisset tum, cum ab interitu etiam vindicari potuisset magister.

III. Scripsisse dialogum hunc Platonem, ut ante oculos Atheniensium poneret et 
monstraret, quam iniuste accusavissent Socratem, virum tarn pium et religiosum, 
dum viro, qualis Euthyphro esset, in cuius animo deorum notio informata esset 
tarn falsa et qui de diis tarn prave sentiret, permitterent, ut impune id faceret, 
aut eum (id quod summum est) in’idendo punirent.

IV. In dialogo speciem notionemque pietatis non esse plane et aperte explicatam 

atque definitam nec id maxime spectavisse Platonem in eo; quamquam, ut 
Socherum describam (Ueber Platon’s Schriften, pag. 61) numerum praeceptorum 
institutorumque philosophiae in Euthyphrone traditorum a Platone non exiguum 
esse arbitror.

*) Diversissimam et meae contrariam sententiam aperuit l)r. Eduard Zeller, Philosophie der Griechen 
in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Vol. II, 1, pag. 161, adnot. 1. Edit. III Lipsiae 1874.



ł< s

JcI m iu M  . < # K).<M&jkt£ o-uj

S i. //»  iCaJŁmjiof i  ow y «  <£ /*

X>ie tlaraclscki-iften mul alten 1 >rneke der kiesigen 
Ĉ ry innasialkikliotkelt.

U nter dem 20. November vor. Jahres erging von Seiten Sr. Excellenz des Herrn 
Cultusininisters die Aufforderung, über Handschriften und seitene alte Drucke, welche 

in den Schulbibliotheken der Monarchie vorhanden seieti, Berichte zum Behüte der 

Veröffentlichung abfassen zu lassen, um jene der allgemeinen Kenntniss und Be
nutzung zugänglich zu machen. „Für den beabsichtigten Zweck,“ heisst es in der er

wähnten Ministerial-Verfügung, „wird es genügen, in dem Bericht einen geschicht
lichen Ueberblick über die Bibliothek, sowie eine statistische Characteristik derselben 

in gedrängter Weise zu geben und die wirklich wichtigen und seltenen a l t e n  Drucke 
der Bibliothek (aus dem 15., 16. und 17. Jahrhundert) mit kurzen, aber für den 
Kenner ausreichenden Titelangaben zu erwähnen, wogegen die H a n d s c h r i f t e n  vol l 
s t ä n d i g  aufgezählt und gedrängt beschrieben sein müssen und zwar bis zum 15. Jahr
hundert einschliesslich genau, vom 1(5. Jahrhundert an summarisch.“ Der durch 
das König! Provinzial-Schulcollegium an die Direction gelangten Aufforderung ent
sprechend, lasse ich nachstehend folgen, was mit Rücksicht auf die Bibliothek des 
Konitzer Gymnasiums der Mittheilung werth erscheint.

Die Bibliothek des hiesigen Gymnasiums ist ihrem wesentlichen Bestände nach 

jungen Datums. Bei der neuen Organisation der Anstalt im Jahre 1815 kam es 
wegen Mangels an Mitteln nicht sogleich zur Gründung einer Schulbibliothek. Was 
das Gymnasium aus den beiden aufgehobenen hiesigen Klöstern, in deren Besitz 
dasselbe eintrat, an Büchern erhielt, war kaum der Rede werth. Nach der Angabe 

des Directors M ü l le r  (Programm von 1822 Seite 8) wäre die Bibliothek des ehe
maligen J e s u i t e n k l o s t e r s  bei Auflösung der hiesigen Ordensniederlassung (1773) 

unberücksichtigt geblieben und dadurch gänzlich verloren gegangen; doch finden
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sich in der Bibliothek noch einige freilich ganz vereinzelte Bücher, welche hand
schriftlich als Eigenthom der hiesigen Niederlassung der Jesuiten bezeichnet sind 

(darunter z. B. die Annales vet. testamenti des Salianus und die Viennis von Koniec
polski). Die Bibliothek der Niederlassung des A u g u s t i n e r - O r d e n s  wurde bei 

Aufhebung des Klosters 1819 „in einem armseligen Zustande und keineswegs gelehrten 
Bestrebungen förderlich“ *) vorgefunden und in einer Kammer des Gymnasiums in 

Verwahrung gebracht; dieselbe ist hierauf der neu gegründeten Gymnasialbibliothek 
einverleibt worden. Zur Begründung der letzteren wurde 1819 eine bestimmte 
Summe (600 Thlr.) ein für allemal gewährt und eine weitere jährlich zu verausgabende 
Summe zur Vermehrung derselben (gegenwärtig 675 Mark) festgesetzt. Durch Ver

mittelung des Ministers v. Altenstein erhielt die Bibliothek 1821 einen ansehnlichen 

Zuwachs aus den Bibliotheken der aufgehobenen Klöster zu L ü b a u  (Bernhardiner) 
und T h o r n  (Dominicaner); namentlich waren die aus Löbau erhaltenen Bücher zahl

reich und zum Theil werthvoll. Aehnliche Erwerbungen folgten 1836 aus Bibliotheken 
aufgelöster Klöster zu G r a u d e n z ,  J a c o b s d o r f ,  N e u s t a d t  und Z a r n o w i t z .  
Die meisten der aus Klosterbibliotheken überkommenen Bücher zeigen die Spuren 

längerer Vernachlässigung in hohem Grade. Weitere Geschenke und anderweitige 
Zuwendungen gingen der Bibliothek theils von den Königl. Staats-Behörden zu, theils 

von Verlagshandlungen, theils von Privatpersonen, unter denen die von dem 
ehemaligen Stadtverordneten B e n w i t z  (gest. den 22. März 1846) dem Gymnasium 
überwiesenen Manuscripte hervorzuheben sind. Ueber alle diese Zuwendungen geben 
die jährlichen Schulprogramme Nachweisung.

Bibliothekar war im Anfänge ausschliesslich der Director; mit dem Wachsthume 
der Sammlung wurde die Verwaltung derselben einem Mitgliede des Lehrercollegiums 
unter der Oberaufsicht des Directors übertragen. Gegenwärtiger Bibliothekar ist 

der erste Oberlehrer W ęc lew sk i .
Eine neue Ordnung, Aufstellung und Katalogisirung der Bibliothek ist im Jahre 

1859 erfolgt; doch gibt der von dem damaligen Bibliothekar angefertigte Katalog über 
die Handschriften und älteren Drucke keinen ausreichenden Bescheid. In Folge 

vielfacher neuer Erwerbungen ist die Anfertigung eines neuen Katalogs in Aussicht 
genommen.

Nach einer von dem jetzigen Bibliothekar vorgenommenen Zählung enthält die 
Gymnasialbibliothek gegenwärtig in runder Summe 3200 Werke in 7500 Bänden; von 
letzteren kommen etwa 2200 Bände auf die altclassische und orientalische Philologie, 
1000 auf deutsche Sprache und Litteratur, 1380 auf Geschichte und Geographie,

*) So Director Müller im Pro2fr. von 1829.
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580 auf Mathematik und Naturwissenschaften, 370 auf Theologie, 1160 auf Zeit

schriften und Programme, welche letztere nach den Fächern geordnet sind; die übrigen 
vertheilen sich auf Philosophie, Pädagogik, neuere Sprachen, Rechtswissenschaft und 

Y ermischtes.
Ich gebe nunmehr ein Verzeichniss der im Besitze der Anstalt befindlichen 

handschriftlichen Vorrätlie und wichtigeren alten Drucke.

A .  Handschriften.

■yś I. (Katalog B 167.) P a p i e r  ha nds chrif t*) ,  99 Blätter Fol., d ie S a t i r e n  
J u v e n a l ’s enthaltend, aus dem 15. Jahrhundert. Auf dem ersten Blatte steht: 

liunc librum legavit fratribus minoribus m [monasterii ?] prope lobaw Christophorus 
Cuppenerius utriusque iuris doctor et rniles.**) Den Satiren, welche gross und deut
lich geschrieben sind, geht eine kurze Einleitung über Iuvenals Poesie vorher (Anf. 

nach einer Anrufung des Jupiter: Expositurus divino suffragante subsidio Decii 
Iunii Iuvenalis sathiras etc.). Zwischen den Zeilen und am Rande sind ausführliche 
Anmerkungen nachträglich mit anderer Dinte eingetragen. Die einzelnen Satiren 
sind durch eingerückte Zeilen unterschieden, von der 8. Satire an ausserdem durch 
Ueberschriften. Auf der ersten Seite des vorletzten Blattes steht eine Anzahl von 
Trauerepigrammen auf den Tod des Herzogs Ernst von Sachsen mit der Jahreszahl 

86 (d. i. I486),- auf der folgenden Seite geht der Text des Juvenal weiter. Auf der 
vorletzten Seite steht: Junii (nachträglich corrigirt in Junius) Juvenalis Aquinatis 

poeta sathiricus explicit foeliciter, und hierauf: In clara universitate lipzennsi anno 
domini etc. LXXXVII2. — Dann von anderer Hand: Nunc vigilasse iuvat dulce et: 

meminisse laboris. Auf der letzten Seite folgen noch in 20 Hexametern, von denen 
4 einleitend sind, kurze Inhaltsbezeichnungen der 16 Satiren, und zum Schlüsse: 

Metra optima sathirarum summaria canencia. In Lipzk anno domini ut s.

In demselben Bande folgt sodann auf gleichem Papier die Ausgabe des J u v e n a l  

von D o m i t i u s  C a l d e r i n u s  (Venetiis per Baptistam de Tortis 1486) und hierauf die 

des P e r s i u s  von B ą r t l i o l o m a e u s F o n t iu s  (Anno 1482 mensis Decembris 
die XXIII. Per me magistrum Renaldum de Novimagio Teuthonicum Venetiis im- 
pressum).

II. (Kat. E 39). P a p i e r h a n d s c h r i f t ,  Fol. Titel (nach 2 leeren Blättern): 
H i s t o r i s c h e  Be-  | S c h r e i b u n g  d. S t a d t  | D a n t z i g  | Zusammen getragen und 
v e r f a s se t  durch | Re inohld C u r i c k e  j Sec re ta r ium .  | Im Jahr Christi j MDCXLV.

*) Wo im Folgenden nichts besonderes bemerkt ist, sind die Handschriften ebenfalls Papierhandschriften.
**) Dieselbe Widmung findet sich in verschiedenen anderen aus dem Löbauer Kloster herstammenden 

älteren Werken der Bibliothek.
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Nach dem Titelblatt folgen auf 8 Blättern Widmungen und Inhaltsverzeichnisse 
hierauf die Geschichte selbst auf 431 gezählten Blättern, denen noch zwei leere folgen 
Anf.: „Es ist mit Dantzig, eben wie mit vielen andern Städten . . .  11 , Schl. „ . . . 

dessen ruhig gebrauchet und zu erfrewen gehabt.“ An mehreren Stellen sind weitere 

nicht numerifte Blätter eingeheftet, *) auf welchen theils von dem ersten Schreiber, theils 

von späteren Händen die Verzeichnisse Danziger Beamten (Bürgermeister, Burggrafen 
u. s. w.) und Rathsmitglieder bis zu späterer Zeit (nicht über 1715) fortgesetzt sind. 
Vor Bl. 430 (zu dem Abschn. „vom Gymnasio und anderen Schulen der Stadt 
Dantzig,“ in welchem die Rectoren des G. bis 1685 aufgezählt sind) ist ein Blatt 
eingeheftet, welches Notizen über Disputationen am Danziger Gymnasium aus den 

Jahren 1611 und 1630 enthält.
Eigenthümer dieser Handschrift war N. G. B e n w i t z  in Conitz, welcher sie 

seiner Notiz zufolge 1825 in Danzig erwarb. Er hat dieser Notiz noch einige wei

tere auf die Geschichte Danzigs bezügliche beigefügt.

HI. (Kat. E  62—64). Der auf die G e s c h ic h t e  der  S t a d t  C on i t z  bezügliche 

handschriftliche Nachlass I s a a c  G o t t f r ie d  G ö d tk e ’s.*) Hierzu gehört im einzel

nen Folgendes:
1. Ein Q u a r t b a n d ,  enthaltend a. „Geschichte der Stadt Conitz — von Isaac 

Gottfried Grödtke Conic. Pruss. Dantzig, gedruckt bey E. Edl. Rahts und des Gym- 

nasii Buchdr. seel. Joh. Dan. Stollen Wittwen, durch Thomas Johann Schreiber, 
Factor“. (1724). 4°. 68 Seiten. Durchschossen und mit zahlreichen Zusätzen und 

Bemerkungen von der Hand des Verfassers und des nachfolgenden Besitzers B e nw i tz ,  
welche noch auf 11 beigehefteten Blättern fortgesetzt werden. — b. „Coni tz  er  

K i rchen-Gesch ich te ,  darinnen so wohl von dem Anfänge und jetzigen Zustande 
der Evangelischen Lehre, imgleichen von derselben Kirchen- und Schulbedienten, 
alsz auch von dem mit der Römisch-Catholischen Geistlichkeit gehabten Streit in der 
Stadt Coni tz  umständliche Nachricht enthalten ist. A l l e s  a u sz  g e s c h r i e b e n e n  
U r k u n d e n  und  a n d e r e n  g l a u b w ü r d i g e n  S c h r i f t e n  z u s a m e n  g e t r a g e n  
von  I s a a c  G o t t f r i e d  G oed tke ,  Conicens i“. Manuscript, geschrieben vom 7. Mai 
bis 29. Juni 1734. Ausser Titel und Vorrede 103 numerirte Seiten, mit vielen Rand
bemerkungen von Gödtke und Benwitz. Dann folgen auf S. 104 und 14 weiteren 
Blättern, dem Umschläge und einem losen Blatte weitere Zusätze und Verzeichnisse

*) Nach Bl. 112 G Blätter, nach Bl. 117 4 , nach Bl. 121 8, nach Bl. 13G 0 , nach Bl. 138 8.
**) Geb. in Conitz den 12. Bee. 1(191. gestorben daselbst als Bürgermeister n-.id Kim. Poln. Hofrath 

den 5. Juni 1765. S. über ihn J. D. Titius, Nachricht von den Gelehrten, welche aus der Stadt Conitz 
herstammen (Leipz. 1763) S. 55 fg. Obige Manuscripte hat das Gymnasium ebenfalls von Benwitz, der 
Verwandter Gödtkes war, erhalten.



%

_ 2 1 __

von den genannten, neben denen auch einmal eine dritte Hand erscheint. Dieser 
letzte Theil hat durch Feuchtigkeit gelitten.

j t  ' 2. Quartband. „ G e d e n e k - Buch,  worinnen das merckwürdigste, so bey meinem 
Praesidirlichen Ammte vorgefallen, verzeichnet zu finden ist, abgefasset von Isaac Gott

fried Goedtke, Königl. Polnischem Hoff-Raht, und jetzigem Praesidenten dieser seiner 
Vater-Stadt Conitz, Anno 1742 bisz anno 1744. Wo bey ein Register derer darinn vor

kommenden Sachen.“ Ausser Titel und Register 70 Quartseiten Manuscript. Auf 
einem Blatte vor dem Titel zwei Gebete von Gödtke’s Hand. Auf einem beiliegenden 

Blatte ein Dankgebet der Schüler bei Einweihung der neuen evangelischen Stadtschule 
vom 17. März 1744, unterzeichnet J. F. T i s ch e r .

Q. 3. Quartband. „ G e d e n c k b u c h ,  worinnen die merkwürdigsten Begebenheiten, 
so sich bey der Stadt Conitz zugetragen haben, enthalten sind, von Isaac Gottfried 
Gödtke verfasset. Anno 1749 bis anno 1751 Febr.“ Ausser Titelblatt und Register 
200 Seiten Manuscr. Auf der Rückseite des Titelblatts ein Gebet von Gödtke. In 
demselben Bande folgt „ G e d e n k b u c h ,  darinnen die vornehmsten Vorfälle, so bey 
der Stadt Conitz sich zugetragen, angemerket worden, von Isaac Gottfried Gödtke. 
anno 1751—1754.“ Ausser Titel und Register 103 Seiten Manuscr. Endlich „ G e d e n c k 

buch ,  welches die hauptsächlichsten Umstände, so sich in der Stadt Conitz ergeben 
haben, in sich faszet, aufgezeichnet von Isaac Gottfried Gödtke, Conic. ßoruss. anno 

1755.“ Ausser Titel und Register 34 Seiten Mscr.

A  4. Quartband, drei weitere Abtheilungen des G e d e n k b u c h e s  unter ähnlichen 
(nirgends völlig gleichen) Titeln enthaltend; zuerst 1756—58 (ausser Titel und Reg. 
137 Seiten), dann 1759—60 (a. T. u. R. 105 Seiten), endlich 1761—1762 (ausser dem 
Titel 90 Seiten Mscr.; ein Register ist hier nicht mehr beigefügt). Die letzten Seiten 

lassen an der unregelmässigen Schrift die beginnende Erblindung Gödtke’s erkennen. 
Alles Frühere ist mit grösster Sorgfalt und Sauberkeit geschrieben.

Sh. 5. Octavband, das T a g e b u c h  Goedtke’s in drei Abtheilungen enthaltend. Titel 
der ersten: „ T a g e - B u c h ,  worinn das merckwürdigste, so bey dem Praesidirlichen 

Ammte vorgefallen, verzeichnet worden, von Isaac Gottfried Goedtke. Anno 1749. 
1750.“ Ausser dem Titel 121 Seiten Mscr. Ein Blatt vor dem Titel enthält Rech
nungen von Gödtke, das Titelblatt Bemerkungen von Benwitz. Die zweite Abthei

lung umfasst die Jahre 1751 und 1752 (Titel und 55 Seiten Mscr.), die dritte 1755 und 
1756 (Titelblatt und 32 Seiten). Dann folgen noch auf weiteren 153 Seiten zahlreiche 

Notizen über Goedtke und seine schriftstellerische Thätigkeit, über die kirchlichen 
Verhältnisse von Conitz und andern Orten u. a. von B e n w i t z ’ Hand.

3*
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IV. (Kat. N 102). Folioband, in seinem ersten Theile die unter dem Titel: 

L o m b a r d i c a  h i s t o r i a  gedruckte Legendensammlung (Impr. Argentinae 1483) ent
haltend. Dann folgen auf 70 Folioblättern g e s c h r i e b e n e  L e g e n d e n ;  Anfang: 

Gerardi martirio. Gaudia quae Christi principibus dies hodierna contulit. . .  Schluss 

auf Bi. 69: . . .  igitur apud Egyptios et Palaestinos gestorum testimonia conservantur. 
Bl. 70 enthält ein alphabetisches Register. Auf Bl. 14 steht die Jahreszahl 1487; 

auf Blatt 40 vor der Legende de decem milia [so] militum martirium heisst es: 
Anastasius bibliothecarius curiae Romanae ecclesiae hanc legendam transtulit de 

graeco in latinum. Der Rand ist an einigen Stellen mit Zeichnungen versehen. Die 
Handschrift hat sehr gelitten.

V. (Kat. N 105a). Octavband, eine Sammlung geschriebener l a t e i n i s c h e r  
P r e d i g t e n  (61) auf Feste der Heiligen enthaltend; 311 Blätter, darunter jedoch 
viele unbeschrieben. Auf dem Umschlagdeckel ist eingepresst: de sanctis sermones; 

dasselbe steht auf dem ersten Blatte, darüber von anderer Hand: Loci lubawiensis. 
Anfang der Pr. auf Bl. 7: De S. Mathia sermo. Iugum meum suave . . . Schluss 

der letzten auf Bl. 304: . . . vitae corpori etc. amen. Am Schlüsse der ersten Pre

digt (Bl. 10) heisst es von anderer Hand: Hos sermones suae compillacionis l’esig- 
navit pro loco et cella predicatoris in Lublin [an Stelle zweier anderer, durchstrichener 

Orte von späterer Hand] fr. Clemens de Radimno de licencia et voluntate R. p. 

Josephi de Ponijecz anno dm. 1545. Und darunter wieder von anderer Hand (derselben, 
welche das Wort Lublin geschrieben): Ego vero Hieronymus a Likno minister atten- 
dens locum Lublinensem conflagratum consignavi hos sermones pro prąefato, loco anno 
d«i 1563.

VI. (Unter derselben Nummer des Kat.) Octavband, verschiedene handschrift

liche Abhandlungen theologischen Inhalts (Anweisungen für Beichtväter) enthaltend, 

wohl aus dem 15. Jahrli., von verschiedenen Schreibern. 156 Blätter, die vier 

ersten und mehrere spätere leer. Inhalt: 1) Interrogatorium Rev. patris Äuthonii 
de Florencia ordinis praedicatorum. Nach dem Inhaltsverzeichuiss auf 3 Blättern 

(Anf.: Rubrica primae pąrtis de praeceptis..) folgt der Text auf 111 Blättern (Bl. 70 
beginnt eine andere Schrift). Anf.: Defecerunt scrutantes . . .  Schl.: . . . amplius 
absolvi. 2) Auf der 2. Seite von Bl. 117 beginnend: Incipit tractatio domini Ger- 

sonis de arte audiendi Confessiones . . .  Schl.: . . .  complicibus imponendo. 12 Seiten. 

Bl. 125 — 132 leer. 3) Bl. 133—144 ein Tractat entsprechenden Inhalts, beginnend: 
Circa regulas iuris monendum . . . .  Schl.: . . . personas spoliat et loca iure suo.

4) Bl. 145 — 156. Des Andreas Hispanus lumen confessori.

VII. (Kat. N 123a.) P e r g a m e n t h a n d schri l ' t .  spätestens aus dem 15. Jahrh.
gr. 8. 165 Blätter, 25 Zeilen auf jeder Seite, der Text sorgfältig und deutlich



auf Linien geschrieben. Die Inhaltsangabe in rother Schrift auf der 2. Seite des 2. 

Blattes lautet so: Iste libellus domini W. episcopi Culmensis continet orationes ante 
et post missarn dicendaś et Soliloquium śancti Bernardi ad membra domini crucifixi. et 

pulchram orationem de XI milibus virginuin. et ordinem Conlirmationis episcopalis cum 
aliis per episcopum benedicendis. Et libellum de vita christi. Einiges weitere ist 
ausgelöscht. Der libellus de vita Christi nimmt den grössten Theil des Bandes ein 

(Bl. 23 bis 161); es folgen nach Gebete an die Jungfrau Maria, welche auch auf dem 
ersten sehr beschädigten Blatte, sowie durch ein Gedicht auf der ersten Seite des
2. Blattes (Vere reverendum pectus — ab omni prorsus vitio) angerufen wird. Anfang 
der ersten Abh.: Summe sacerdos et vere pontifex.. Die letzten Worte des Bandes 
sind theilweise verwischt und unleserlich.

VIII. (Kat. N 124.) Papierhandschrift; Octavband. 586 Blätter, zwischen 

denen mehi-fach kleinere eingeheftet sind. Den Inhalt bilden l a t e in i s c h e  P re d ig t e n  

auf die Sonntage des Jahres. Auf der 2. Seite des ersten Blattes steht: Hos ser- 
mones cougessit frater Clemens de Radimno in loco Warszowtensi ibidemque practi- 
cavit anno domini 1542. Anf.: Dominica l a adventus serino . . .  Schluss: . . .  nobis 
haec dona in no. pa. et ff. et ss. amen. Auf der eingepressten Umschlagdecke: 

Prima pars sermonum de tempo: —

14- Aeitere Drucke.

Das folgende Verzeichniss enthält die vorhandenen Drucke aus dem 15. Jahr
hundert sämintlich, von den späteren nur die als wichtig und werthvoll erschienenen.*)

I. Griechische und lateinische Schriftsteller.
(A u. B des Katalogs).

1. (A 13.) Aeschylus. (Alö/vXov JlQOfirjf)siig th-Mu., ‘Erna enl Otjßaig etc.). 

Parisiis ex ofiic. Adr. T u r n e b i  1552. 8°.
2. (A 14.) Aeschyli tragoediae VII — Petri Victorii cura et diligentia. Ex 

off. Henr. S t e p h a n i .  1557. 4°.

3. (A 55.) AiriyJ.vov xmd Kryaix/xovzog u. Jr]fioffl}evovę nt-ql tov tiisydvov, ohne 
Titel. 171 S. Mit eingeschriebenen Bemerkungen von älterer Hand. lu dems. Bande:

G. Budaei graecae epistolae. Paris ap. Andr. Wechelum. 1556. 4°.
4. (I 96.) Paraphrases in libros omnes Alexandri Tralliani — Albauo Torino 

interprete. Dioclis Carystii principia sec. Hipp. — de tuenda sanitate etc., Alb. To
rino interprete. Basil., Henr. Petrus. 1541. Fol.

*) Der Mangel ausreichender bibliographischer Hiiitsmittel war mir im Folgenden mehrfach fühlbar.
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Cb'!) (A 70). A r i s to te l i s  et T h e o p h r a s t i  opera .  V e n e t i i s ,  Aldus. 5 Voll. 
Fol. [ 1497 sq.'| Auf Pergament gedruckt. *) Ed. pr. Die Ausgabe ist durch* 
Ausreissen und Beschneiden der Pergamentblätter vielfach verstümmelt und beschä

digt. Bd. I. (ohne Titel) enthält Inhaltsverzeichnisse Vorrede des Aldus, ver
schiedene. vitae des Aristoteles und Theophrast, und hierauf auf gezählten Blättern, 

deren 238 vorhanden sind, mehrere naturwissenschaftliche Schriften des Arist. (zuerst 

ne gl g>vßcxrjg äxgodcEcog) und Theophrast (jxegi. nvgog u. s. w.) und Philo lud. 

negl xoa/iov. Schlussworte des vorhandenen Textes: xd ydg evavxia </jf)agxixd 

cpvöei xifiv evavximv. did . . (Theophr. negl nvgog). — Bd. II., 457 gez. Blätter, 
ebenfalls naturwissensch. Schriften beider Autoren (Ar. negl fuioor lax. etc.). Schluss 

vollständig; auf dem letzten Blatte: Venetiis in domo Aldi Mense ianuario MIIID.— 

Bil. III.: Arist. Probl. (116 Blätter), Alexander Aphrodis. laxgixmv dnogrifxdxmv xal 

(ptxj. ngoßXrjiadxo)v (erh. 41 Blätter, Schl, xal xoiavxrjv avgav dvane/mei xov aegog 

exi itequots ■■■) , Aristot. Mechanica (12 Bl ) und Metaphys. (eil*. 104 Blätter, Schl. 

at de iv  xij Svddt vfi ngwxrj (xovaSeg ysvvwdi xag xexxagag . . Metaph. VII. 7.). — 
Bd. IV.: Aristot. Ethica Nicom., Polit., Oecon., Eth. magna, Eth. Eudem. — Inhalts- 
verz. und die 11 ersten Blätter fehlen; erhalten von 12 — 316. - - Bd. V.: Theophrast 

hist, plant, und de causis plant.; erhalten bis Bl. 200 (Schl. . . xal xag /iev fxrjXsag 
xal ßvxäg del diaffd-eigovtSiv ol GxwXrjxeg. xag de. . . )

Die Ausgabe stammt aus der Löbauer Klosterbibliothek.

6. (A 79.) Elg xrjv ’AgidxoxeXovg giyiogixi]v vnduvfjua dvoivviiov. Nunc pri- 
mum in lucern editur cum Reg. pr. — Paris, per Cour. Neobarium, 1539. 4°.

7. (A 84.) D. Thomae Aquinatis in libros Ethicorum Aristotelis ad Nicom. 
expositio, — lab. et. op. F. Remigii Florentini. Venetiis apud l u n c t a s  1563. Fol.

8. (A 87) Petri Victorii in .tres libros Aristotelis de arte dicendi (cum textu 
srraeco). Florentiae in off. Bernardi l u n c t a e  1548. Fol.

9. (A 92.) ‘A(ji!)ov!,ov <io<pi<fxov ngoyvuvdoimxa . 'Egnoyevovg grjiogixd. Florentia 

in aed. Philipp! l u n c t a e  1515. 8°.

10. (A 94.) K/.ijt-isvxog AXe'Savd ge wg evgujxoixeva anavxa. Praef. est Petr. Vic
torias. Florentiae, L. Torrentinus 1550. Fol. Ed. pr.

11. (A 95a) Demosthenis orationes, 3 Voll, (in einem Bande). Aldus. Cor- 

rigente Paulo Manutio, Aldi filio. Venetiis 1554. 8°.
12. (A 104.) Dionis Nicaei rerum Roman, epitonie authore loanne Xiphilino. 

Lutetiae. Rob. S t e p h a n u s  1551. Ed. pr.

*) Das Organon, als erster Hand in den Handbüchern (Schweiger I S. 50) bezeichnet, ist nicht vor
handen.
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13. (A 105.) Diodori Siculi bibliothecae libri quindecim de quadraginta. Anno 

1559 exc. Henr. S t e p h a n u s .  1559.
14) (A 107). Diogenes Laertius lat. (e vers. Ambr. Traversarii) ed. Brog- 

nolus. Venet., Octavianus Scotus 1490. In demselben Bande: Eine griechisch gcschr* 
Grammatik der griechischen Sprache, mit latein. Uebersetzung am Rande. Impr. Vincen- 
tiae per magistrum Leonardum de Basilea 1490, Ferner: Papinii Statii Sursuli 

Achilleis — Peregrini Prisciani nobilis Ferrariensis opera: Per Andream Gallum 
Ferrariae h. o. impr. est. 1474 Mit alten Randbemerkungen.

15. (A 108.) Diogenis Laertii de vitis decretis et responsis cel. phil. libri 

X nunc primum excusi. F r  oben. Basileae. 1533. 4°. Ed. pr.
16. (A 110.) Dionysii Halicarnassei antiqu. Romanarum lib. X. Lutetia ex off. 

Rob. S te phan i .  1546. Fol. Ed. pr.
17. (A 126) H ero d o t i  libri novem, quibus Musarum indita sunt nomina. Ve- 

netiis in domo Aldi.  1502. Fol. Ed. pr.
18. (A 127) Herodoti Halicarnassei libri IX et de vita Homeri libellus, illi 

ex int. Laur. Vallae adscripta, hic ex int. C. Heresbachii. 1566. Exc. Henr. S t e p h a 

nus. Fol.
19. (A 168.) Luciani opera. Icones Philostrati. Eiusdem heroica. Eiusdem 

vitae sophistarum. Icones iunioris Philostrati. Descriptiones Callistrati. Venetiis 
•n aed. Aldi . 1503. Fol.

20. (A 178.) Pausanias. Venetiis in aed. A ld i  et Andreae soceri. 1516. 
Fol. Ed. pr.

21. (A 183.) Philonis lud. in libros Mosis de mundi opificio, historicos, de legi
bus, eiusdem libri singuläres. Parisiis ex off Turnebi. 1552. Fol. Ed. pr.

22. (A 218.) Plutarchi vitae par., lat. Bas., Isingr. 1553, In demselben Bande: 
Vitae Caesarum, quarum scriptores hi C. Suetonius Tranquillus, Aelius Spartianus etc. 
Ann. I). Erasmi et Bapt. Egnatii. F ro h e n .  Basil. 1546. Fol.

23. (A 224.) Pólybii histor. libri (gr. lat.) Nie. Perotto interprete. Basil., Hervag. 

1549. Fol.
24. (C 317.) Stephanus de urbibus. Guil. Xylandri Augustani! lab. a perm. 

mendis repurgatus. Basil. ex off. Oporini 1568. In demselben Bande: C. Julii Hygmi 
fabularum über. Poeticon astron. lib. IV. Palaephatus. Phurnutus etc. etc. Bas. 
per Ioannem Hervagium 1549. Fol.

26. (A 265.) Thucydidis de bello Pelop. libri VIII. lidem lat. ex int. Laur. 
Vallae ab Henr. Stephano recognita. Exc. Henr. S t e p h a n u s  1564. Fol.

27. (A276.) Xenophontis omnia quae ext. opera, 1561 exc. Henr. S tephanus .  
Die lat. Uebersetzung in demselben Bande.

X.
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28. (B 15.) / Boetii viri celeberr,. de consolätioüe pldlosophiae lib. cum opt. conf-
ment. beati Thomac. Per Henr. Qucntell in Golonią dilig. elaborati. 1493. In 
demselben Bande: Boetius de disciplina scholarium cum notajnli commento. Colo- 
niae, Quentell. 1493. gr. 8°. .

29. (B 18.) C. Iul. Caesaris commentariorum de bello Gall. 1. VIII. etc. Io. 
Mich. Bruti scholia. A ldus ,  Venetiis 1564. 8°.

30. (B 30.) Magni Aurelii Cassiodori Variarum libri XII. item de anima 
über unus recens inventi et in lucern dati a Mariangelo Accursio. Augustae Vind. ex 
aed. Henr. Silicei. 1533. Fol. Ed. pr.

31. (B 34.) Cat-ullus cum comui. Achillis Statii Lusitani. Aldus.  Venetiis 
1566 in aed. Manutianis. Angehängt ist: Quinque fragmentu decerpta ex Polybii 
Historiarum libris quadraginta. Raphael Gyllenius vertebat. Venetiis 1549. 8°.

32. (B 71.) M. Tnllii Ciceronis offic. libri III opera et dilig. Wolfg. Ane- 

moecii — cast. et restituti, adiectis etiam de amicitia, de senectute atque paradoxis. 
Ex off. Nie. Fabri 1536. Dabei noch unter bes. Titel de senectute und Paradoxa, 
cum an not. D. Erasmi Rot. 8°.

33. (B 83.) M. Tullii Ciceronis epistolae ad Atticum, ad M. Brutum, ad Q. 
fratrem, e bibl. Petri Victorii. Florentiae apud I u n t a s  1571. 8°.

34. (B 88.) In epistolas M. Tullii Ciceronis quae familiäres vocantur Paulli 
Manutii commentarius. Venetiis 1579 apud Al dum. Fol.

35. (B 89.) Fragmenta Ciceronis variis in locis dispersa, Caroli Sigonii 

diligentia collecta et scholiis illustrata. Venetiis 1559, ex off Stellae, Jordani Zil- 
leti. 8. (Ed. pr. der Fragmente.)

36. (B 105.) ln ornnes de arte rhetorica M. Tullii Ciceronis libros — doctissi- 
morum virorum commentaria. — Venetis apud A ld i  filios 1551. Fol.

37. (B 107.) Franc. Hotomanni commentariorum in orationes M. T. Ciceronis 
Vol. primum. Oliva Rob. Stephani 1554. Fol.

38. (B 112 a.) Observationum in Ciceronem liber — per Marium Nizolium 
dil. cura — collectus. Basil. per B. Lasium et Th. Platterum 1536. Fol.

39. (B 111.) ln epistolas Ciceronis ad Atticum Pauli Manutii commentarius.
Aldus. Venetiis 1557. In demselben Bande: Commentarius Pauli Manutii in

epistolas M. Tullii Ciceronis ad M. Iunium Brutum et ad Q,. fratrem. Aldus. Ve

netiis 1557. 8°.

40. (B 116.) Aemilii Probi seu Cornelii Nepotis liber de vita exc. impera- 
torum a Dionysio Lambino compl. 1. emendatus et comm. explieatus. Lutetiae 1569. 4°.

*



4L (B 125.) Eutropii insigne volumen quo Romana hist. univ. describitur. — 
Dabei Sext. Aurel. Victoris libellus, Annales Consta nt inopolitani, Paullus Diaconus de 
gestis Longob. 1. VI. Basileae, in off. Frobeniana. 1532. Fol.

42. (B 160.) Horatius. M. Antonii Mureti in eum Seholia. Aldi Manutii de 
metris Horatianis. Eiusdem annötationes in Tloratium. Aldus .  Venetiis 1559. In 
dems. Bande: Catullus et in eum comm. M. Antonii Mureti. Ab eodem correcti et 
scholiis illustrati Tibullus et Propertius. Aldus. Venetiis 1558. 8°.

43. Iuvenalis v. Calderinus (1486) und Persius v. Fontius (1482), s. oben S. 19.
44. (B 204.) M. Accii Plauti com. clariss. comoediae quinque. — Cum lucubra- 

tiuuculis ex comm. Pylade Brixiani ornati. Argentorati ex aed. Matth. Schürerii 1514. 
In dems. Baude: 2. Publii Auli Persii familiaris explanatio cum Job. Britannici erud. 
interpretatione. Lugduni, op. Joh. de Platea et Jacobi Myt. 1514. — 3. Modus episto- 
landi Magistri Joannis Esticampiani, alias Sumerfeldt. Cracoviae, Joh. Haller. (Jahresz. 
nicht lesbar). — 4. M. Tullii Ciceronis Rhetoricorum libri IV ad Herennium. Argen
torati 1515. 4°. In 1 und 4 handschriftliche Bemerkungen.

45. (B 216.) Prisciani grammatici Caesariensis libri omnes. Venetiis in aedibus 
A ld i  et Andreae Asulani soceri. Mense Maio 1527. 8°.

46. (B 220.) Quintiliani institt. oratt. Fol., ohne Titel und Jahreszahl; mit 
Vorrede des Omnibonus Leonicenus |1471?]. Fol. Mit Randbemerkungen von der 
Hand'des Cuppenerius (s. o. S. 19.) Aus der Löbauer Klosterbibi.

47. (B 244.) Silii Italici Punie, libid XVII. Ant. Zarothus. Mediolani 1481. 
In dems. Bande 2. Flavii Vegetii Renati epitoma rei militaris libri numero IV. 
Pisciae, IV non. April. 1488. Sigismondo Rodt de Bitsche. — 3. Diodori Siculi histor. 
priscarum a Poggio in latinum traducti lib. I —V. Bononiae 1472. Fol. (Aus dem 
Kl. Löbau).

AS)) (B 246.) Suetonius Tranquillus c. comm. Phil. Beroaldi. Bonon. impr. 
Benedictus Hectoids Bononiensis. 1493. Fol. (Aus Löbau.)

49. (B 248.) B. Sulpicii Severi quae extant opera, a Victore Giselino emendata. 
Antverpiae ex off. Christoph. Plantini. 1574. 8°.

50. (B 250.) Corn. Tacitus exacta cura recognitus et emendatus. — Venetiis 
in aed. haeredum A ld i  M a n u t i i  et Andreae Asulani scceri. 1543. 4°.

51. (B 260.) Terentius, a M. Antonio Mureto locis prope innumerabilibus emen
datus. Aldus.  Venetiis 1558. 8°. (Schl. Venetiis 1559 apud Paulum Manutium, 
Aldi F.) 8°.

52. (B 263.) M. Verrii Flacci quae extant et S. Pomp. Festi de verborum 
signif. libri XX et in eos Jos. Scaligeri casjtigationes. — Apud Petr. Santan- 
dreanum. 1575,. 8°.
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53. (B 264.) Valerii Maximi priscoram exempl. libri IX — cum laud. Oliverii 
ac Theophili commentariis. etc. Ven., per Barthol. de Zanis de Portesio. 1508. In 
dems. Bande: 2. C. Crispi Salustii über de coniuratione L. Ser. Catilinae — ab Her- 

bipolensi Martino — iam denuo impressum 1510. — 3. P. Terentii Aphri poetarum 
comicorum elegantissimi comoediae diligenter castigatae —. Op. et industria Magistri 
Arnoldi Wöstefeldes dilig. emendatae, arte vero et imp. Bacc. Wolfgangi Mona- 
censis impr. 1508. Fol.

54. (B 266.) 1. Valerius Maximus, ohne Titelbl. — 2. Juvenalis. Persius. Lugd. 
1503. (Von den Nachdruckausgaben der Aldina von 1503, die Schweiger II S. 507 
erwähnt, die dritte. Persius geht in dem Ex. vorher.) — 3. Paedologia Petri Mosellani 

Protegensis in puerorum usum conscripta et aucta. Dialogi XXXVII. Dialogi pueriles 
Christophori Hegendorphini VII lepidi aeque ac docti. Wittenbergae apud Johannem 

Lufft. 1529. 8°.
55. (B 270.) M. Terentii Varronis opera quae supersunt. In lib. de lingua lat. 

coniectanea Josephi Scaligeri. In lib. de re rust. notae eiusdem. etc. 1581. (Paris.
H. Stephan.) 8°.

II. Philologische Schriften, neuere Lateiner. (C.)

ISßf (C 2.) Epistolae Aeneae Sylvii poetae (Titel fehlt). — Imp. Anthonii Kober • 
ger Nurembergae impr. 1486. 4°.

<57.) (O 2~) Eneae Sylvii epistolae. Imp. Antonii Koburger Nurembergae impr. 
1491. Fol. (aus Löbau).

58. (C 4.) Alexandri Grammatici I—IV“ pars cum glosis etc. (Titel fehlt). Impr. 
p. Casparum Hochfeder in nob. civitate Metensi 1500. II. p. 1528. — In dems. Bande 
2.! Eine kurzgefasste latein. Grammatik (partes orationis quot sunt etc.). 12 Bl. 
Impr. Nurembergae p. Ambrosium Hueber. 1500. — 3. und 4., zwei weitere kurzge
fasste lateinische Sprachlehren; die erste in I'ragen und Antworten, beide s. 1. e. a. —

5. Doctrina viri moralissimi Marcii Lathonis, in lat. Hexametern, mit denen deutsche 
Jamben wechseln. 4°.

*1

59. (C 9.) 1. Adami Poloni Dvalogus de quatuor statuum ob assequendam 
immortalitatem contentione. 1507. —■ 2. Grainmaticae institutiones Jac. Henrichmanni 
Sindelfingensis. S. 1. e. a. Zwei Vorreden von 1506 und 1508. — <£) Bartholomaei 
Coloniensis epistoła mythologica cum quorundam difficil. vocab. in ea positorum lucul. 
interpretatione. Ex Daventria sexto Id. Iul. 1497. — 4. De fide concubinarum etc. 

Questio accessoria — in quodlibeto Hey de Ib u rge n s i determinata. Per mag. Jac. 

Hartlieb. S. 1. et a. — \ 5.') Philippica Jac. Wimpfelingi Sletstatini in landem et
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defensionem Phiłippi Comitis Rheni Palatini etc. Impr. a Martino Schotte cive Arg. 

1498. — 6. Enee Silvii poete laur. in Cristi passionem contemplatio. Impr. Nurem- 
berge per d. Joh. Weyssenburger. 1507. — 4°.

60. (C 23.) Petri Bembi epistolarum Leonis X p. m. nomine scriptarum 1. XVI 

ad Paulum III. missi. Yenetiis, ap. Glualterum Scottum 1552. 8°.
61. (C 49.) Ambr. Calepini dictionarium septem linguarum. Basileae ex off. 

Henr. Petrina. S. a. Auf dem 1. BI. handschr.: Petrus Costka, episcopus Culmensis 

et perpetuus administrator Pomes. Monasterio Lubav. donavit anno dm. 1591 mense 

Feb. die octavo. Fol.
62. (C 54.) Institutiones in linguam graecam — auctore Nicolao Clenardo. Pai-isiis 

1560. Apud Gtuil. Morelium. 4°. — Dieselben (C 55) Lugduni 1557. 4°.
63. (C 80.) Apophthegmatum ex optimis utriusque lingiiae script. per Des. 

Erasmum Rot. coli. libri VIII. — Schl, der Vorrede: Apud Frib. Brisgoiae 4 Cal. 

Mart, a 1531. 8°.
64. (C 81) Des. Erasmi Rot. epistolarum opus. Basileae ex off. Frobeniana 

1538. Fol.
65. (C 82.) Adagiorum Chiliades Des. Erasmi Rot. quatuor cum sesquicenturia, 

ex postr. aut. recognitione. Froben. Basileae 1559. Fol. — Dasselbe, ohne Titel, 

in der Ausg. v. 1520 (C 83). Froben.
66. (C 84.) Des. Erasmi colloquia nunc emendatiora. Lugd. Bat. ex off. 

Elzeviriana. 1643. 8°.
67. (C 85.) P. Gyllii de Bosporo Thracio lib. III. Lugd. Bat. apud Elzevirios 1632. 

(6£$ (Ć 194.) Lateinisch-Deutsches Wörterbuch (Voeabulorum gemmula). Ohne

Titel. In mercuriali oppido Daventriensi impr. per me Ricliardum Paefroed a. 1489. 

In demselben Bande: Vocabularius rerum. Anno d. 1501. 4°.
69. (C 207.) Aldi Pii Manutii institutionum grammaticarum libri quatuor. Erasmi

Roterodami opusc. de octo de orationis partium constructione, Venetiis in aedibus A ld i  

et Andreae Soceri, mense Julii 1523. 8°.
70. (B 208.) Epistolarum Pauli Manutii libri XI uno nuper addito eiusdem quae 

Praefationes appellantur. Venetiis 1573 in aed. Manutianis; 8°.
71. (C 250.) Folioband. „In hoc volumine continentur“ : 1. (Nic. Perotti Syp.) 

Cornucopiae sive linguae lat. commentarii diligentissime recogniti atque ex arch. 
emendati. 2. Index copiosissimus dictionum omnium, quae in hisce Sypontini commen- 

tariis etc. continentur. 3 Eiusdem Sypontini libellus, quo Plynii epistoła ad Titum 
Vespasianum corrigitur. 4. Corn. Vitellii in eum ipsum libellum Sypontini Annota- 

tiones. 5. M. Terentii Varronis de lingua latina libri tres (IV. V. VI.) 6. Eiusdem 
de analogia libri tres. 7. Sexti Pompeii Festi undeviginti librorum fragmenta. 8. Nonii

4*
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Marcelli compendia. — Praefatus est Pyrrhus P e r o t t u s .  Venetiis in aedibus Ald i  
et Andreae soceri. 1513. Aus der Bibi, des Graudenzer Jesuitenklosters.

72. (C 287.) Julii Caesaris Scaligeri poetices libri VII. Ad Sylvium lilium. 
Apud Joannem Crispinum. 1561. Fol.

73. (C 286.) I. Caesaris Scaligeri de causis linguae lat. libri XIII. Lugduni apud 
Seb. Gryphium. 1540. 4°.

74. (C 330.) Petri Victorii variarum lectionum XIII novi libri. Florentiae in 
officina I u n t a r u m  Bernardi fil. 1569. 4°.

(j5.) (C 332«-) Vocabularius. [Lateinisch-Deutsches Wörterbuch.] Argentiuae per 
Mart. Flach a. d. 1490. 8°.

7fp) (C 332b ) Vocabularius incipiens teutonicum ante latinum. 8°. S. 1. e. a.

III. Geschichte, Philosophie, Theologie u. a.
*

77. (E 16.) Petri Bembi Card, rerum Venetarum historiae libri XII. Lutetiae 
ex off. Mich. Vascosani. 1552. 4°.

78. (E 189.) Vite di quattro huomini illustri: M. Farinata Uberti, Gualtiere 
Duca d’ Atene, M. Silvestro de’ Medici, e Cosimo il Vecchio. Scr. da D. Silvaro Razzi. 
In Firenze nella stamperia de’ Giunt i.  1580. 8°.

79. (E 233.) Aeneae Sylvii Piccolominei opera quae extant omnia. Basileae 
1551 per Henr. Petri. Angehängt Gnomologia ex Aen. Sylvii operibus coli, per Conr. 
Licosthenem rubeaquensem. Basil. Fol.

■ 80: (E 237.) Johannes de Thwrocz, Chi’onica Hungarorum. — In incl. terrae 
Moraviae civitate Brunensi lucubr. impr. £ £ 1488. Fol.

81. (H 59.) Ein kurtze und gründliche Anlaytung zu dem rechten verstand 
Geometriae. Durch Christoffen Puehler von Syclar. — Getruckt zu Dilingen durch 

Sebaldum Mayer. 1563. 4°.

(Hź) (L 25.) Copulata sex tractatuuin Petri Hyspani secundum doctrinam sancti 
Tliomae Aquinatis. Studio magistrorum Coloniae in bursa montis regentium ind. 
collecta. 1493. ln dems. Bande: Copulata super omnes tractatus parvoruin logicalium 
Petri Hyspani ac super tres tractatus modernorum etc.

83. (N 9.) Quintus Tomus operum D. Augustini Hipponensis ep., XXII 1. de 

civitate dei dil. rec. per J . L. Vivem continens. Basil. Froben. 1542. ln dems. 

Bande: Sextus t. op. Aug., continens rd noXefuxd^ und: Nonus t. op. A., continens 
illius tractatus. Aus dems. J. Fol. (Aus der Bibi, des Augustinerklosters.)
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(§4/ (N 17.) Eine deutsche Bibel aus dem J. 1483; unvollständig erhalten. Von 
den 583 numerirten Blättern fehlen die ersten 295; Bl. 296 beginnt mit den Sprüchen 
Salomonis. An vielen Stellen sind colorirte Bilder im Texte. „Gedruckt durch anthonium 
koburger in der löblichen kayserlichen reychstat Nürenberg“.

85. ) (N 22.) Biblia integra : summata : distincta : superemendata : utriusque 

testamenti concordantiis illustrata. Basileae, per Job. Froben de Ilammelburck. 1491. 8°.

86. (N 23.) Biblia das is t: Die gantz Heylige Schrifft Deutsch. 1538. Gedruckt 
zu Strassburg bei Wolff Köphl. 1538. (Auf dem Titel des n. T. 1537.) 8°.

87. (N 28.) Brunonis expositio admodum peculiaris in omnes divi Pauli epi- 

stolas. — Epistoła ipsius apostoli ad Laodicenses nunc primum in lucern prodit. 

Pauli ap. laudes eximie per Johannem Chrisostomum variis homeliis comprehensae 
circa operis calcem annectuntur. — Parrhisiis per Mag. Bertholdum Rembolt. 1509. 4°.

. 8§) (N 40.) 1. Compendium reverendissimi in Christo patris r. cl. D. Fantini 
Dandulo Ai-chiepiscopi Cretensis pro cathol. fidei instructione. 16 Bl. — (2) Interro- 
gatorium s. Confessionaln per venerabilem fratrem Bartholomaeum de Chaimis de 
Mediolano ord. Min. etc. — Venetiis per Revnaldum de Novimagio Teoteutonicum; 
a. s. 1486. 55 Bl. —(3) Manuale parochialium sacerdotum multum perutile. 11 Bl. 
4. Ein vast notdurfftige materi einem yeden menschen der sich gern durch ein wäre 
grüntlich bycht flyssiglich zu dem hochwirdigen Sacrament desz fronlychnams unsers 

herren ze schicken begert. — Getruckt zu Heidelbergk von Heinrico Knoblochtzern 

Anno 1494. 64 Bl. 4°.

O.

89. (N 75i) rorjyoüt'ov rov Na£iav£r}vov %ov Geohoyov anavia. — Ev ßaaih-hy 

dvahnaarst fuiävvov %ov Eoßuyiov. Fol. 1550.

90. (N 81.) Homeliae s. mavis sermones s. conciones ad populum praestantissi- 

morum ecclesiae doctorum. Col. Agr. in aedibus Heronis Alopecii. 1525. Fol.

91. (N 90.) 1) F/x-positin hyjijipommque interpretatio ex doctoribus in gymn.
Cracov. pro iuniorum eruditione — conflata. (Schl.) Collectaneum hymnorum magistri 
Michaelis de Vratislavia. Op. et imp. Joannis Haller civis et consulis Cracoviensis
1. ac f. exc. 1516. — 2) Vita beatissimi Stanislai Cracoviensis episcopi etc. — Ed. 
per egr. v. d. Joannem Dlugosch canonicum cathedralis ecclesiae Cracov. 1465. Et 
aliae legen^ae sanctorum — Impr. Cracoviae in aed. J. Haller. 1511. — 3) Modus 
confitendi (1520 handschr. auf dem Titel). Ausserdem mehrere handschriftliche Zu- 
tliaten. — 4°.

(|2, (N 97. 102. 103. 104.) Die Lombardica historia (s. o.) in 5, zum Theil 
defecten Exemplaren, aus den J. 1483, 1486 u. s. w. In N 97 (in welchem die Jahres-
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zahl weggefallen) der Name des Sammlers: Jacobus natione Januensius ordinis 
fratrum praedicatorum. *)

93; (N 140.) De salter, to dude mit der uthlegginge also dattu klar machst 
vornemen wattu dar inne lesest. 1493. Lübeck. 4°.

94. (N 149.) Sermones de tempore et de sanctis etc. Coloniae iuxta> praedica- 
tores in vico vulgariter nuncupato die Stolckgas. 1509. 4°.

95. (N 150.) Sermones de septem vitiis criminalibus eorumque remediis magistri 
Pauli Wan theosophi et concionatoris Patav. ex. Hagenau, Henr. Bran. 4°.

90.: (N 157.) Speculum exemplorum omnibus christicolis salubriter inspiciendum 
ut exemplis discant disciplinam. Argent. a. d. 1487. Fol.

*) Eines der Exemplare (N 103) stammt von B e n w i t z  her, welcher es nach einer eingeschriebenen 
Notiz am 24. März 1825 „bei einer Biicherauction im Gymnasium zu Conitz“ gekauft hat.

i V i(saammJ ,  -
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S c h u l n a c h r i c h t e n .

I. Lehrverfassung.

Ober-Prima.
Ordinarius: Oberlehrer Dr. P rä to r iu s .

1. Keligionslelire: a. K a t h o l i s c h e  (2 St.): Gnade und Gnadenmittel. Die letzten 
Dinge. Besondere Sittenlehre. Wiederholung der Kirchengeschichte. Lectüre ausgewählter 
Stücke des Johannes-Evang. im Urtexte. Religionslehrer Dr. L ü d t k e .  —

b. E v a n g e l i s c h e  (2 St.): Lectüre des Römerbriefs im Urtexte. Glaubenslehre. Confessio 
Augustana. Gymnasiallehrer B ö h m e r .

2. Deutsch und philosophische Propädeutik (3 St.): Litteraturgeschichte seit Opitz, nebst 
Lectüre geeigneter Proben. Uebungen im Disponiren und im Vortrage. Aufsätze. Wiederholung 
der Logik; empirische Psychologie. Oberlehrer Dr. K ö n i g s b e c k .

3. Latein (8 St.): a. Cicero ’s Tuscul. I  und V. Tacitus Germania. Privatim Livius V mit 
Ausw. Sprechübungen, Exercitien, Extemporalien, Aufsätze. 6 St. Oberlehrer W ę c l e w s k i .  
b. Horaz Oden I I I  und IV und ausgewählte Satiren, nebst Uebungen im Lateinsprechen. 2 St. 
Der D i r e c t o r .

4. Griechisch (6 St.): a. Thucydides II. Demosthenes olynthische Reden. Privatim Xenoph. 
Hellen. V II zum Theil. Wiederholungen aus der Grammatik. Schriftliche Arbeiten. 4 St. Der 
D i r e c t o r .  b. Homer’s Ilias 2. Hälfte, theils statarisch, theils cursorisch. Sophocles Aiax. 
2 St. Oberlehrer Dr. K ö n i g s b e c k .

5. Französisch (2 S t.): Montesquieu’s Considerations (Göbel’sche Sammlung 28). Gram
matische Wiederholungen, mündliche und schriftliche Uebersetzungen. Im Winter Schulamts- 
Candidat R e h r m a n n ,  im Sommer Gymnasiallehrer G a n d .

6. Hebräisch (2 St.): Wiederholung der regelmässigen Formenlehre. Unregelmässige 
Verba. Die wichtigsten Regeln der Syntax. Schriftliche Uebungen. II. Sam. 12. I. Reg. 3. 21. 
II . Reg. 2. Ausgewählte Psalmen. Religionslehrer Dr. L ü d t k e .

7. Polnisch (2 St.): Litteratur von 1530 bis 1640, mit entsprechenden Lesestücken aus 
Cegielski. Aufsätze. Oberlehrer W ę c l e w s k i .
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8. Geschichte und Geographie (3 St.): Geschichte der neueren Zeit. Wiederholung der 
Hauptdaten der alten und mittleren Geschichte. Geographie Deutschlands und des übrigen con- 
tinentalen Europa. Oberlehrer Dr. M ü l l e r .

9. Mathematik (4 St.): Stereometrie. Symmetrische und diophantische Gleichungen, Ket
tenbrüche , binomischer Lehrsatz. Wiederholung und Abschluss der Planimetrie. Wiederholung 
der früheren Pensa aus der Arithmetik und der Trigonometrie. Oberlehrer Dr. P r ä t o r i u s .

10. Physik (2 St.): Mechanik. Wiederholung und Ergänzung der wichtigsten früher 
durchgenommenen Erscheinungen. Oberlehrer Dr. P r ä t o r i u s .

U nter-Prim a.

Ordinarius: Oberlehrer W ę c le w ski.

1. R elig io n sleh re : a. K a t h o l i s c h e  und b. E v a n g e l i s c h e  mit Oberprima combinirt. 
c. J ü d i s c h e  (1 St., seit dem 15. Juni 1875): Von der Erkenntniss und Verehrung Gottes. 
Eintheilung der heiligen Schrift und der Sittenlehre. Prediger Dr. R o th .

2. Deutsch und philosophische Propädeutik (3 St.): Litteraturgeschichte bis Opitz nebst 
Lectüre geeigneter Proben. Lessings Minna von Barnhelm. Übungen im Disponiren und im 
Vortrage.' Aufsätze. Die Elemente der Logik. Oberlehrer Dr. N e u h a u s .

3. Latein (8 St.): a. Cicero’s Rede pro Sestio. Tacitus Agricola. Privatim Livius XXV 
und III  mit Auswahl. Uebungen im Lateinsprechen. Aufsätze. 4 St. Der O r d i n a r i u s .  — 
b. Horaz Oden I. II. nebst Uebungen im Lateinsprechen. Mündliche Ucbersetzungen, Exereitien 
und Extemporalien. 4 St. Oberlehrer Dr. K ö n i g s b e c k .

4. Griechisch (6 S t.): a. Plato’s Euthyphro und Apologie. Isocrates Panegyricus. Privatim 
Xenoph. Cyrop. I. Wiederholung und Beendigung der Syntax; schriftliche Arbeiten. 4 St. 
Der O r d i n a r i u s ,  b. Homer’s Ilias I—IX, theils statarisch, theils cursorisch. 2 St. Der Di
r e c t  o r.

5. Französisch (2 St.): Paganel, hist, de Frederic le Grand (Göbel’schc Samml. 27.) 
Grammatik vom Conjiinctiv bis zum Schlüsse; mündliche Uebersetzungen, schriftliche Arbeiten. 
Im W inter Schulamts-Candidat R e h r m a n n ,  im Sommer Gymnasiallehrer Gand .

6. Hebräisch: mit Oberprima combinirt.
7. Polnisch: mit Oberprima combinirt.
8. Geschichte und Geographie (3 St.): Geschichte des Mittelalters. Wiederholungen aus der 

alten Geschichte. Geographie der aussereuropäischen Erdtheile. Oberlehrer Dr. N eu  haus .
9. Mathematik (4 St.): Trigonometrie. Ergänzung und Erweiterung der Planimetrie. 

Wiederholung der früheren Pensa aus der Arithmetik. Oberlehrer Dr. P r ä t o r i u s .
10. Physik (2 St.): Mechanik. Oberlehrer Dr. P r ä t o r i u s .  (Seit Ostern mit Oberprima 

combinirt).

Ober-Secunda.

Ordinarius: Oberlehrer Dr. K ö n ig sb e c k .

1. Religionslehre: a. K a t h o l i s c h e  (2 St.) Die christliche Offenbarung. Göttlichkeit, 
der katholischen Kirche. Kirchengeschichte bis auf Bonifaeius. Religionslehrer Dr. L ü d t k e .

b. E v a n g e l i s c h e  (2 St.) Bibelkunde des neuen Testaments. Evang. Matth, und Brief 
des Ap. Jacobus im Urtexte. Gymnasiallehrer B ö h m e r .

c. J ü d i s c h e :  mit Prima combinirt.
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2. Deutsch (2 St.): Leetüre aus Deycks mit besonderer Berücksichtigung Götlies. Götlies 
Hermann und Dorothea. Uebungen im Disponiren und im Vortrage. Aufsätze. Im W inter 
Gymnasiallehrer G a n d ,  im Sommer comm. Lehrer W i s c h n e w s k i .

3. Latein (10 St.): Livius XXI. X X II. und cursorisch Liv. IV. Cicero’s Rede de imperio 
Pompei. Virgil’s Aen. IV. VI. V III. nebst metrischen Uebungen. Wiederholung und Ergän
zung der Tempus- und Moduslehre; stilistische Erörterungen. Mündliche Uebersetzungen, Exer- 
citien, Extemporalien, im letzten Tertial einige Aufsätze. Der O r d i n a r i u s .  •

4. Griechisch (6 St.): Herodot VI und IX. Privatim Xenoplion’s Cyropaedie mit Auswahl. 
Homers Odyssee IX  bis XV abwechselnd statarisch und cursorisch. Syntax des Verbums; Wie- 
.derholung anderer Theile der Grammatik. Schriftliche Arbeiten. Gymnasiallehrer Ł u k o w s k i .

5. Französisch (2 St.): Salvandy (Göbelsehc Sammlung 20). Syntax von den Fürwörtern 
bis zum Conjunctiv. Mündliche und schriftliche Uebersetzungen. Im W inter Gjunnasiallehrer 
G a n d ,  im Sommer Oberlehrer Dr. P r ä t o r i u s .

((. Hebräisch (2 St.): Regelmässige Formenlehre. Die leichteren unregelmässigen Verba. 
Vocabellernen und schriftliche Uebungen. Genesis c. I. fg. Religionslehrer Dr. L ü d t k e .

7. Polnisch: mit Prima combinirt.
8. Geschichte und Geographie (3 St.): Römische Geschichte. Wiederholung der Hauptdaten 

der griechischen und der deutschen Geschichte. Geographie, von Europa mit Ausschluss Deutsch
lands. Oberlehrer Dr. M ü l le r .

5). Mathematik (4 St.): Logarithmen, arithmetische und geometrische Reihe, Zinszins- 
und Rentenrechnung. Aelmliclikeit der Figuren. Oberlehrer Dr. P r ä t o r i u s .

10. Physik (1 St.): Magnetismus und Electrieität. Oberlehrer Dr. P r ä t o r i u s .

Unter-Secunda.

Ordinarius: Oberlehrer Dr. N e u h a u s .

1. Religionslehre: mit Oberseeunda combinirt.
2. Deutsch (2 St.): Leetüre aus Deycks mit besonderer Berücksichtigung Schillers. Schillers 

Jungfrau von Orleans. Tropen und Figuren. Anleitung zum Disponiren. Uebungen im Vor
trage. Aufsätze. Gymnasiallehrer Bock.

3. Latein (10 St.): Cicero’s catilinarische, Reden und Rede pro Archia. Sallust’s bell. Catil. 
Privatim Caesar de, hello civili I. Virgil’s Aeneis I. II. Wiederholung und Erweiterung der 
Syntax des Verbums. Mündliche Uebersetzungen, Exercitien, Extemporalien. D e r  O r d i n a r i u s .

4. Griechisch (6 St.): a. Xenophons Anabasis V—VII. Wiederholung der unregelmässigen 
Verba, Syntax der Casus, des Artikels, der Pronomina und Praepositionen. Schriftliche Arbeiten. 
4 St. Der O r d i n a r i u s .  — b. Home,r’s Odyssee III — VII, privatim XXI. XXII. Gymnasial
lehrer Bock.

5. Französisch (2 St.): Michaud, troisieme croisade (Göbelsclie Samml. 19). Syntax bis 
zu den Fürwörtern. Mündliche Uebersetzungen, schriftliche Arbeiten. Oberlehrer H e p p n e r .

(!. H ebräisch: mit Oberseeunda combinirt.
7. Polnisch: mit Prima combinirt.

8. Geschichte und Geographie (3 St.): Geschichte der Griechen und Maccdonior bis zu 
den Diadochen nebst Uebersicht über die Geschichte der orientalischen Culturvölker. W ieder
holung der Geographie der ausserejiropäischen Erdtheile. Der D i r e c t o r .
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!). Mathematik (4 St.): Proportionen, Potenzen, Wurzeln; quadratische Gleichungen. Lehre 
vom Kreise und von der Gleichheit der Figuren. Gymnasiallehrer P a s z o t t a .

10. Physik (1 St.): Allgemeine Eigenschaften der Körper. Lehre von der Wärme. Gym
nasiallehrer P a s z o t t a .V

O ber-Tertia.

Ordinarius: Gymnasiallehrer G and .

1. Relig'ionslelire (2 St.): a. K a t h o l i s c h e :  Katechismus von Deharbe, 1. Hauptstück 
vom Glauben. Kurzer Abriss der Kirchengeschichte. Religionslehrer Dr. L ü d t k e .

b. E v a n g e l i s c h e :  Katechismus Luthers II, 3. IV. V. Vergleichende Lectüre der Evan
gelien. Abriss der Kirchengeschichte. Ordnung des Gottesdienstes. Kirchenlieder. Gymnasial
lehrer R oh m er.

c. J ü d i s c h e  (s. o.): Biblische Geschichte von der Niederlassung Jacobs und seiner Söhne 
in Aegypten bis zur Offenbarungsgeschichte. Die zehn Gebote und der Glaube an Gott, P re
diger Dr. R o t h .

2. Deutsch (2 St.): Lectüre aus Deycks, Vortrag memorirter Gedichte. Das Wichtigste 
aus der Verslehre. Aufsätze. Gymnasiallehrer R e d n e r .

3. Latein (10 St.): Caesar bell. Gall. IV — VII incl. Ovid, 2. Hälfte nach Keck. Syntax 
von dem Conjunctiv in Relativsätzen bis zu Ende; Wiederholung und Erweiterung der Casus
lehre. Mündliches Uebersetzen, schriftliche Arbeiten. Der O r d i n a r i u s .

4. Griechisch (6 St.): Xenoph. Anab. I. II. III. Homer’s Odyss. I, nebst Einübung der 
homerischen Formenlehre. Wiederholung des Pensums der Untertertia. Unregelmässige Verba; 
Präpositionen. Schriftliche Arbeiten. Der O r d i n a r i u s .

5. Französisch (3 St.): Le Phedre franęais (Göbelsche Sammlung 24). Wiederholung und 
Beendigung der Formenlehre. Mündliches Uebersetzen; schriftliche Arbeiten. Oberlehrer H e p p n e r .

6. Polnisch (2 St.): Lesen nach Rymarkiewicz wzory prozy; Declamiren. Grammatik. 
Aufsätze. Gymnasiallehrer L u k o w s k i .

7. Geschichte und Geographie (4 St.): Deutsche Geschichte bis 1815 mit besonderer Be-
rüeksichtigung der Brandenburgiscli-preussischen Geschichte. Geographie von Deutschland. Gym
nasiallehrer R e d n e r .  *

8. Mathematik (3 St.): Wiederholung der früheren Pensa. Gleichungen des 1. Grades 
mit zwei Unbekannten. Quadrat- und Cubikwurzeln. Parallelogramm. Gymnasiallehrer P a s z o t t a .

Unter-Tertia

in zwei parallelen Coetus.

Ordinarien: Oberlehrer H e p p n e r  und Gymnasiallehrer Ł u k o w sk i.

1. Relig'ionslelire: mit Obertertia combinirt.
2. Deutsch (je 2 St.): Lesen aus Bone, Memoriren und Vortragen; schriftliche Uebungen. 

In C. 1. Gymnasiallehrer B ö h m e r ,  in C. 2. d e r  O r d i n a r i u s .

3. Latein (je 10 St.): a. Caesar de bello Gall. I—III. Wiederholung der Casuslehre; 
Tempora und Modi bis zum Conj. nach Relativis. Mündliche Uebersetzungen und schriftliche 
Arbeiten. 8 St. Die O r d i n a r i e n .  — b. Ovid, 1. Hälfte nach Keck, nebst Uebungen in der 
Prosodie und Metrik. 2 St. In C. 1. Gymnasiallehrer R e d n e r ,  in C. 2. Der O r d i n a r i u s .
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4. Griechisch (je 6 S t.): Grammatik von den verbis liquidis bis zu den verbis in ui ein
schliesslich; die wichtigsten unregelmässigen Verba. Lectiire und mündliches Uebersetzen ins Gr. 
aus Gottschick; schriftliche Uebungen. In C. 1 der O r d i n a r i u s ,  in C. 2 Gymnasiallehrer Bock.

5. Französisch (je 2 St.): Formenlehre bis zum unregelmässigen Verbum. Mündliche Ueber- 
setzungen aus dem Französichen ins Deutsche und umgekehrt; schriftliche Uebungen. In C. 1 
Gymnasiallehrer B ö s e ,  in C. 2 Oberlehrer H e p p n e r .

<>. Polnisch : mit Obertertia combinirt.
7. Geschichte und Geographie (je 3 St.): Römische Geschichte; Deutsche Geschichte bis 

zu den Kreuzzügen. Geographie von Europa ausser Deutschland. In C. 1 Gymnasiallehrer 
B ö s e ,  in C. 2 commiss. Lehrer W i s c h n e w s k i .

8. Mathematik (je 3 St.): Wiederholung des Pensums der Quarta. Buchstabenrechnung. 
Gleichungen des ersten Grades mit einer Unbekannten. Das Dreieck. In beiden C. Gymnasial
lehrer P a s z o t t a .

9. Naturgeschichte (2 St.): Aus der Zoologie: Säugethiere, Vögel, Amphibien. Botanik: 
botanische Excursionen. Beispiele aus der Mineralogie. Oberlehrer Dr. P r ä t o r i u s .

Quarta

in zwei parallelen Cötus.

Ordinarien: Oberlehrer Dr. M ü lle r  und Gymnasiallehrer Bock.

1. Religionslehre (2 St.): a. K a t h o l i s c h e :  Katechismus von Deharbe 1. Haupst. (vom 
Glauben). Wiederholung der biblischen Geschichte. Das Kirchenjahr. Religionslehrer Dr. L ü d tk e .

b. E v a n g e l i s c h e :  Katechismus Luthers II, 1. 2. III. Einführung ins alte Testament 
und Lectüre ausgewählter Bücher. Psalmen und Kirchenlieder. Gymnasiallehrer B ö h me r .

c. J ü d i s c h e :  mit Tertia combinirt.
2. Deustch (je 2 St.): Lesen, Memoriren, Vortragen. Interpunctions- und Satzlehre. 

Schriftliche Uebungen. In C. 1 im W inter Comm. Lehrer W i s c h n e w s k i ,  im Sommer Candidat 
M l e t z k o ; ,  in C. 2 Gymnasiallehrer Böse.

3. Latein (bis Neujahr je 9, nach Neujahr je 10 St.): a. Wiederholung der Formenlehre; 
Congruenz- und Casuslehre. Lectüre aus Eichert. Mündliche und schriftliche Uebersetzungen 
aus dem Deutschen. Bis Neujahr 9, hierauf 8 St. Die O r d i n a r i e n .  — b. Phädrus I  nebst 
Einführung in die Prosodie und Metrik. Seit Neujahr je 2 St. In C. 1 Comm. Lehrer W i s c h 
n e w s k i ,  in C. 2 Gymnasiallehrer Böse.

4. Griechisch (bis Neujahr je 5, hierauf je  6 St.): Formenlehre bis zu den verbis liquidis 
auschl. Uebersetzen aus dem Uebungsbuche. Schriftliche Arbeiten. In C. 1 der O r d i n a r i u s ,  
in C. 2 Gymnasiallehrer B ö h m e r .

5. Französisch (je 2 St.): Die, Abschnitte 4 und 5 aus Plötz Elementarbuch. Schriftliche 
Arbeiten. In beiden Cötus Candidat D o l e g a .

(». Polnisch: mit Tertia combinirt.
7. Geschichte und Geographie (je 3 St.): Uebersieht über die Geschichte und Geographie 

der alten Völker. Geographie der aussereuropäischen Erdtheile. In C. 1 Comm. Lehrer W i s c h 
n e w s k i ,  in C. 2 der O r d i n a r i u s .

8. Mathematik (je 3 St.): Decimalbrüclie. Die sogenannten bürgerlichen Rechnungsarten. 
Anfangsgründe der Planimetrie. In C. 1 Candidat Dolega ,  in C. 2 Gymnasiallehrer P a s z o t t a .
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Quinta
in zwei parallelen Cötüs.

Ordinarien: in C. 1 Gymnasiallehrer R e d n e r , in 0. 2 im Winter Candidat 
R eh r m ann , im Sommer Candidat M letzko.

1. ReligionslehreS a. K a t h o l i s c h e  (3 St.): Diöcesankatechismus 1. Haupstück. Biblische 
Geschichte des alten T. Religionslehrer Dr. L ü d t k e .

b. E v a n g e l i s c h e  (3 St.): Katechismus Luthers I  erklärt, II  und II I  gelernt. Biblische 
Geschichte des neuen T. Kirchenlieder. Gymnasiallehrer Böh me r .

c. J ü d i s c h e  (2 St., s. o.): Biblische Geschichte von der Erschaffung der Welt, bis zum 
Tode Abrahams, verbunden mit einigen Glaubenssätzen und Sittenlehren. Prediger Dr. R o th .

2. Deutsch (je 3 St.): Lesen, Erklären, Memoriren, Vortragen; Fortsetzung der Satzlehre. 
Schriftliche Uebungen. Die O r d i n a r i e n .

3. Latein (je 9 St.): Wiederholung des Pensums der Sexta. Unregelmässige Declination 
und Conjugation; einige wichtigere Regeln der Syntax. Mündliche und schriftliche Uebersetzungen. 
Die O r d i n a r i e n .

4. Französisch (je 3 St.): Die drei ersten Abschnitte aus Plötz Elementarbuch. Schrift
liche Uebungen. In beiden C. im Winter Cand. R e h r m a n n ,  im Sommer Land. M l e tz k o .

5. Polnisch (2 St.): Lesen und Vortragen; orthographische Uebungen. Oberlehrer 
W ę ole wski.

6. Geographie (je 2 St.): Geographie von Europa. Wiederholung des Pensums der Sexta. 
In C. 1 der O r d i n a r i u s ,  in C. 2 im Winter Gymnasiallehrer Bö se ,  im Sommer Gymnasial
lehrer P a s z  o t t a .

7. Rechnen (je 3 St.): Rechnung mit gewöhnlichen Brüchen und mit Decimalbrüchen. 
Einfache und zusammengesetzte Regel de tri. Schriftliche Uebungen. ln C. 1 Vorschullehrer 
K a l o h r ,  in C. 2 Gymnasiallehrer P a s z o t t a .

8. Naturgeschichte (seit Neujahr 2 St. comh.): Die Säugethiere bis zur vierten Ordnung; 
die Vögel; aus den übrigen Klassen des Thierreichs Repräsentanten. Candidat D o l e g a .

Sexta

in zwei parallelen Coetus.

Ordinarien: Gymnasiallehrer Böse und commiss. Lehrer W isch n ew sk i.

1. Religion (3 St.): a. K a t h o l i s c h e :  Katechismustabelle und einzelne leichtere Partien 
aus dem Diöcesan-KatechismUs und der biblischen Geschichte. Religionslehrer Dr. L ü d t k e .

b. E v a n g e l i s c h e :  Die zehn Gebote. Biblische Geschichte des alten T. Kirchenlieder. 
Gymnasiallehrer B ö h m e r .

c. J ü d i s c h e :  mit Quinta combinirt.
2. Deutsch (je 3 St.): Lesen, Erklären, Memoriren, Vortragen. Der einfache Satz. Schrift

liche Uebungen. Die O r d i n a r i e n .
3. Latein (je 9 St.): Regelmässige Formenlehre. Memoriren von Vocabeln und leichten 

Sätzen. Mündliche und schriftliche Uebungen im Uebersetzen. Die O r d i n a r i e n .
4. Polnisch: mit Quinta combinirt.
5. Geographie (je 2 St.): Vorbegriffe. Die Erdtheile überhaupt. Heimathskunde. In 

C. 1. Cand. D o l e g a ,  in C. 2. bis Neujahr der O r d i n a r i u s ,  hierauf mit C. 1 combinirt; 
seit Ostern Cand. Ml e t zk o .
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6. Rechnen (je 4 St.): Die 4 Speeies in benannten und unbenannten Zahlen. Brüche- 
Die neuen Masse. Schriftliche Uebungen. In beiden Cötus Candidat D o le g a .

7. Naturgeschichte (seit Neujahr 2 St. comb.): Die Säugethiere; Repräsentanten aus den 
übrigen Klassen des Thierreichs. Candidat D o le g a .

Vorbereitungsklasse.

Ordinarius: Lehrer K a loh r.

1. Keliginnslehre: mit Sexta eombinirt.
2. Deutsch (je 10 St.): Lesen und Erklären, Memoriren und Vortragen: Nachbildung 

einfacher Erzählungen. Uebungen in der Interpunetion und Rechtschreibung. Anfangsgründe 
der Formen- und Satzlehre. Der Ord in a r iu s . * )

3. Geographie (2 St.): Die wichtigsten Vorbegriffe. Der Ocean, Europa, insbesondere 
Deutschland und Preussen. Cand. D o l e g a .

4. Rechnen (4 St.): Numeriren bis zum Bereiche einer Million. Die 4 Speeies in reinen 
und unbenannten Zahlen. Schriftliche Uebungen. Der O r d i n a r i u s .

Technischer Unterricht.

1. Schreiben nach Heinrigs Vorschriften und nach Vorschrift des Lehrers in Quinta, Sexta 
und in der Vorbereitungsklasse je 3 Stunden. Technischer Lehrer O s s o w s k i  (in VII bis 
Weihnachten der O r d in a r iu s ) .

2. Zeichnen in den drei unteren Gyinuasialklassen je  2 St., und zwar in V und VI Zeich
nen mit Lineal und Zirkel, in IV freies Handzeichnen nach Vorlegeblättern. T. L. O ss o w sk i .  — 
In der Vorbereitungsklasse die einfachsten Linealzeichnungen nebst Erklärung der Figuren.
1 St. L. K a l o h r .

3. Gesang': In Sexta und Quinta (je 2 St.) die musikalischen Zeichen, Ton- und Taetarten; 
einstimmige Choräle, Turn- und andere Gelegenheitslieder. In Quarta (2 St.) zweistimmiger 
Gesang mit theoret. Erläuterungen (2 St.). T. L. O s s o w s k i.

In der Vorbereitungsklasse Einübung leichter Lieder nach dem Gehör, ein- und zwei
stimmig. Tonleiter, Höhe und Tiefe der Töne, Geltung der Noten und Pausen, Taetarten.
2 St. L. K a l o h r .

Aus Schülern aller Klassen mit Ausnahme von VI und VII war nach vorheriger Prüfung 
ein g e m i s c h t e r  C h o r  gebildet, welcher unter der Leitung des Vorschullehrers K a l o h r  in zwei 
wöchentlichen Stunden vierstimmige Stücke aus Erk und Greef’s Sängerhain einübte. Die für 
den katholischen Kirchengesang bestimmten Lieder übte der technische Lehrer O s s o w s k i  in 
ausserordentlichen Stunden ein.

4. Turnunterricht wurde während der Sommermonate von dem Oberlehrer Dr. P r ä t o r i u s  
in der Weise ertheilt, dass die Schüler in drei Abtheilungen je 2 Stunden und die Vorturner 
in einer besonderen Stunde eingeübt wurden. Der Bau einer Turnhalle, um den Turnunterricht 
auch während der Wintermonate fortsetzen zu können, steht in Aussicht.

*) Bis Neujahr wurde der grammatische Unterricht in zwei getrennten Stunden von dem Cand. 
Dolega ertheilt.
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Themata zu den deutschen und lateinischen Aufsätzen in Prima.

I- O b e r - P r i m a .  A. D e u t s c h e  A u f s ä t z e :  1. Welche Wirkungen hatten die Ge
setze  des Lycurg ? 2. Der Edle lebt auch nach dem Tode fort, und ist so wirksam als er lebte.
3. Fluchwürd’ger Argwohn! Unglücksel’ger Zweifel! Es ist ihm Festes nichts und Unverrücktes, 
Und alles wanket, wo der Glaube fehlt. 4. Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede; man 
soll sie billig hören beede (Klassenarbeit). 5. An der Sprache erkennt man den Menschen.
6. Ist der Ausspruch Terzky’s, die Welt werde nur vom Nutzen regiert, allgemein gültig-'? 7. Welche 
Vorzüge hat Europa vor Amerika, welche Amerika vor Europa voraus“? 8. Vos exemplaria Graeca 
nocturna versate manu, versate diurna (Klassenarbeit). 9. Homer, welcher im strengsten Sinne 
des Wortes ein Naturdichter war, hat dennoch zugleich für alle Völker und Zeiten gedichtet.
10. Schilderung der Persönlichkeit Achills nach Homer.

B. L a t e i n i s c h e  A u f s ä t z e :  1. Exponatur, qui viri ad nobilitandam Atheniensium rem- 
publicam plurimum contulisse videantur. 2. Quibus ex causis trihuni plebis Romae instituti sint, 
explieetur. 3. Vita Germanorum privata ac domestica qualis fuerit, Tacito duce et auctore de- 
scribatur. 4. Quo iure Tacitus dixerit, Germanos per dueentos et decem ferme annos a Romanis 
vinci (Klassenarbeit). 5. Patriae amorem magnorum facinorum fontem esse uberrimum. (i. Quo 
animo et Aristides et Coriolanus civium iniurias tulerint. 7. Virorum illustrium exemplis ex vetere 
historia petitis probetur, qualis sit fortunae inconstantia. 8. a) Decemviralis apud Romanos 
potestatis quaenam fuerit origo et quomodo dissoluta sit. b) Neminem ante mortem esse beatum 
(Klassenarbeit). 9. Bellone an pace clariores fuerint Athenienses.

II. U n t e r - P r i m a .  A. D e u t s c h e  A u f s ä t z e :  1. Weshalb ist Hannibal trotz seiner 
anfänglichen Siege schliesslich doch den Römern unterlegen“? 2. Man merkt die Absicht und 
man wird verstimmt. 3. Eines Mannes Tugend erprobt allein die Stunde der Gefahr. 4. Meer 
und Wüste (Klassenarbeit). 5. Ueber den Spruch: Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, Böse 
Menschen haben keine Lieder. 6. Bedeutung der Sachsenkriege Karls des Grossen für Deutsch
land. 7. Brunhild und Chriemhild, eine Characterschilderung. 8. Furcht soll das Haupt des 
Glücklichen umschweben, Denn ewig wanket des Geschickes Woge (Klassenarbeit). 9. Leid 
sitzt um so schwerer, Wo es bemerkt, dass man nur schwach es trägt. 10. Auch der Reichthum 
ist eine Kraft, So gut wie Weisheit und Stärke, Kann werden nicht minder ehrenhaft Verwendet 
zum Menschheitswerke. 11. Wenn Du Gott wolltest Dank für jede Lust erst sagen, Du fändest 
gar nicht Zeit, noch über Weh zu klagen. 12. Was nur auf Erden lebt, Da ist auch nichts so 
schlecht, Dass es der Erde nicht besondern Nutzen brächt (Klassenarbeit).

B. L a t e i n i s c h e  A u f s ä t z e :  1. Laudes Epaminondae. 2. De A. Gabinio Ł. l ’isone eon- 
sulibus. 3. Quibus rebus Graeci et populi unitatem et communem patriae sensum sibi servaverint.
4. Summa dialogi Platonis, qui Euthyphro inscribitur (Klassenarbeit). 5. Qui factum sit, ut 
Cicero et in exilium proficisceretur et revocaretur. 6. Primordia gentium fama aügeri exemplis 
historiae demonstretur. 7. Socrates quibus argumentis usus Meleti erimina diluerit. 8. Romani 
saepe victi nunquam animo fracti sunt (Klassenarbeit). 9. Nihil praeclarius quam de patria 
bene mereri. 10. Quaeritur, historia rerum Romanorum quae nobis virtutes imitandas, quae 
vitia fugienda proponat. 11. Bonarum artium magistrae et inventrices Athenae (Klassenarbeit),
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Themata für die schriftliche Abiturientenprüfung.

A. Im Ostertermin.
1. D e u t s c h e r  A u f s a t z :  Vos exemplaria Graeca nocturna versate manu, versate diurna.
2. L a t e i n i s c h e r  A u f s a t z :  Quid Romani singulis suis regibus debueränt.
3. L a t e i n i s c h e s  S c r i p t u m :  Dictat nach Muret.
4. G r i e c h i s c h e s  S c r i p t u m :  Dictat nach Thucydides.
5. F r a n z ö s i s c h e s  S c r i p t u m :  Dictat.
6. H e b r ä i s c h e  A r b e i t :  Uebersetzung und Erklärung von Genes. 39, v. 1—6.
7. M a t h e m a t i s c h e  A u f g a b e n :  a. Jemand hat eine Jahresrente von r  Thalern n-mal 

zu beziehen und zwar heute über ein Jahr zum ersten Male. Er vertauscht dieselbe heute gegen 
eine andere Jahresrente r ’, welche gleichfalls über ein Jahr zum ei'sten Male fällig ist. Wie 
lange kann er dieselbe beziehen, wenn der Zinsfuss p und auf keiner der beiden Seiten ein Vor
theil vorhanden sein soll? r — 800, n =  10 r, p =  1,05. — b. Ein Dreieck zu construiren aus 
dem Verhältniss der 3 Mittellinien t» : Q, : t0 =  7 : 5 : 3 und dem Radius des umschriebenen 
Kreises. — c. Zur Bestimmung eines Dreiecks ist die Differenz der beiden Seiten, die Differenz 
der Höhensegmente der dritten und ein Winkel an dieser gegeben; a—b =  12 in., p—q =  20 in., 
ß = 3 8 °  40'. — d. Ein Tetraeder und ein Octaeder haben dieselbe innere Berührungskugel. 
M an soll die Inhalte beider Körper durch den Radius dieser Kugel ausdrücken und dann das 
gegenseitige Verhältniss derselben bestimmen.

B. Im Sommer termin.
1. D e u t s c h e r  A u f s a t z :  Welche Eigenschaften machen Achill zu einer echt griechischen 

Persönlichkeit V
2. L a t e i n i s c h e r  A u f s a t z :  Veteres Germani quibus virtutibus fioruerint exponatur.
3. L a t e i n i s c h e s  S c r i p t u m :  Dictat nach Ruhnken.
4. G r i e c h i s c h e s  S c r i p t u m :  Dictat nach Demosth. Olynth. I.
5. F r a n z ö s i s c h e s  S c r i p t u m :  Dictat nach Rollin.
0. H e b r ä i s c h e  A r b e i t :  Deuteronom. c. 10 v. 1—(1 zu übersetzen und zu erklären.
7. M a t h e m a t i s c h e  A u f g a b e n :  a) Die Differenz der beiden äusseren Glieder einer 

aus 4 Gliedern bestehenden geometrischen Reihe ist a , die Differenz der beiden inneren Glieder b. 
Wie heisst diese Reihe? Beispiel: a =  189, b =  36. — b. Zur Bestimmung eines Dreiecks ist 
eine Seite, die Differenz der beiden anderen und der Radius des eingeschriebenen Kreises gegeben. 
Beispiel: c =  10 Meter^ a—b =  3 M., <i =  3 M. — c. Von einem Dreiecke kennt man das 
Verhältniss der Grundlinie zu der Höhe, das Verhältniss der zu den beiden Seiten gehörigen 
Mittellinien und die dritte Mittellinie selbst. Welche Determination verlangt diese Aufgabe? 
Zur Construction soll benutzt werden: c : h =  7 : 6, ta : tb =  3 : 2. — d. Ein abgekürzter 
grader Kegel hat die Eigenschaft, dass eine alle drei Flächen berührende Kugel in denselben 
gelegt werden kann. Man kennt den Radius dieser Kugel und das Verhältniss der Radien der 
beiden Grundflächen. Zu bestimmen sind der Inhalt und die Oberfläche dieses Kegelstumpfes.

Verzeichniss der eingeführten Lehrbücher.

1. Religioitslehre. a. K a t h o l i s c h e :  In I  und II Dubelmans Leitfaden. In III Storch 
Cultus der kath. Kirche. In II I  und IV : Deharbe’s grosser Katechismus. In V, VI, VII: 
Diöcesankateehismus und Schuster, bibl. Geschichte.
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b. E v a n g e l i s c h e :  In I und II : Hollenbergs Hülfsbucli. In IV—V II: Preuss bibl. 
Geschichten. In III—V I: Weiss Religionsbüchlein nach Luthers Katechismus und „Achtzig 
Kirchenlieder“.

2. Deutschs In 1, II, I I IA:  Deycks deutsches Lesebuch. In II IR —V II: Bone’s kleineres 
Lesebuch.

3. Latein. In allen Klassen: Moiszisstzig’s lat. Schulgrammatik. In I  und II: Süpfle’s 
Stilübungen. In III, IV und V I: Ostermann’s Uebungsbücher. In IV: Eichert’s Chrcstomathia 
latina. In V: Moiszisstzigs’s Uebungsbuch.

4. Griechisch. In T—IV : Buttmann’s Grammatik. In 111B und IV: Gottschick’s Lese
buch und Beispielsammlung zum Uebersetzen.

5. französisch. In I—-III B: Knebel’« Grammatik und Höchsten’« Uebungsbuch. In IV 
und V : Plötz Elementarbuch.

(!. Polnisch. In I  und II: Cegielski Nauka poezyi. In I I IA—VI: Rymarkiewicz wzory 
prozy I u. II. Szostakowski’s Grammatik.

7. Hebräisch. In I u. II : Vosen’s Grammatik und Griinm’s Vocabularium.
8. Geschichte und Geograpliie. In I—IIIA : Pütz Grundriss. In I I I B und IV : W elter’s 

Weltgeschichte. In allen Klassen: Nieberding’s Leitfaden.
9. Mathematik. Koppe’s Arithmetik, Planimetrie, Stereometrie: Vega’s Logarithmentafeln.
10. Naturwissenschaft. In I u. II : Koppe’s Physik. In I I IB,  V und VI: Schilling’« 

kleine Naturgeschichte.
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II. Yerfiigungen von allgemeinerem Interesse.

1. B e r l i n ,  den  10. Se p t .  1874.  Die Inhaber der ctatsmässigen Oberlehrerstellen an 
den Gymnasien u. s. w. haben bei Dienstreisen die Diäten und Keisekosten nach den Sätzen ad IV 
des § 1 des Ges. vom 24. März 1873 zu liquidiren. (Mitgetheilt K ö n i g s b e r g ,  den 18. Sept.)

2. K ö n i g s b e r g ,  d e n  29. Se p t .  1874.  Zum Mitgliede der Prüfungscommission für 
besondere Zwecke wird der Oberlehrer Dr. N e u h a u s  ernannt.

3. K ö n i g s b e r g ,  d e n  G. Oct .  1874 .  Die „Deutschen Monatshefte“ werden empfohlen-
4. K ö n i g s b e r g ,  den  20. Oct.  1874.  Gleich den polnischen Predigten ist auch die 

Vorlesung der Perieopen in polnischer Sprache in der Gymnasialkirche künftig zu unterlassen.
5. K ö n i g s b e r g ,  d e n  29. Oct.  1874.  Der Normallehrplan ist künftig in den Klassen 

IV, V und VI vollständig durchzuführen, und der facultative polnische Unterricht in ausser
ordentliche Lehrstunden zu verlegen.*)

G. B e r l i n ,  den  29. Oct.  1874.  Früheren Schülern eines Gymnasiums oder einer Real
schule 1. Ordnung ist die Darlegung der Reife für Prima (behufs Zulassung zur Portepeefähnrichs- 
Prüfung) nur nach Ablauf derjenigen Zeit zu gestatten, welche sie auf der Schule zu diesem 
Zwecke gebraucht haben würden. (Mitg. Königsb. den 7. Nov.)

7. K ö n i g s b e r g ,  den  1. Dec.  1874 .  Mittheilung des Statuts der Charlotten-Stiftung 
für Philologie.

8. B e r l i n ,  d e n  1. Dec .  18 74. Ueber Handschriften und alte Drucke der Gymnasial
bibliotheken sind Berichte zu veröffentlichen (s. o, S. 17). Mitg. Königsb. den 11. Dec.

9. K ö n i g s b e r g ,  den 18. Dec .  1874.  Wenn in dem Schulprogramm der Anstalt ein 
Gegenstand der vaterländischen Geschichte behandelt wird, so ist künftig ein Exemplar an das 
Curatorium des Reichs- und Staats-Anzeigers einzusenden.

10. K ö n i g s b e r g ,  d e n  22. Dec.  1874. Mit dem Semesterschlusse ist das Religionshand
buch von M a r t i n  ausser Gebrauch zu setzen.

11. K ö n i g s b e r g ,  den  23. Jan .  1875.  Es wird auf W i e s e ,  höheres Schulwesen etc. 
Bd. III, aufmerksam gemacht.

12- K ö n i g s b e r g ,  d e n  29. J a n .  1875.  Bei Feststellung und Ausfertigung der Censuren 
und Abgangszeugnisse ist nach den auf der vorjährigen Directorenconferenz vereinbarten Grund
sätzen, welchen das Ivön. Pr.-Schulcollegium beitritt, zu verfahren.—-Die anzuwendenden Formulare 
werden gleichzeitig übersandt. —

13. B e r l i n ,  den  2. F e b r .  1875.  Unter Beifügung einer Ansprache der deutschen 
anthropologischen Gesellschaft werden Erhebungen über Farbe der Augen, der Haare und der 
Haut der Schüler angeordnet. (Mitg. Königsb. den 17. Febr.)

14. K ö n i g s b e r g ,  d e n  2 0. F e b r .  187  5. Es wird genehmigt, dass an Stelle des Martin- 
schen Lehrbuchs der Leitfaden von D u b e l m a n  gebraucht werde, und der Gebrauch desselben 
vom künftigen Schuljahre ab, unter Beseitigung des Katechismus von D e h a r b e ,  von Untertertia 
an beginne.

15. K ö n i g s b e r g ,  d e n  27. F e b r .  1875 .  Zur Anschaffung neuer W andkarten werden 
480 Mark aus der Schulgeld-Mehreinnahme bewilligt.

*) Die hierdurch veranlasste Aenderung des Lehrplans, genehmigt durch Verf. vom 18. Nov, 1874, 
ist mit dem 1. Januar 1875 in Kraft getreten.

6*
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16. B e r l i n ,  den  9. Mä r z  18.75. Die Verfügung vom 18. März 1871, nach welcher 
Erlasse der katholisch-kirchlichen Oberbehörden den Schülern höherer Lehranstalten ohne vor
gängige Genehmigung des Anstaltsvorstehers in den Schulklassen nicht mitgetheilt werden dürfen, 
wird auf die Mittheilung derselben auch in den mit den Anstalten verbundenen Kirchen aus
gedehnt. (Mitg. Königsb. den 13. März.)

17. K ö n i g s b e r g ,  den  22.  M ä r z  1875.  Uebcrsendung der Instruction für die Vorsteher 
der höheren Schulanstalten zur Vollziehung des Reichsimpfgesetzes vom 8. April 1874.*)

18. K ö n i g s b e r g ,  d e n  10. Mai  1875.  Mit dem Deccrnate über die katholischen Gym
nasien der Provinz Preussen ist bis auf Weiteres der Provincial - Schulrath Dr. S c h r ä d e r  
beauftragt.

19. B e r l i n ,  d e n  2 6. A p r i l  (Mitg. Königsb. den 8. Mai) 1875. Mittheilung der unter 
den deutschen Staatsregierungeu mit Ausnahme Baierns getroffenen Vereinbarung über neue Rege
lung des Programmenwesens. Hiernach findet künftig betreffs Beigabe einer wissenschaftlichen 
Abhandlung ein Zwang nicht mehr statt. Die Verbreitung der gedruckten Schulnachrichten kann 
sich auf den Kreis des betheiligten Publicums und der betreffenden Behörden beschränken; zu 
weiterer Verbreitung gelangen nur die Programme mit wissenschaftl. Abhandlungen, und auch 
diese nur, soweit deren Mittheilung begehrt wird, wozu die Vermittelung durch eine buchhänd
lerische Centralstelle (Teubner in Leipzig) erfolgt.

20 . K ö n i g s b e r g ,  d e n  31. Mai  1875.  Die für das Gymnasium vorgeschlagenen Disci- 
plinargesetze werden mit verschiedenen Abänderungen genehmigt.**)

21. B e r l i n ,  12. Mai  1875.  (Mitg. Königsb. d. 26. Mai.) Die Theilnalime an der 
Schülerzeitschrift „ F r e y a “ ist Schülern nicht zu gestatten. Ueberhaupt sind Schülervereine, 
die an sich zu billigen sind, nur dann zulässig, wenn sie sich auf Schüler einer und derselben 
Anstalt beschränken, so dass deren Director eine Verantwortlichkeit dabei übernehmen kann.

22. K ö n i g s b . ,  den  5. u n d  17. J u n i  1875.  Nachdem mit Genehmigung des Kgl. Mi
nisteriums Religionsunterricht für die jüdischen Schüler eingerichtet und eine bestimmte Remu
neration für Ertheilung desselben aus der Gymnasialcasse festgesetzt ist, wird bestimmt, dass 
dieser Unterricht nur in dem Sinne obligatorisch ist, als Schüler, welche denselben nach Bestim
mung der Eltern angenommen haben, ihn bis zu etwaiger Abänderung der Eltern regelmässig 
zu besuchen haben, und dass dergleichen Abänderungen nur beim Schlüsse des Semesters in 
Kraft treten können. Der jüdische Religionslehrer ist bei Feststellung der Censuren der jüdi
schen Schüler, die er als jüdischer Religionslehrer zu unterzeichnen hat, zuzuziehen.

22. K ö n i g s b . ,  den 16. J u n i  1875.  Von Seiten des Herrn Ministers sind 435 Mark 
zur Anschaffung eines Harmoniums für das Gymnasium bewilligt.

23. K ö n i g s b . ,  d e n  19. J u n i  1875.  Definitiv angestellte Gymnasiallehrer u. s. w., welche 
als commissarisch beschäftigte Kreisschulinspectoren beurlaubt werden, beziehen den Wohnungs
geldzuschuss der Stelle, aus welcher sie beurlaubt sind, unverkürzt fort.

27. K ön ig sb . ,  den  26. J u n i  1875. Die Einführung von S i e b e l i s  Tirocinium poeticum 
und D a n i e l ’s Leitfaden für den Unterricht in der Geographie wird genehmigt, ebenso die

*) Die für die Schüler resp. deren Angehörige zu beachtenden Bestimmungen sind in die weiter 
unten mitgetheilte Disciplinar-Ordnung aufgenommen.

**) Dieselben sind am Schlüsse des Programms mitgetheilt.



Beseitigung der griechischen Grammatik von B u t t m a n n ,  an deren Stelle gemäss Verfügung vom 
8. Juli d. J . zunächst die gr. F o r m e n l e h r e  von F r a n c k e - B a m b e r g  treten wird; über einen 
zur Einführung vorgeschlagenen Leitfaden der gr. Syntax ist die Entscheidung noch Vorbehalten.

III. Cllu'onili-

1. Las Schuljahr begann am 10. Sept. v. J . Im Laufe desselben wurde der Unterricht, 
der vorgeschriebeneu Ferienordnung gemäss, Weihnachten vom 23. December bis zum 7. Januar, 
Ostern vom 24. Mürz bis zum 8. April, Pfingsten vom 15. bis zum 20. Mai ausgesetzt.

2. Im Lehrercollegium haben im verflossenen Jahre folgende Veränderungen stattgefunden.
Schon mit dem Schlüsse des vorigen Schuljahres tra f die Nachricht von einem doppelten

empfindlichen Verluste ein, welcher dem Gymnasium bevorstand. Der zweite Oberlehrer Herr 
Dr. M e i n e r t z ,  welcher dem hiesigen Gymnasium seit Ostern 18611 angehört hatte, übernahm, 
nachdem er am 3. Juli 1874 von Sr. Majestät dem Kaiser und Könige zum Gymnasial-Director 
ernannt worden war, mit dem 1. September v. J. die ihm übertragene Direetion des Königlichen 
Gymnasiums zu Braunsberg. Einen Monat später verlies» uns auch der erste Oberlehrer Herr 
Professor Dr. S t e i n ,  welcher an dem hiesigen Gymnasium seit dem Herbst 1858 ununterbrochen 
gewirkt hatte, um die Stelle als Prorector und erster Oberlehrer am Königlichen Gymnasium 
zu Ratihor zu übernehmen. Beide Männer, durch Wissen, Lehrgeschick und gewissenhafteste 
Plichttreue ausgezeichnet und in ihrem Berufe unermüdlich und mit reichstem Erfolge thätig, 
haben sich ebensowohl den Anspruch auf bleibenden Dank ihrer Schüler erworben, wie sie auch 
der Erinnerung ihrer Amtsgenossen durch die Zuverlässigkeit ihres Characters und ihre echt, 
eollegialische Gesinnung stets werth bleiben werden.

Die Wiederbesetzung der erledigten Stellen erfolgte in der Weise, dass die erste Oberleh
rerstelle durch Ministerial-Erlass vom 17. August v. J . dem bisherigen zweiten Oberlehrer am 
Gymnasium zu Culm, W ę c l e w s k i ,  die zweite Oberlchrerstcllc durch Erlass von demselben 
Datum (lein zweiten Oberlehrer am Gymnasium zu Gnesen, Dr. M ü l l e r ,  beides vom 1. Octo- 
ber v. J . au, verliehen wurde. Herr Oberlehrer Węclewski tra t schon mit dem Beginn des 
neuen Schuljahres, Herr Dr. Müller mit dem 1. October 1875 die neue Thätigkeit an. S t a n i s 
l a u s  W ę c l e w s k i ,  geboren zu Moseritz den 10. November 1820, besuchte das Mariengymnasium zu 
Posen, studirte Philologie zu Bonn, Berlin und Breslau, bestand 1840 die Prüfung pro fac. doe., hielt 
an dem Mariengynmasium zu Posen sein Probejahr ab, wurde mit dem 1. April 1852 am Gym
nasium zu Culm als ordentlicher Lehrer definitiv angestellt und am 10. Oct. 1855 zum Oberlehrer 
befördert. Derselbe veröffentlichte bis dahin: 1) Uebcr das polnische Lautsystem. Programm, 
Culm 1853. 21 De Polonorum cultu et humanitate decimo sexto et ineunte decimo septimo
saeculo. Programm, Culm 1859. 3) Flis Klonowicza, episches Gedicht. Text und Erklärung.
Culm 1862. 4) Sielanki Szymonowicza. Text, Erklärung und Biographie des Dichters.
Culm 1864. 5) Simon Maricius. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Polens. Programm, Culm 1867.— 
Dr. E m i l  M ü l l e r ,  geh. den 24. Juni 1829 zu Mroczyn hei Kempen (Prov. Posen), besucht 
bis 1851 das Gymnasium zu Lissa, studirte Geschichte und Philologie zu Breslau bis 1855, war 
längere Zeit als Hauslehrer thätig, bestand 1860 das Examen pro fac. doe., begann seine Lehr
tä tig k e it  an der Realschule zu Rawicz, wurde 1862 daseihst als ordentlicher Lehrer angestellt, 
1865 an das Gymnasium zu Gnesen versetzt und 1858 zum Oberlehrer ernannt. Auf
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Grund seiner Dissertation „Bedeutung und Folgen der Perserkriege. Eine Qucllenstudie“ 
erhielt er 1‘864 von der Universität Jena die Doctorwürde.

Durch Verfügung vom 23. Juli v. J. wurde der fünfte ordentliche Lehrer Herr Dr. P a u l  
S c h u l t z  vom 31. Juli ab von seinen Functionen entbunden, um die commissarische Verwaltung 
der Kreisschulinspectorstelle zu Neuss zu übernehmen. Die Beurlaubung desselben dauert auch 
gegenwärtig noch fort. Zur provisorischen Vertretung der fünften ordentlichen Lehrerstelle 
wurde mittelst Verfügung vom 10. August v. J . der bis dahin am Gymnasium zu Neustadt 
beschäftigt gewesene Candidat dos höheren Schulamts Herr J o s e p h  W i s c h n e w s k i  vom
1. September ab dem hiesigen Gymnasium überwiesen. Derselbe ist am 17. Dec. 1844 zu 
Lautern bei Rössel geboren, besuchte die Gymnasien zu Rössel, Braunsberg und Neustadt bis 
1866, studirte hierauf Philologie an der Universität zu Königsberg und bestand die Prüfung 
pro fac. doc. 1872. Sein Probejahr begann er 1871 an der Realschule auf der Burg in Königs
berg und war hierauf an den Gymnasien in Braunsberg und Neustadt commissarisch beschäftigt.

Unter dem gleichen Datum wurde der in Ableistung des Probejahrs begriffene Schulamts-Cau- 
didat Herr O t t o  H e r w e g  zu fernerer commissarischer Beschäftigung dem Gymnasium zu Neustadt 
überwiesen. Die Lehrstunden desselben konnten dadurch wieder besetzt werden, dass mit dem 
Beginn des neuen Schuljahres der Candidat des höheren Schulamts Herr H e l m u t h  D o l e g a  
sein Probejahr am hiesigen Gymnasium antrat und zugleich eine volle Lehrbeschäftigung com
missarisch übernahm. Derselbe ist geboren den 8. September 1848 zu Panzerei bei Osterode, 
besuchte das Gymnasium zu Hohenstein bis 1867 und studirte hierauf Mathematik zu Königsberg 
und Breslau bis 1873. Die Prüfung pro fac. doc. bestand er 1874.

Durch Verfügung vom 21. August 1874 wurde die noch erledigte achte ordentliche Leh
rerstelle dem bisherigen commissarischen Verwalter derselben Herrn J o h .  Heini-. B ö se  vom 
1. Juli v. J. ab definitiv übertragen. Derselbe wurde am ersten Tage des neuen Schuljahres 
nach dem Eröffnungsgottesdienste vor dem versammelten Lehrercollegium durch den Director in 
sein neues Amt cingeführt und vereidigt.

Der wissenschaftliche Hülfslehrer Herr J o h a n n e s  S e e m a n n ,  welcher seit Herbst 1872 
am hiesigen Gymnasium mit Eifer und Erfolg tliätig gewesen war, wurde durch Verfügung vom 
10. August 1874 vom 1. Sept. v. J. ab in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium zu Brauns
berg versetzt. Von dem gleichen Zeitpunkte und mittelst Verfügung vom gleichen Datum wurde 
der Schulamtscandidat Herr H e i n r i c h  R e h r m a n n  ans Minden, bisher in Braunsberg, dem 
hiesigen Gymnasium zur Aushülfe zugewiesen; derselbe verliess uns jedoch schon nach einem 
halben Jahre wieder, um eine vom 1. April d. J . ab ihm verliehene ordentliche Lehrerstelle an 
der Realschule zu Lübben anzutreten. An seiner Stelle wurde durch Verfügung vom 8. April 
d. J. der Schulamtscandidat Herr J o s e p h  M l e t z k o ,  bis dahin am Gymnasium zu Deutscli- 
Crone beschäftigt, dem hiesigen Gymnasium überwiesen. Derselbe ist geb. zu Klein-Grauden 
bei Leobscliiitz am 1- Jan. 1845, besuchte bis 1867 das Gymnasium zu Leobsclititz, studirte bis 
1872 in Breslau, begann sein Probejahr in Glatz und war ausserdem an den Gymnasien zu 
Oppeln und (nach einer Unterbrechung) zu Deutsch-Crone tliätig.

Durch Verfügung vom 5. Juni d. J. wurde dem Prediger Herrn Dr. R o t h  der Religions
unterricht der jüdischen Schüler übertragen. Derselbe begann seine Thätigkeit am 15. Juni.

3. Dem Religionslehrer Herrn Lic.  L ü d t k e  wurde von der theologischen Faeultät der 
Academie zu Münster durch Diplom vom 25. November vor. J. die Würde eines Doctors der 
Theologie verliehen.

4. D er G e b u r t s t a g  Sr. M a j e s t ä t  u n s e r e s  a l l e r g n ä d i g s t e n  K a i s e r s  u n d  Kö 
n igs  wurde am 22. März d. J. durch Gottesdienst in der Gymnasialkirche und hierauf in der
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Aula des Gymnasiums durch Gesang und Declamation der Schüler, hei zahlreicher Betheiligung 
des Publicums, festlich begangen. Die Festrede hielt Herr Gymnasiallehrer R e d n e r .

5. Am 6. Mai d. J . wurden 24 Schüler des Gymnasiums, nachdem sie von dein Religions
lehrer Herrn Dr. Lüdtke in längerem Unterrichte vorbereitet waren, zur ersten h. Communion 
angenommen.

6. Am 11. Mai starb ein braver und fleissiger Schüler der Anstalt, der Oberprimaner 
P e t e r  K ł o s o w s k i ,  in seiner Heimath Bladau, Kreis Conitz, nach längerer Krankheit. Der 
in seinem Heimathsorte stattfindenden Beerdigung wohnten seine bisherigen Mitschüler bei.

7. Mit dem 12. Mai d. J. schied der Herr Provincial-Schulrath Dr. G o e b e l  aus seiner 
Stellung als Mitglied des Provincial-Schulcollegiums und Decernent für die Angelegenheiten der 
höheren katholischen Lehranstalten der Provinz Preussen, um in gleicher Stellung an das Pro- 
vincial-Schulcollegium zu Magdeburg überzugehen. Derselbe nahm von dem Lehrercollegium 
des hiesigen Gymnasiums durch ein Schreiben vom 11. Mai d. J . in herzlichen Worten Abschied. 
Der Dircctor übernahm es im Aufträge des gesummten Lehrereollegiums, die Wünsche und das 
Lebewohl des scheidenden Vorgesetzten zu erwidern und glaubte dabei insbesondere hervorheben 
zu sollen, wie demselben gerade an der hiesigen Anstalt, deren Leiter er eine Reihe von Jahren 
hindurch gewesen, eine bleibende dankbare Erinnerung gesichert sei.

8. Am 1. Juni d. J . beehrte der Herr Regierungspräsident v. F l o t t w e l l  aus Marienwerder 
bei Gelegenheit seiner Anwesenheit in Conitz das Gymnasium mit einem Besuche und nahm in 
Begleitung des Directors die Räumlichkeiten desselben in Augenschein.

9. Der gemeinsame Ausgang der Schule wurde am 22. Juni d. J . nach Buschmühle unter
nommen.

IV. Schiller-Frequenz.

Das Gymnasium zählte beim Schlüsse des vorigen Schuljahres in den Gymnasialklassen 461, 
in der Vorbereitungsklasse 10, im Ganzen 471 Schüler. Im Laufe der Herbstferien gingen noch 
ab vom Gymnasium 49, von der Vorschule 1 Schüler. Neu aufgenommen wurden während des 
W inters in die Gymnasialklassen 81, in die Vorschule 18 Schüler. Die Gesammtfrequenz betrug 
demnach im W inter im Gymnasium 493 ( IA  16, IB  23, IIA  21, IIB  .r>2, II I  A 50, III B a 40, 
IIIB b 37, IVa 45, IVb 44, Va 45, Vb 41, V ia 40, VIb 39), in der Vorschule 27, im Ganzen 
520 Schüler. Im Laufe des Winters gingen ab vom Gymnasium 36 (davon 7 mit dem Zeugniss 
der Reife), von der Vorschule 2 Schüler; während der Osterferien vom Gymnasium 10 Schüler. 
Zu Anfang des Sommers wurden neu aufgenommen: in das Gymnasium 6, in die Vor
schule 2 Schüler. Die Gesammtfrequenz im Sommer betrug daher im Gymnasium 453, in der 
Vorschule 27, zusammen 4S0 Schüler. Von diesen sassen 9 in IA , 21 in IB , 19 in IIA , 
48 in IIB,  43 in I I I A, 39 in IIIB a, 34 in II IB b , 43 in IV a, 43 in IVb,  40 in Va,  39 in 
Vb,  37 in V ia , 38 in VIb,  27 in VII. Der katholischen Confession gehörten 198, der evan
gelischen 219, der jüdischen 63 Schüler an; aus Conitz gebürtig waren 83, auswärtige 397; 
ihrer Muttersprache nach Deutsche 397, Polen 83. Bis zum 20. Juli sind seit Beginn des Sommer
semesters noch 10 Schüler vom Gymnasium und 1 von der Vorschule abgegangen, so dass an 
diesem Tage die Gesammtfrequenz 469 betrug.
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D as Zeugniss der Keife wurde im Laufe des Schuljahres in 2 Terminen 13 Oberprimanern 
ertlieiit. Bei der mündlichen Prüfung im Ostertermine, welche am 20. März unter dem Vorsitze 
des Herrn Prorincial-Schulraths Dr. G o e b e l  stattfand, wurde dasselbe folgenden 7 Schülern 
zuerkannt:

N a m e G e b u r t s o r t
Con-

fession
Alter

Aufei
auf
dem

Gymn.

ithalt

in
Prima

Berufsfach

1. August B e h r e n d t  . Damrau, Kr. Flatow kath. 21 u v . 2'/, Theologie

2. Moritz Coh n  . . . . Samotschin, Kr.Chod- 
ziesen

jüd. 1®7, 2 7, 2‘/a Jurisprudenz

3. Ernst C o s a c k . . . Danzig evang. 20*/* 11' , 27, Jurisprudenz

4. Johann v. L u k o w i c z Blumfclde, Kr.Conitz kath. 203 , H '/i 27, Medicin

5. Hugo N e u m a n n .  . Tuchei jüd. 20 9 27, Medicin

fi. Heinrich P  öh 1 m a n n Conitz evang. 23 9'/ 2' , Feldmesskunst

7. Ijco P r ą d z y n s k i  . Prądzonna, Kr. 
Schlochmi

kath. 24 10 'u 37, Theologie

Bei der am 20. Juli unter dem Vorsitze des Herrn Provincial-Schulraths I)r. S c h r ä d e r  
stattgehabten mündlichen Prüfung erhielten folgende 6 Oberprimaner des Zeugniss der Keife:

N a m e Gebur t sor t
Con-

fession
Alter

Aufei
auf
dem

Gvmn.

lthalt

in
Prima

Berufsfach

1. Rudolf v. I n g e r s 
l e b e n  ................

Katharinenhof bei 
Vandsburg

evang. 187. 7 2 Jurisprudenz

2. Robert K o c h  . . . Löbau evang. 20 10 2 Jurisprudenz

3. Johann N e lk e  . . . Frankenhagen, Kr. 
Conitz

kath. 207. 10 2 Baufach

4. Richard R i c h t e r  . Conitz evang. 19 8 2 Philologie

B. Otto Z a s t r ó w  . . . Summin, Kr. Carthaus evang. 197. 7 2 Jurisprudenz

6. Johann Z i e m a n n  . Zakrzewo, Kr. Flatow kath. 217, 7 2 Theologie

Nelke, Richter unc Ziemann wurden voii der mündliehei i Prüf mg entbunden.

V. Un tt'rrichtsni i ttel.

Die L e h r e r b i b l i o t h e k ,  welche von dem Herrn Oberlehrer W ę c l e w s k i  verwaltet wird, 
sowie die nach Klassen gesonderten S c h ü l e r b i b l i o t h e k e n  erhielten auch in diesem Jahre 
durch Verwendung der etatsmässigen Mittel mannigfachen Zuwachs. Unter anderm wurde
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angeschafft: 1. Für die Lehrerbibliothek, ausser der Fortsetzung der verschiedenen Zeitschriftenr 
Gervinus, deutsche Dichtung IV. V; Gödeke, Grundriss der deutschen Dichtung; die Fort
setzung de»- Monumenta Germaniae historica, sowie die von Sybel’s Gesch. der Revolutionszeit, 
Ranke’s sämmtl. Werken, Schmid’s Encyclopädie, Schäfer’s 7jähr, Krieg, Grimm’s Wörterbueh, 
Ewald’s Eroberung Preussens, Keil’s Gramm, latini, Sachs franz. Wörterbuch, Wiese’s höherem 
Schulwesen, und der Gesch. des deutsch-französischen Krieges; Niebuhrs Vorträge über alte 
Geschichte; Rud. v. Räumers sprachwissensch. Schriften; Danzels Lessing; Droysen Gustav 
Adolf; Mommsens röm. Chronologie; Mommsens röm. Staatsrecht; Schmalfelds Erfahrungen; 
Ritter’s geogr.-statistisches Lexicon; Richter’s Annalen der deutschen Geschichte; SteindorfF, 
Jahrbücher d. d. R. unter Heinrich III.; Christ Metrik; Dio Chrysostomus v. Emperius; Ennius 
v. Vahlen; Aristoteles Poetik v. Vahlen; Zellers Gesch. der griech. Philosophie; Friedreichs 
Realien; Hankeis Geschichte der Mathematik. — 2. Für die Schülerbibliothek: Vischer, 
Erinnerungen aus Griechenland (I), Pütz vergl. Erd- und Völkerkunde (I), Freitags Bilder aus 
der deutschen Vergangenheit (I), Freitags Fabier (I), Freitags Ahnen 1—8 (I), Cholevius 
Erläuterung v. Hermann und Dorothea (I), Dippels gesammte Naturwissenschaften Bd. 1 (I), 
Giesebreclit deutsche Kaiserzeit Bd. 4 (I), Hesekiels Buch vom Fürsten Bismarck (I), Baumeisters 
Culturbilder (I ) , Daniels Geographie (I) , Gervinus Shakespeare (I ) , Fr. Reuters nachgelassene 
Schriften (I und IIA ), Scotts Ivanhoe v. Stein bearb. (II A), die letzten Tage Pompejis nach 
Bulwer v. Springer (IIA), das Steppenross v. E. Wagner (IIA), die Franklin-Expeditionen (IIA)) 
der Inselkönig nach Galen von Larkowitz (IIA), Jägers punische Kriege (HA), Wagner, unsere 
Vorzeit (IIA), W. Müller, der grosse König (HB), Coopers Seegemälde v. A. Stein (IIB ), der 
weisse Häuptling von E. Wagner (IIB), Springer, Bilder aus dem Natur- und Völkerleben (IIB), 
Kitsche, Abenteuer auf Reisen (IIB), Niedergesäss, Landschafts- und Sittengemälde (HB), Fried
mann, ostasiatische Inselwelt (IIB ), Lyu-Payo v. Ziethen (IIB); Ohly, Büchlein v. deutschen 
Kronprinzen, und dess. Büchlein vom Pr. Friedr. Karl (III A); Stahl’s Wasserwelt (IIIA); Ohly, 
das Büchlein vom Kaiser Wilhelm (III B), Hebels ausgew. Erzählungen des Rhein. Hausfreundes 
(IIIB ), Wagner, der gelehrte Spielkamerad (III B), Hoffmanns neuer deutscher Jugendfreund 
(IIIB), Ballantyne, die Schiffbrüchigen (IV), Stoll’s Erzählungen aus der Geschichte (IV). Ausser
dem wurde, nach einer Revision sämmtlicher Schülerbibliotheken und der dabei erfolgten Aus
scheidung einer grösseren Anzahl theils ungeeigneter, theils abgenutzter Bücher ein grosser Theil 
der letzteren (namentlich in den Bibi, von IV und V) neu angeschafft.

Die Sammlung der für den geographischen und geschichtlichen Unterricht erforderlichen 
W andkarten wurde aus den von der Kgl. Behörde bewilligten Mitteln ergänzt bez. erneuert.

An G e s c h e n k e n  ging der Anstalt zu: 1. Von dem Kgl. M i n i s t e r i u m :  Die Fort
setzungen von Haupt’s Ztschr. für deutsches Alterthum und Kuhn’s Ztschr. für vergleichende 
Sprachforschung. 2. Vom Kgl. P r o v i n c i a l - S c h u l c o l l e g i u m :  Klempin, diplomatische Bei
träge zur Geschichte Pommerns; Klempin und Kratz, Matrikeln und Verzeichnisse der Pommer- 
sclien Ritterschaft. 3. Von Herrn Gymnasiallehrer B ö h m e r :  Rebau, Schmetterlingsbüchlein 
(Schülerbibi.). 4. Von Herrn Rechtsanwalt M c i b a u e r :  Saalfeld, index graecorum vocabulorum 
in linguam latinam translatorum. 1874. 5. Von Herrn Justizrath F leck:  Wideburg, insti-
tutiones mathematicae 1718; Cicero de off., Cato m., Laelius, Paradoxa, c. notis D. Erasmi 
Melanchtli. al.; Mercure Britannique par Mailet du Pan. Vol. I. 1798. 6. Von Herrn Buch
händler W o l l s d o r f :  eine Anzahl Freiexemplare von Erk und Greef’s Sängerhain und von 
Ostermann’s lat. Uebungsbuch für VI und V. 7. Von der H a r  tu  n g ’schen Verlagsdruckerei in 
Königsberg: Wissenschaftl. Monatsblätter I u. II.

Die Sammlung von S c h u l b ü c h e r n  im Conv ic te  (bibliotheca pauperum) ist im Laufe 
des Jahres um über 100 Bände vermehrt worden und zählt jetzt ungefähr 2100 Bände. Geschenke

7
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für dieselbe gingen ein von der T e u b n e r ’schen (Leipzig) und H ir t ’schen (Breslau) Verlags
buchhandlung, von Herrn Gymnasiallehrer Böse ,  von Frau A l b e r t i  und von den früheren 
Schülern A. Behrendt, Otto Zielinski und v . Blumberg. Wie die bibl. pauperum, so wird auch 
die von Herrn Gymnasiallehrer Ł u k o w s k i  verwaltete p o l n i s c h e  S c h ü l e r b i b l i o t h e k  aus 
Beiträgen der Schüler unterhalten.

Für den p h y s i c a l i s c h e n  A p p a r a t  wurde angeschafft: eine Berzeliuslampe. Zuwen
dungen n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Gegenstände erfolgten seitens der Herren: Hauptmann 
Keiler, Dr. Joseph, Hauptmann Menzel - Jeziorken, E. Beyrich - Zandersdorf, Lehrer Brosius - 
Paglau, sowie seitens der Schüler Fr. Schmidt (IIB), Joh. Schmidt, C. Rosentreter, Weisse, 
Döpke, Riedel, Carlssohn (IIIB), Henschel (V) und Nehring (VI).

Ein H a r m o n i u m  ist in der Straube’schen Fabrik zu Berlin angeschafft und in der Aula 
des Gymnasiums aufgestellt worden.

VI. Stiftungen uncl Unterstützungen.

1. Die Gymnasial-Krankenkasse, von Herrn Gymnasiallehrer G a n d  zum Besten der 
Schüler unentgeltlich verwaltet, hatte

Bestand von 1873—74 . . 2081 Mk. 42 Pf..
Einnahme von 1874—75 . . 601 „ 60 „

Summe: 2683 Mk. 2 Pf.
Ausgabe von 1874—-75 . . 593 „ 99 „

' Bestand: 2089 Mk. 3 Pf.

2. Von den erledigten Freistellen im C o n v ie t e  (Inspector R.-L. Dr. Lüdtke) erhielt No. IX 
Johann Chamier (IIB), No. X I Peter Żurawski (HB). — Im A l u m n a t e  (Inspector derselbe) 
fanden 17 Schüler freie Wohnung.

3. Von den seitens des Gymnasiums zu verleihenden und an der Gymnasialcasse zu erhe
benden S t i p e n d i e n  bezog das Radziecki’sche (123 Mk. 64 Pf.) der Stud. jur. Frydryehowicz zu 
Breslau, das v. Derengowski’sche (10 Mk. 50 Pf.) Peter Żurawski (IIB), das Splettstössersche 
(36 Mk. 53 Pf.J bis Ostern Johann Gliński (IIB), hierauf Bronislaus Splettstösser (V I), das 
Pysnicki’sche (11 Mk. 72 Pf.) bis Ostern Prądzynski (IA), hierauf Paul Barinowski (HA), das 
Jubiläumsstipendinm (39 Mk. 60 Pf.) his Ostern Heinrich Pöhlmann (IA), hierauf Ign. Rosen
treter (IB), das Goebel-Meller’sche (36 Mk.) bis Ostern P. Kłosowski (IA), hierauf Rieh. Richter 
(IA). — Die Zinsen der Nelke-Stiftung (300 Mk., durch den Director und den Religionslehrer 
zu vertheilen) wurden in kleineren Summen unter ärmere Schüler vertheilt. — Die vorschrifts- 
mässige Zahl der ganzen und halben Freistellen (15% der Gesammtzahl für die Etatsperiode 
1875—77) wurde an würdige und dürftige Schüler vergeben.

4. Das Bischöfliche Generalvicariat-Amt von Culm verlieh das Lamke’sche Stipendium (103 Mark 
40 Pf.) an Quirin Nadolski (HB), das Kreteksche (94 Mark 50 Pf.) an Bonifacius Zbelicki (IIB), 
das Schultz’sche Familienstipendium (64 Mark 90 Pf.) an Ignaz Rosentreter (IB) und Theophil 
Behrendt (IIIA). — Der Verein zur Unterstützung der studirenden Jugend Westpreussens hat 
durch den Religionslehrer Herrn Dr. Lüdtke 441 Mark an dürftige Schüler vertheilen lassen.
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A'I I. Oeflentliche Prüfung.

F r e i ta g  den 30. J u l i ,  V o rm itta g s  8 —12V2 Uhr.
Vorbereitungsklasse 8 Uhr: Deutsch Lehrer K a l o h r .
Sexta a 81/» Uhr: Rechnen Candidat D o l e g a .
Sexta b 9 Uhr: Latein commiss. Lehrer W i s c h n e w s k i .
Quinta a 9!/a Uhr: Geographie Gymnasiallehrer R ed n e r .
Quinta b 10 Uhr: Französisch Candidat Ml e t z ko.
Quarta a 10‘/> Uhr: Griechisch Oberlehrer Dr. M ül le r .
Quarta b 11 Uhr: Geschichte Gymnasiallehrer Bock.
Untertertia a ll* /i Uhr: Mathematik Gymnasiallehrer P a s z o t t a :  
Untertertia b 12 Uhr: Latein Gymnasiallehrer Ł u ko w s k i .

N a c h m itta g s  3—5 U hr.
Obertertia 3 Uhr: Ovid Gymnasiallehrer Gand.
Untersecunda 3L,„ Uhr: Griechisch Oberlehrer Dr. Ne u h au s .  
Obersecunda 4 Uhr: Latein Oberlehrer Dr. K ö n i g s b e c k .  
Unterprima 472 Uhr: Physik Oberlehrer Dr. P r ä t o r i u s .

VIII. Schlussfeiei*.
S o n n a b e n d  den 31. Ju li.

Vormittags 8 Uhr: Schlussgottesdienst in der Gymnasialkirche.
Vormittags 9 Uhr: Oeffentliche Feier in der Aula in nachstehender Reihenfolge:

1) Gesang: Das ist der Tag des H errn, von C. Kreutzer.
2) Declamation

a. des Schülers der Vorbereitungsclasse J u s t u s  B a r t i k o w s k i :  Die Riesen und die 
Zwerge, von Rückert.

b. des Sextaners F r i e d r i c h  M i e t k e :  Der Knabe im Erdbeerschlag, nach Hebel.
c. des Quintaners P a u l  Z ö l l n e r :  Graf Eberhard im Bart, von Zimmermann.
d. des Quartaners W i l h e l m  P a u l :  Der Alpenjäger, von Schiller.
e. des Untertertianers J u l i u s  Se m r a u :  Der blinde König', von Uhland. 
f- des Obertertianers A m a n d u s  F e i l :  Belsazar, von H. Heine.
g. des Untersecundaners Benno G a h b l e r :  aus der Glocke, von Schiller.
h. des Obersecundaners L u d w i g  M i ch ae l i s :  Hector’s Abschied, nach Homer.

3) Gesang. Der Sänger, von Reichardt.
4) Abschiedsrede des Unterprimaners M ax G r o s s m a n n  und des Oberprimaners R o b e r t  

K o ch  in deutscher und lateinischer Sprache.
5) Gesang. Das Kirchlein (Volksweise).
6) Entlassung der Abiturienten und Verkündigung des Ascensus.
7) Gesang. Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre, von Beethoven.

Zur Theilnahme an der öffentlichen Prüfung und Schlussfeier erlaube ich mir die Eltern 
und Angehörigen der Schüler sowie alle Freunde der Anstalt im Namen des Lehrercollegiums 
hierdurch ergebenst einzuladen.

•'s
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Das neue Schuljahr

wird, besonderer Verhältnisse wegen, erst am D o n n e r s t a g e  den 16. September beginnen. 
An diesem Tage findet der Eröffnungsgottesdienst für die katholischen Schüler um 8 Uhr 
Vormittags s ta tt; um 9 U hr haben sieh sämmtliche Schüler in ihren Klassen einzufinden. 
Die Anmeldung neuer Schüler findet an den beiden vorhergehenden Tagen in den Vormittags
stunden 8—12 statt. Ueber die beizubringenden Zeugnisse ergeben die weiter folgenden Disci- 

plinarbestimmungen das Nähere.

C o n i t z ,  im Juli 1875.

Der Director des Gymnasiums, 

l i r .  I I .  D e i t e r s *

4
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Disciplinar-Gesetze
für die Schüler

des Königlichen Gymnasiums zu Oonitz.

§ 1. Der V ater des in das Gymnasium aufzunehmenden Schülers oder dessen Stellvertreter 
verpflichtet sich, für denselben nachfolgenden Bestimmungen unbedingt beizutreten.

§ 2. Bei der Anmeldung zur Aufnahme hat jeder Schüler ein Abgangszeugnis» von der 
bisher besuchten Schule beizubringen. Ausserdem haben die Schüler unter 12 Jah ren  ein Im pf
attest, die über 12 Jahre alten ein Zeugniss über stattgehabte Revaccination oder über einst
weilige Befreiung von dieser Verpflichtung in vorschriftsmässiger Form beizubringen. Letzteres 
muss spätestens innerhalb vier Wochen nach erfolgter Aufnahme geschehen.

§ o. Schüler des Gymnasiums, welche noch nicht zum zweiten Male geimpft sind, müssen 
in dem Jahre, in welchem sie das 12. Lebensjahr vollenden, sich der Revaccination unterziehen 
und das ärztliche A ttest darüber spätestens vier Wochen vor dem Schlüsse des Schuljahres dem 
Director einreichen. Dieselbe Verpflichtung haben ältere Schüler, welche bisher befreit waren, 
von dem Zeitpunkte an, in welchem diese Befreiung aufhört.

§ 4. Auswärtige Schüler, d. h. solche, deren E ltern oder Angehörige nicht in Conitz 
wohnen, dürfen ihre W ohnung nur mit Genehmigung des Directors miethen oder wechseln. In 
Häusern, in welchen Gastwirthschaft oder V erkauf geistiger Getränke stattfindet, dürfen Schüler 
nicht wohnen. Sofern Verwandtschaft eine Ausnahme von dieser Vorschrift empfehlen sollte, ist 
dennoch die Zustimmung des Directors erforderlich.

§ 5. Jeder Schüler ist allen Lehrern der Anstalt Ehrerbietung und Gehorsam schuldig. 
Seinem Ordinarius ist er in sittlicher und wissenschaftlicher Hinsicht zur besonderen Aufsicht 
und Leitung übergeben, und hat sich in allen F ällen , wo er des Rathes bedarf, mit vollem 
Vertrauen an denselben zu wenden.

§ ö. U rlaub für einzelne Stunden bis zu einem Tage ist beim Ordinarius, Urlaub für 
mehrere Tage beim D irector nachzusuchen und von der Bewilligung desselben der Ordinarius 
in Kenntniss zu setzen. W ünscht ein auswärtiger Schüler an schulfreien Tagen sich behufs einer 
Reise aus dem Schulorte zu entfernen, so hat er hierzu die Erlaubniss des Directors einzuholen. 
Die Erlaubniss, den Gottesdienst zu versäumen, ist beim Ordinarius nachzusuchen und hierauf 
dem Religionslehrer Anzeige zu machen.

Die Erlaubniss, schon vor dem Beginn der Ferien abzureiscu oder erst nach dem W ieder
anfang des Unterrichts zurückzukehren, wird nur in dringenden Fällen ertheilt; dieselbe ist 
immer beim Director nachzusuchen.

§ 7. Ueber jedes Schulversäumniss haben die Schüler sieh beim Ordinarius durch einen schrift
lichen Entschuldigungsschein der E ltern oder deren Stellvertreter auszuweisen, und ausserdem bei 
jedem L ehrer, dessen Stunden sie versäumt haben, sich mündlich zu entschuldigen. Bei Ver- 
säumniss des Gottesdienstes muss letzteres zugleich beim Religionslehrer geschehen. D er Turn 
unterricht und die Gesaugübungen gelten in dieser Hinsicht dem sonstigen Unterrichte völlig 
gleich, sofern nicht ausdrückliche Dispensation von einem der beiden vorliegt.

Schüler, welche ohne vorherige Erlaubniss zu spät aus den Ferien zurückkehren, haben 
sich sofort bei dem Director über den Grund ihres längeren Ausbleibens auszuweisen, und ver
fallen in eine geschärfte Schulstrafe, wofern ihre Entschuldigungsgründe sich nicht als stichhaltig 

erweisen.
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§ 8. Während der grösseren Pausen um 10 und um 3 Uhr verlassen sämmtliche Schüler 
die Klassenzimmer und begeben sich auf den Schulhof an die ihnen zugewiesene Stelle. Den 
in der Nähe wohnenden Schülern kann gestattet werden, während dieser Pausen das Schul
gebäude zu verlassen. Mit dem Glockenzeichen kehren die Schüler in die Klassenzimmer zurück.

§ 9. Jeder Schüler hat sowohl in seinem Aeussern, -wie in seinen Büchern und Heften 
auf Ordnung und Reinlichkeit zu halten. Jede auffallende Tracht ist untersagt. Muthwilliges 
und unanständiges Verhalten auf dem Schulwege wird von Seiten der Schule streng bestraft.

§ 10. Der Besuch von Wirthshäusern innerhalb der Stadt und deren nächster Umgebung 
ist den Schülern untersagt, ausgenommen in Begleitung der Eltern oder deren Stellvertreter 
und nach vorheriger Anzeige beim Ordinarius, welcher die Erlaübniss verweigern kann, ln  
gleicher Weise ist das Zusammenkommen auf den Stuben zu Trinkgelagen und Kartenspiel 
verboten.

§ 11. Das Rauchen auf der Strasse, an öffentlichen Orten sowie in Gegenwart eines 
Lehrers ist den Schülern untersagt.

§ 12. Zum Besuche des Schauspiels, sowie von Concertcn und Bällen ist für die auswär
tigen Schüler die Erlaübniss des Ordinarius erforderlich.

§ 13. Das Benutzen öffentlicher Leihbibliotheken, sowie das selbstständige Halten von 
Zeitungen und Zeitschriften ist den Schülern verboten.

§ 14. Jede Vereinigung der Schüler unter sich oder mit anderen zu irgend welchem Zwecke 
ist von der Erlaübniss des Directors abhängig.

§ 15. Es ist den Schülern verboten, Geldsammlungen zu irgend welchem Zwecke ohne 
Vorwissen des Directors unter einander zu veranstalten. Ebensowenig ist es gestattet, dass Schüler 
Bücher, Hefte oder sonstige Gegenstände unter einander verkaufen.

§ 16. Das Betreten des Eises und das Baden ist nicht früher erlaubt, als dieses von der 
Schule gestattet wird. Der Ordinarius wird auf Befragen darüber Auskunft geben.

§. 17. Schüler, welche in den Gymnasialfächern Privatunterricht nehmen oder ertheilen 
wollen, bedürfen hierzu der Genehmigung des Ordinarius und des Directors; diese Erlaübniss kann 
jederzeit zurückgenommen werden. Gleiches gilt von den auswärtigen Schülern, welche Tanz
unterricht nehmen wollen.

§ 18. Die Schüler haben die am Schlüsse jedes Tertials ihnen ertheilten Censuren den 
Eltern oder deren Stellvertretern vorzuzeigen und von diesen unterschrieben dem Ordinarius 
sogleich bei Eröffnung des Unterrichts wieder vorzulegen. Es wird von ihnen erwartet, dass sie 
dieselben auch später sorgfältig aufheben. lg

§ 19. Wenn ein Schüler das Gymnasium verlassen will, so haP'er^üne Bescheinigung der 
Eltern oder deren Stellvertreter über die Einwilligung derselben dem Director vorzulegen, sowie 
eine Bescheinigung des Ordinarius, dass er keine Bücher aus der Schülerbibliothek mehr besitzt. 
Vor Einreichung dieser Atteste kann ihm ein Abgangszeugniss nicht ausgestellt werden.

§ 20. Von jedem gesitteten Schüler wird erwartet, dass er sich bei seinem Abgänge von 
seinen sämmtlichen Lehrern verabschiedet.

Im  J u l i  1 8 7 5.

Director und Lelirercollegium des Königlichen Gymnasiums zu Conitz.


