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De Fato Homérico.

Auctore Fr. Витке.

Рrosperi atque adversi humanae vitae eventus partim e moribus factisque unius- 

cujusque pendent, partim in numinis divini arbitrio sunt positi. Secundum hane 
opinionem, apud omnes in orbe terrarum populos divulgatam, bona m alaque 
aut nostra opera contrahi commutarique possunt, aut ex causis, quas nec perspici- 
rrtus nec cogitando as sequi possumus, a numine supremo, quod cuneta regit, 
nobis immittuntur. Eandem hane de rebus humanis sententiam jam in scripto- 
ribus veterum satis excultam videmus. Attamen apud eosdem aliam quand am 
potestatem invictam, inevitabilem, majorem etiam quam divinám, quin imo deo- 
rum arbitrio interdum oppositam eique repugnantem deprehendimus, quae fatum 
vulgo denominatur. Haec fati notio, in tragicis scriptoribus imprimis obvia, 
nostris temporibus viros doctos nacta est, qui earn sibi sumerent tractandam, 
praesertim quatenus in Aeschylo et Sophocle appareat. Nemo autem, quod equi- 
dem sciam, exstitit scrutator fati homerici, quod tanto magis admirar! debemus, 
quum Homerus summo jure princeps omnium antiquitatis scriptorum praeful- 
geat et frequens ejus lectio etiam ad hanc rem doctorum virorum attentionem 
convertere potuisset. Quare jam non supervacaneum omnino laborem mihi im
posasse videor, quamvis non satis gratum fructuosumque, si inquiro, quantum 
in materia tam lubrica fieri potest, accuratius, qualem de fato ideám Ноте- 
rus animo conceperit, locos ill-os paucissimos excutiens, qui ad judicium ea de 
re ferendum stabiliendumque vim quandani habere videantur. Primum igitur ad 
quaestionem accedamus, num Homerus jam supremam illám rerum humanarum 
legem agnoverit necne?

Omitto omnes illos locos, ubi voces fxoíça, fióçoç, cc7aa, oztoç, 
ró n t тiQwtiévov leguntur sine ullo additamento, unde sensus earum manifes- 
tior fiat. Nam etsi hi loci docent, certum quendam vitae eursum homini vel 
nascent! vel nondum nato ante constitutum esse, id tamem non docent, utrum 
divinitus an aliunde tales eventus praestituti sínt.
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Loci classic։, qui mihi, quoties de hac те cogitavî, magni moment! vi- 
debantur, quique demonstrant, fioïçav illam a diis non pendere, sed propriam 
quandam potestatem esse, leguntur II. XVI, 433 seqq. et II. XXII, I74. Primo 
loco Jovem, summum rerum divinarum humanaiumque moderatorem, ut sae- 
pissîme vocatur a diis mortalibusque, utque ipse se nuncupat, de morte filii 
carissimi Sarpedonis a Patroclo instante querentem audimus;

¿i (loi eyùv, ors (toi 2адпyôóva, fiXrarov àvôgtõv, 
բօւց vnò ЛатдохХою lYLsvoiriáôao åapiijvail 
ôix&à de (.toi xgaôirj pispiovs, gigsaiv одріаіѵоѵта, 
îéj (IIV "Çtoòv sÓVTU juté/^ç ano ÔaXQDOÉôOljÇ 
-ÍPsíto àvaçjtáÇaç .ZÍvzújç $v ni ove ór'um, 
t¡ i]dr¡ vitó XEQat MsvoiTiáôao ôapiáaoto.

Exclamatîo ü (toi tywv et quae proxime sequuntur verba satis demon
strant , Jovem se obstrictum confiteri potestate quadam ipsi superiore, quae h. 1. 
¡.101(10, dicitur. Cur autem querelas efferret, si penes eum esset, fatum com
mutate? cur in sequentibus Juno admiratione stupet, quod pater deorum non 
confestim fato voluntatem suam submittat? dicit enim :

aivorare Kgovíôij, noëov tòv (iv&av è'sinsçl 
uvôga &v7¡tóv távra, náXai nsngto(iśvov aioi] 
йхр liïéXsiç Havára 10 ôvGijyjoç ¿țavai.voai ;

Utîtur etiam verbis náXai nsngtopišvov cum empli asi quadam, qnibus h. L 
ídem significare videtur, quod multis aliis locis dicitur ysivopisvai rérvxtai, 
ysivofisv(¡) Hsol tTCEzXíóaavTO et fatum illud inevitabile designat. Denique (loïgo 
h. 1. tanta vi Jovis arbitrio, cui innumeris aliis locis máximum momentum 
tribuitur, opposita est, ut earn omnino volúntate Jovis majorem, saltem ab ea 
diversam intelligere debeamus.

Jam ad alterum locum, huic valde consimilem, transeamus, ubi de Hectore 
jam ter circa Trojae moenia ab Achille acto sermo est;

иXX1 ¿iysTS, tpQațs&s -9-sol y.aè (.i^riáaaHr,
TjÉ (iiv ly. ífaváioio aaúoopisv, Հտ (tiv ր(ճրլ 
HeXeíòvi Л/.іХг/і ôa(táaao(uv, toíiXóv sávra.

Tov ôr avrs nçotfésms ՀԽ« уХаѵхыпід ’A&tfvf}՝ 
Ճ nársçt òçyixtQavvs, xsXaivscpsç, oTov .stinsgj 
čtvô get Úvalov sávra, náXai nsngiopisvov aï O r, 
йф s&éXsi; Havázoio ôuoij/.soç sțavaXvoai ;

Etiam hic Jupiter dubius cerni tur, Hectoremne Achilli trucidandum per- 
mittat нес ne. Iisdem plane verbis Minerva exprobrat Jovi pertinaciam, qua 
Hectorem fato inevitabili eripere conatur. Qui locus tanto magis nostrae sen- 
tentiae suffragari videtur, quod altera ratio, cur id fieri nequeat, quod Jovi 
exoptatum foret, desid eratur. Supra enim Juno addiderat:

<pgáÇso, (tr¡ riç տոտ ir a Hswv sHïXrjai y.ai aXXoç 
nsfiiteiv óv fix ov г io v ало у.дитедц՞ хоулѵт^с,՝
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îTolXot yap 7rsp¿ a?v fiśya TlQid^oio țid%ovTCti 
tÍííç йЬаѵатсоѵ, тоёаіѵ hotov aivòv Ivýoeiç 

quibus verbis Juno maritum commonefacit, fore ut reliqui quoque dii filies 
suos servare cupiant; hoc autem loco nihil ejusmodi legitur et Jupiter ad me
ram fati irrevocabilis potentiam ablegatur.

Alios locos conquirent!, quibus fatum non minus indubitanter appareat, 
locus II. XX, 300 dignus videbatur, qui in medium proferretur. Neptunus cer
tamen inter Aeneam et Achillem singulare intuens animadvertit, pugnam illi 
infaustam fore, ni deus aliquis adjutor accédai. Quapropter diis considentibus 
deliberandum proponit, aequumne sit, Aeneam mort։ praesenti subtrahere, quo- 
niam fati jussu ad stirpem D ai dani propagandam destinatus sit. Jovem enim 
sine dubio aegre laturum, si ipso absente vir occideretur, cui fatum vitám non 
invideret. Videmus itaque, déos religione quadam duelos fati jussa expiere, 
eti am si ipsis exoptata non sunt. Nam Neptunus, Trojanis infestos, atque adeo 
Juno et Minerva, quae omnes Trojanos extinctos volunt v. 313, in servando 
Aenea conspirant, ne fato adversentur. Neptunus igitur pugnae tumultul se im
misçons Aeneam prohibe!, quominus inconsulte Achillem aggrediatur.

Vidimus hucusque, fati potentiae deos non minus quam homines subje- 
ctos esse atque ex ejus summo arbitrio omnia, quae fiunt, pendere. Nihilomi- 
nus ex aliis locis apparet, fati potestatem, etiamsi nemo adversa fronte ei re
pugnare potest, tarnen nonnumquam evitări atque effugi posse, et, quae jubet 
fatum, non semper prorsus immutabilia et necessaria esse. Primum enim de
creta ejus non semper simpliciter, sed sub conditione aliqua dantur, quae, si 
vitatur, fatum quoque, quod e conditione pendet, mutări potest. Heinde diis 
quoque aliqua vis concessa erat, qua ad fatum quodammodo mutandmn et de- 
clinandum uti poterant. Prioris rei testes sunt loci II. IX, 411 et Od. VIII, 
506- Ibi enim Achilles duplex hoc fatum sibi instare dióit, ut aut ingloriam 
vitáin degens ad extremam senectutem perveniret aut immortalem gloriam 
consequutus immaturam mortem oppeteret. Altero loco Trojani ligneum ante 
moenia urbis constitutum equum admirantes dubii sunt, quid de eo facien
dum sit. Trifariam partitae sunt sententiae, ex quibus ea tandem praeplacet, 
quae omnino urbi perniciosa futura erat: ՚

atace yàg 7]v ànoXéaiiat, enr¡v iroXtç àfitpixulvipfl
Ôovpdrsov /.ts'yav 'іллоѵ.

Si igitur Achilles quietam quam splendidem vítam agere maluisset, fatum 
illud, quod ճ-zTj^oQov eum esse jussit, non explevisset; si Trojani equum intac- 
tum reliquissent,1 pemicies illa fatalis non in urbem irruisset.

Esse autem deorum aliquam etiam vim in res fatales, ii loci, quos supra 
attuli, U. XVI. 433 et XXII, 174 probant. Nam etiamsi Jupiter voluntatem 
suam fato submittiț, dubitat s altern, an fatum mutări vel differri possit. II. 
XVI, 433 enim animum ejus subit cogitatio de Sarpedone in Lyciam transpo- 
neudo, ut neci eum eriperet: Junonis autem hortatu adductus patitur, eum fato 
oceumbere. Antea vero, cum apud naves pugnaretur, simili vitae peri cui o eun- 
dem Sarpedonem eiipuerat U. XII, 40շ, Potuit ergo mortem ab eo propellere,
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idque pugna apud naves conserta fecitet IL XVI, 433 non minus sine dubio 
facere potuisset, si fas esse putavisset, fati decretis dititius resistero.

Si igitur bos similesque locos IL XX, 300- XX I, 355. XVI, 651. 685- in- 
tuemur, videmus, Jovem aliosque déos e. g. Neptunum Od. V, 41 fati decreta 
non prorsus ab ol ere quidem, sed paullum immutare ant effectum eorurn retar
dare potuisse. Adde quod, si fatum ad effectum adducendum erat, exsecutore 
opus erat. Earn autem personam saepissime dii agebant. Inde fit, ut Achilles 
II. XXII, 365 in haec verba erumpat ; „песет meam fatalem accipere paratus 
sum, quando Jupiter et reliqui dii id perfícient (vsÀsmzQ.“ Possum similes lo
cos afierre : nonnullos infra afferam.— Si autem fati exsecutores sunt dii, con- 
sentaneum est, tempus exsecutionis quodammodo ex arbitrio eorurn pependisse: 
aliter enim servi, non ministri fatorum forent et arctipribus limitibus circum- 
scripti essent, quam majestatem eorurn decet.

Hue pertinere mihi etiam videntur loci aliquot, quorum sensus difficilior 
sane est, quos tarnen ex iis, quae ante dixi, explicări posse credo. IL XXII, 
208 quum diu pugna inter Achillem et Hectorem anceps fuisset, Jupiter tru- 
tinam sumit lancibusque fata (xz^ptrç) pugnantium imponit. Hectoris lanx deorsum 
fertur, inde Hector ab Apolline, qui ei hucusque praesens auxiliatus erat, dese- 
ritur et Achill! succumbit. Primum hos versus intuentibus in mentem venire 
potest, Jovem trutina illa examinare voluisse, uter fatum expiere deberet, vel, 
սէրս m tempus, quo Hector! moriendum erat, jam adesset neene. Ea autem, 
quae praecedunt, satis demonstrant, Jovem non dubitare, quin Achilles victor 
futurus sit; demonstrant praeterea, ne id quidem dubitare Jovem, utrum nunc 
an postea cădere debeat Hector: nanx_ipse Minerva hortante concesserat, ut 
tandem haec pugna fatalis Hector! fieret. Qui ergo hujus loci sensus est? — 
Ex mea quidem sententia Jupiter nullo alio consilio lancibus utitur, quam ut 
signified omnibusque diis notum faciat, fatum nunc demum expletum iri, se 
id amplius non morari. Continuo igitur Apollo desinit auxilio suo Hectorein 
prosequi et pugna cito dirimitur. Quod igitur Graeci dicunt metąphora a lan
cibus deducta ęoTtfjy ¿'/eiv nçóç гі, quod Latini, eadem metaphora utentes, 
dicunt momentum aii cu jus rei faceie, id apud Homerum longiore hac 
allegória expressuni est. Non aliter sine dubio Virgilius hune locum intellexit 
Aen. XII, 725 seqq. Nam et apud eum Jupiter, dum Aeneas et Turnus pugnant, 
duas aequato examine lances susțin et et fata imponit diversa 
duorum. Ñeque tarnen apud eum magis quam apud Homerum trutina dubi- 
tationis signum est, sed tempus discriminis instare designat. Macrobius quidem 
Saturn. V, 13 eum vituperat, quod sere et cum jam manifestum sit, Tur- 
num periturum, Jupiter hoc faciat; sed sine dubio Virgilius melius quam gram- 
maticus Homeri sensum assequutus est.

Eadem prorsus ratio est alterius loci II. VIII, 68 ubi Jupiter, postquam. 
pugna inter Graecos et Trojanos anceps diu steterat, tandem rem exporrec- 
tis lancibus decemit. Ne ibi quidem dubitationem sed decisionem lances si
gnificant. Quod etsi per se non est prorsus manifestum, ex compąratione loci 
superioris tarnen facile coliig! potest.
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Duo sunt praeterea loci IL XIX, 323 et XVI, 65 g , ubi Moments simpliciter 
dicit Zet)ç xXi'vti таХаѵта. Sensus est, eventum pugnarum a Jovis nutu pendere.

Hanc si recipimus explicationem, his quoque loéis illud probatur, quod 
supra exposui, Jovem moravi fati decreta et tempus, quo effectum habere de- 
beant, statuere potuisse atque ejus rei signum, quum graviores casus instarent, 
trutinam fuisse.

Ex iis, quae hucusque dicta sunt, intelleximus, nihil contra titum fieri 
posse : ne dii quidem homines, quibus maxime favent, mortis fato eripere pos- 
sunt. cf. Od. Ill, 236 seqq.

«XX*  iytot. {ïàvaTov [tèv ofioiïov oùôè ■Э,$оі ítSQ 
xac <p/X(p avôçl ôvvavrui uXuXxÉ[.isv, оллоте xsv ՏՀ 
Mory1 ¿Xo?; хаУ-бХт]Пі TavrjXsyéog -tXavÚTOio.

Hector II. VI, 486: „Nemo me contra fatum ad inferos praemature mittet; 
fatum vero nullus umquam homo est, qui effugerit.“

Nihilominus baud raro apud Homerum sermo est de rebus vttèq ¡izo'pov, 
vrtžg a, aav factis. Ejusmodi loci magnam sane difficultatem părere et iis, quae 
supra dicta sunt, prorsus repugnare videntur. Posset haec difficultas elevari, si 
verba illa non contra sed praeter fatum interpretaremur. Tune enim, si 
homo quidam diceretur imèo ¡ióqov malum aliquod sibi confiasse, sensus foret, 
eum hominem praeter fatalia mala alia spontanea sua culpa vel sua inscitia 
sibi peperisse. Nam non omnia, quae fiunt, fato longe ante disposita sunt, sed 
permulta sive deorum sive hominum arbitrio permittuntur, dummodo ne mani
festa fati decreta infringantur.

Sed quominus hane faciliorem explicationem amplectar, deterrent me loci 
aliquot, quorum satis érit unum afierre. II. XX, 335 Neptunus Aeneae dis
suader, ne cum Achille longe fortiori certamen ineat, his verbis:

dXX*  àvaxwQÎjaai, ог$ ztv av/z(iXýasai аѵтф, 
xai vrtèo itoFoav Só/iov "LíZôoç eigarpixrjat.

Scimus autem aliunde, fati sententiam esse, ut Aeneas bello tro)ano su- 
perstes sit et regnum in reliquias Trojanorum obțineai, cf. II. XX, 300 seqq*  
Si itaque ab Achille jam interemtus esset, hic exitus non praeter fatum ei 
accidisset, sed fati decretum prorsus immutatum, imo sub versum esset. Confi- 
teamur itaque, has voces nihil aliud significare, quam contra fatum et vi- 
deamus, quomodo nonnulla contra fatum fieri possint. Nam quum ne deorum 
quidem potestas sufficiat ad fatum omnino perturb an dum, consentaneum non vi- 
detur, homines, quid quam contra voluntatem ejus facere posse.

Omnes loci, in quibus haec locutio invenitur, paucissimis exceptis, de 
quibus postea dictums sum, ita fere concept! sunt: ibi Troia vel contra 
fatum capta fuiss et ,vel aliud quiddam evenisset, nisi etc., aut: vereba- 
tur, ne Troja vel contra fatum caperetur. In omnibus nihil reverá 
contra fatum fit, sed dicitur tantummodo, res paene eo deductas esse, ut, 
ui aliud quiddam intervenisset, talis eventos secutus esset. Tantum igitur ab
est, ut hi loci fati potestatem infirment, ut doceant, nihil contra ejus senten
tiam evenire. Quod si Horneros e. g. dicit, Achillem paene fato invito, sua 
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sola vi freías, arbem trojanam capturum fuisse, illa mihi mera hyperbole ad. 
fortitudinis ejus laudem augendam esse videtur, ut Galli, cum dicere volunt, 
hominem quendam omnia fecisse, quae fieri potuerint, dicere soient: faire 
l’impossible. Simili hyperbole etiam Neptunus loco supra all ato, quum Ae- 
neam a pugna dehortatur, usus esse videtur, saltem illud concedendum est, 
Aeneam non revera contra fatum occubuisse, id quod demonstrandum foret, si 
quis contenderet, invito fato quidquam fieri ab hornine posse.

Est tarnen locus, qui hule sententiae adversatur Od. I, 34» 35 ubi Jupi
ter dicit, homines vel contra fati benigniorem voluntatem sua culpa pleraque 
mala sibi gignere :

ы nőn ot, oiov Sr¡ vv TÜfot'ç Pqotoí аітібсоѵтаі'.
ž; ?2/<£0>y yap (pafft xáx ¿'/tțttvat' oi ôs xai аѵтоі 
ayfiaiv атааЗ aXi^aiv iné^pioçov ãlys i/o v о t v.

♦ Hic locus nihil aliud dicit, quam ne fatum quidem homini invito atque 
répugnant! benefacere posse. Potest ergo homo sortem suam, etsi fata ei arri- 
dent, in deterius mutare, id quod sane Graeci negare non potuissent, nisi in
sano conatu omnem liberam agendi optionem tollere voluissent.

Restât, ut de alio loco, qui est II. XVI, 780 loquamur, ubi diserte nar
rator, Graecos, postquam diu de corpore et de spoliis Cebrionis pugnaverint, 
tandem vnéQ aiffav victoriam reportasse. Qui locus, quantam difficultatem af- 
ferat, si ex mea ratione explican dus est, video. Nihilo tarnen melius expli
cări posse videtur, si verba ilia „praeter fatum" explicabo. Omnia enim, quae 
praecedunt, docent, Patroclo quidem ilium diem fatalem fuisse, nihil autem 
continent de fato quo dam, quod sive Cebrioni sive Graecorum exercitui impen
deré di câtor.

Et sane mirum non est, si hac in re locos homéricos deprehendimus, 
quos parum intelligimus, quum paene necesse sit, poetam interdum talibus in 
locis obscuritate quad am laborare. Nam fati notio nihil aliud est, quam hy
pothesis quae dam, quant Graeci sibi finxerunt ad explicandas causas, propter 
quas quidque in vita humana fiat. Haec autem hypothesis arctissime conjuncta 
est cum quaestionibus et gravissimis et ad intelligendum difficillimis. Non igi- 
tur, inquam, mirum est, si poeta, qui in gente ad/ philosophiam prorsus rudi 
vixit, non satis sibi semper constat, si titubât interdum resque confundit atque 
perturbat. Illud quum per se verisimile sit, videor etiam manifesta ejus rei 
vestigia indicare posse. Hue praesertim pertinere credo, quod, quae alias ftoïça, 
alffa vocatur, saepe etiam ¿uofpw -tfsov, ¡xolqa &sci>v, Հէւօհ aloa etc. dicitur, ita ut po- 
testas ilia fati, quam a diis prorsus diversam esse judicavimus, his locis ex ip- 
sorúm volúntate manare dicatur. Síngalos quoque eventos nonnumquam fato 
evenisse dicit Homerus, et tarnen aliis locis deos eorundem facit auctores. — 
Si quis locos ej asmo di repugnantes urgeret, num quam rem ad liquidum per- 
duceret. Satius videtur, ex locis quibusdam perspicacibus, quid Graeci anti- 
quissimi ea de re senserint, investigare atque inconstantias nonnullas ct contradi- 
Gtiones populo nondum satis exculto ignoscere. Schul- 
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S c h u 1 n a c h r i c h t e ո. 

1827—28.
Lehrverfassung,

1. Allgemeiner Lehrplan.

Klassen und wöchentliche Stundenzahl.
Facher»

I. II. in. IV. V. VI. Summe.

Lateinisch 10՞ 11* 10* 7 7 7 52
Griechisch 7 6 5 5 — — 23
Hebräisch 2 2 — — — ■ — 4
Deutsch 2 6‘ 3 4 5 6 26
Religion

1, f. d. kathol. Schüler 2 2 . 2 2 2 2 12
շ. f. d. evangel. Schüler 2= — 2 2= = 2 2= = 2 6

Philosophische Propädeutik 2 — — — — 2
Geschichte 3 2 2 — 2 — 9
Geographie — 2 1 2 — 1 6
Mathematik 3 6* 4 4 3 4 24
Naturkunde 2 2 2 2 2 2 12
Kalligraphie — — — 2 4 4 10
Zeichnen — — 2= = 2 2= = 2 4
Singen 1= = 1 i 1 1 1 5

•) Die Gesammtzahl der wöchentlichen Lehrstunden betrug in diesem Schuljahr І95, 
Für den lateinischen Stil in I. II. III. bestanden, so wie im Deutschen und in der 
Mathematik in II., zwei Abheilungen neben einander. Mit Ausschluß des Zeichnens 
und Singens hatte wöchentlich jeder Schüler in I. 31, in II. 31, ■»“ nI> 27, in IV. 28, 
in V. 25, in VI. 26 Lehrstunden.

2
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2. Vertheilung der Lehrgegenstände unter die Lehrer.

Lehrer. I. II. IIL IV. V. VI.
Stun
den
zahl.

Dr. Gerlach, 
Director,

Hör. 2. j
Soph, շ, 
Deutsch 2, 
Phil. Pro- 

päd. 2.
Geschich
te 3 St.

Geschich
te 2 St.

13
B i e s t e r, 

Oberlehrer, 
Ordinarius in I.

Cic. 3, Stil
5, Plato, 

Hom.
Grammat.
Ueb. 5,He
bräisch շ, 
Naturw.

2 St,

Naturw. 2 
St.

19
Dr. Kruge, 
Oberlehrer, 

Ordinarius in II.
Mathema

tik 3 St.
Mathern. 
m.Abth.A.

3 St.
Deutsch 

m Abth.
B. 3 St.

Mathema
tik 4 St.

Mathema
tik 4 St. 

Naturbe- 
sch. 2 St.

19
Dr. Витке,
Oberlehrer, 

Ordinarius in III.

Virgil 2 St.
Homer 2 
gr. Gram
mat. շ St.

Geogr.
2 St. 

Deutsch
Abth. A.

3 St.

Caesai'4.St. 
Stil Abth.
A. 2 St. 
Geogr.

1 St.

Geogr. 
2 Lt.

20
D re L a w e r n у, 

Oberlehrer.
Xenoph.

2 St. 
Hebräisch

2 St.

Ovid. 2 St.
Deutsch 3
St. Ge

schichte շ 
St.

Geschich
te շ St.

Rechnen
4 St

IT
. Ditki,

Religionslehrer.
Religion

2 St.
Religion

2 St.
Religion 

շ St. Grie- 
chich 5 St.
lat. Stil. 

Abthl. B.
2 St.

Religion
2 St.

Religion
2 St.

Religion
2 St.

19



Summa 195
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Lehrer. I. П. III. IV. v. VI.
Stun
den
zahl.

Li n gna u, 
Lehrer 

Ordinarius in IV.

Cicero 4 
lat. Stil 5 

St.
Latein 7 
Grie

chisch 5 
St. 21

Lilienthal, 
Lehrer, 

Ordinarius in V.

Mathema
tik m. Abt.

В 3 St. 
Naturw.

2 St.

Latein 7, 
Deutsch^, 
Rechnen

3 St. 
Naturbe- 
schr. 2 St. 22

Saage, 
Ordinarius in VL

Deutsch
4 St.

LateinȚSt.
Deutsch 6 
St. Natur- 
beschr. u, 
Erdkunde 

3 St. 20
Kräh, 

evangelischer Pfar
rer.

Religion 2 St. Religion. 2 St. Religion, շ St,
e

H ö pf fn e r, 
Zeichenlehrer. Zeichnen 2 St. Zeichnen շ St.

4
Prengel, 

Schreiblehrer.
1
i

Kalligra» 
phie շ St.

Kalligr. 
4 St.

Kalligr.
4 St.

10
Lindaner 

Gesanglehrer. Gesang 1 St.
Gesang
1 St.

Gesang
1 St.

‘t“.:3 * * 6 Gesang
1 St.

5

3. Abgehandelte Lehrabschnitte.
Latein.

I. Horat. Carra. 1. III. IV. und Epod. mit der nöthigen Auswahl, Carra, 
saecul. Cic. de off. lib, I. u. II. halb. Stil in շ Abteilungen; Sprechübungen 
in einer besondern Stunde, welche zugleich zu antiquarischen Belehrungen an
gewendet wurde. Die lat. u. griech. Autoren wurden lateinisch erklärt.

II. Virg. Aen. lib. X. XI. XII. Cic. de senect: de amiéit. Liviana ex
cerpta ed. Bauer S. 65 — 111 n. Aufl. Grammatik u. Stil in 2 Abteilungen. 
Eine gemeinschaftliche Stunde wurde zu grammatischen Wiederholungen und 
lat. Sprechübungen angewendet.

2*



III. Caesar Bell. Gall. Lib. II — VI incl. Das zweite Buch wurde memo- 
rirt, aus den übrigen wurden stellenweise lat. Excerpte mit selbstgewählten 
Worten und Wendungen entworfen, (rrammatik und Stil in zwei Abtheilungen. 
Syntax nach Zumpt (rectio casuum); Wiederholung des etymolog. Theiles. Aus 
dem Deutschen ins Latein ward aus August’s Anleitung S. 1 — 89 übersetzt u. 
ausserdem wurden wöchentlich zwei Exerciți a gegeben.

IV. Corn. Nep. 19 Biographien. Grammatik nach Zumpt’s Auszug, Wie
derholung des etymologischen Theils u. der Syntaxis casuum, dann das Uebrige 
durchgearbeitet; aus dem Deutschen ins Latein die entsprechenden Uebungen 
nach Dronke’s Beispielsammlung. In den Sommermonaten wurden wöchentlich 
von dem Klassenordinarius einige ausserordentliche Stunden angewendet, um das 
aus dem Corn. Nepos Erklärte aus dem Deutschen ins Latein zurückübersetzen 
■zu lassen.

V. Jacobs und Döring lat. Elementarbuch von IV bis zu Ende ; nach 
Ostern ausgewählte Abschnitte aus Aurelius Victor bis c. XL. In der Gramma
tik nach vorhergegangener Wiederholung des etymologischen Theiles die Syn
taxis casuum nach, Zumpt’s Auszug nebst den darauf Bezug habenden Uebun
gen aus Dronke,

VI. Der etymologische Th eil der Grammatik nach Zumpt’s Auszug ; Ja
cobs und Döring Elementarbuch von S. 1 — 25 u- S. 84 — 89. Anfänge des Ue- 
bersetzens aus dem Deutschen in Latein in freigewählten Beispielen.

Griechisch.
I. Soph. Electra, Hom. II. VIII. IX, Plato Apoi. Socr. und Hipp. maj. Gram

matische Uebungen und Uebersetzen aus Blume. — Von Zeit zu Zeit ward eine 
besondere Stunde zu metrischen Erklärungen benutzt.

II. Hom. Od. Lib. III. IV. V. Xen. Memor. I. II. Grammatik und He
bungen im Uebersetzen aus dem Deutschen ins Griechische nach Rost und 
Wüstemann.

III. Xen. Ariàb. I. u. VII. Grammatik nach Büttmann ; schriftliche Uebungen 
im Uebersetzen aus dem Deutschen ins Griechische nach Blume’s Anleitung S« 
57 — 95 und S. 121—142.

IV. Jacobs Elementarbuch I. S, 1 —9b Formenlehre bis zu der unregelmäs
sigen Konjugation nach Buttmann; schriftliche Uebungen im Uebersetzen aus dem 
Deutschen ins Griechische nach Blume.

H ebräisch.
I. Nach vorhergegangener Wiederholung der Elemente die Nomina und un

regelmässigen Verba nach Gesenius; aus Vater’s Lesebuch Stücke aus dem zweiten 
Abschnitte übersetzt.

II. Leseübungen, Formenlehre nach Gesenius bis zum unregelmässigen Zeit
worte, Aus Vater’s Lesebuche wurden Psalmen übersetzt.

Deutsch.
L Rhetorik; deutsche Litleraturgeschichte des f?ten und lßten Jahrhunderte ; 

Aufsätze.
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II. In ,der isten Abtheilung deutsche Verskunst nach Gotthold’s Heph'àstion; 
Aufsätze und Uebungen im Entwerfen von Dispositionen. In der gten Abtheilung 
die besonderen Formen der Prose, die Lehre von den Figuren und Synonymen; 
Aufsätze.

III. Allgemeine Eigenschaften des Stils, die besonderen des Briefstils und der 
nöthigsten Geschäftsaufsätze; praktische Uebungen.

IV. Nach vorhergegangener Wiederholung der Sprachlehre die Lehre vom 
Satze, von der Wortfolge und den Inversionen, nach Heyse und Herling. Zu den 
schriftlichen Aufsätzen wurden hauptsächlich Beschreibungen und Erzählungen ge
wählt.

V. Wiederholung des etymolog. Theils der Sprachlehre, Syntax; Hebung in 
kleinen schriftlichen Aufsätzen.

VI. Der etymologische Theil der Sprachlehre; Orthographie; kleine, der Fas
sungskraft der Anfänger entsprechende Aufsätze.

In allen Klassen wurden Uebungen im mündlichen Vor trage veranstal
tet und der Unterricht im Deutschen mit stuf en w eisen Denkübungen ver
bunden.

Religion,
A. Für die katholischen Schüler.

I. Religionsgeschichte; Erklärung des Evangeliums nach Matthäus.
II. Die Lehre von der Gnade und den Sacramenten ; Wiederholung der Glau

benslehre.
III. Ausführliche Glaubenslehre, Beendigung der biblischen Geschichte.
IV. Die Sittenlehre und die Lehre von den Sacramenten nach Stapf ; biblische 

Geschichte.
V. Die Glaubenslehre nach Stapf; biblische Geschichte.
VI. Grundlage der Glaubens - und Sittenlehre; Memoriren von Bibelstellen; 

biblische Geschichten.
B. Für die evangelischen Schüler.

I und П. Religionsgeschichte.
III und IV. Christliche Sittenlehre; Bibellection.
V und VI. Biblische Geschichte; Entwickelung der Lehre aus den erzählten 

Geschichten.
Philosophische Propädeutik.

I. Es wurde diese Stunde in möglichst genaue Verbindung mit dem prakti
schen Theile des Unterrichts im Deutschen gesetzt. Behandelt wurde die empyri- 
sche Psychologie. Die gesprächliche Lehrweise war die herrschende.

Geschichte.
I Neuere Geschichte v. 1660 bis auf unsere Zeit. — Geschichtliche Wiederho

lungen wurden in lat. Sprache veranstaltet.

I
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II. Geschichte von Macédonien und der Diàdochén; rom. Geschichte.
III. Deutsche und preussische Geschichte.
V. Chronologische und geographische Grundlage der Geschichte; Erzählung 

von merkwürdigen Männern und Begebenheiten.
Geographie.

II. Erweiterte Darstellung der auls er - europäischen Erdtheile nach Cannabich’s 
grösserem Lehrbuche. Alte Geographie von Italien.

III. Geographie von Deutschland.
IV. Die fünf Erdtheile nach Cannabich’s kl. Lehrbuche; die wichtigsten Ab

schnitte der physischen Geographie.
,VI. Vorbereitender Unterricht in der Erdkunde in genaue Verbindung gesetzt 

mit der Naturkunde,
Mathematik.

I. Die Lehre von den Functionen und ihre Verwandlungen ; unbestimmte Ana
lytik; die apollonischen Kegelschnitte; Uebungen in arithmetischen und geometri
schen Aufgaben.

II. Erste Abtheilung: Progressionen und Logarithmen nebst praktischer An
wendung; Stereometrie.

Zweite Abtheilung: Nach vorhergegangenen Wiederholungen die Lehre von 
der Aehnlichkeit der Figuren; Anfangsgründe der praktischen Messkunst; Gleichun
gen des zweiten Grades; Uebungen in Aufgaben.

Mit den Schülern dieser Abtheilung wurden in den Sommermonaten in ausser
ordentlichen Lehrstunden Wiederholungen im praktischen Rechnen angestellt.

III. Potenzen, Quadrat -, Kubik- und Biquadratwurzeln; Gleichungen des ersten 
Grades mit einer und mit mehreren unbekannten Grössen; die Lehre vom Kreise 
und den Figuren in und um denselben; die rein geometrischen Messungen ki der 
Epipedometrie.

IV. Verhältnisse und Proportionen; Decimalbrüche entgegengesetzte Grössen; 
Buchstabenrechnung ; die Elemente der ebenen Geometrie bis zu den Linien und 
Winkeln im Kreise.

V. Wiederholung der Anfangsgründe des Rechnens; einfache und zusam
mengesetzte Proportionsrechnung nebst Anwendungen nach dem Rechenbuche 
von Ohm; Kopfrechnen.

VI. Die vier Species in benannten und gebrochenen Zahlen ; einfache 
Proportionsrechnung; Kopfrechnen.

Naturkunde.
I. Die Lehre von den Farben; die optischen Werkzeuge. Ausführliche 

Statik und Hydrostatik.
II. Allgemeine Eigenschaften physischer Körper; Grundlehren der Statik 

und Hydrostatik ; die Lehre von der Luft, dem Schall, der Wärme, der Elec- 
tricität.
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HI. Wiederholung der Säugethiere; Amphibien ; Botanik.
IV. Insecten und Würmer.
V. Vögel und Amphibien.
VI. Vorbereitender Unterricht zur Naturlehre; vom Wasser, der Luft und 

den Lufterscheinungen; das Wichtigste aus der Zoologie.
Kalligraphie.

Die Schüler der drei untern Klassen wurden nach den Heinrigschen 
Vorschriften stufenweise geübt.

Zeichnen,
Es wurde schon in diesem Schuljahr möglich, an diesem Unterrichte mehre 

Schüler, als in dem vergangenen Jahre, Theil nehmen zu lassen. Für das nächste 
Jahr sind diesem Unterricht noch zwei Stunden mehr bestimmt.

Gesang.
Die Schüler der beiden oberen Abtheilungen übten schon grössere Chöre ein.
Diejenigen Schüler, welche ein Instrument spièlen, wurden jeden Sonn

abend zu einer musikalischen Uebung vereint, an welcher auch von Zeit zu Zeit 
die Sänger Theil nahmen, so dass abwechselnd Instrumentalmusik und Gesang
stücke mit Begleitung vorgetragen wurden. Wir hoffen durch diese Einrichtung 
den Sinn der Schüler für die Tonkunst mehr zu wecken und zu beleben, und ihnen 
eine Veranlassung zu bieten, die Stunden ihrer Musse auf eine würdige und bil
dende Art auszufüllen. Wir wünschen dass die äussern Umstände noch eine Erwei
terung dieser musikalischen Uebungen gestatten mögen.

Privatunterricht im Französischen gab in zwei Abtheilungen Hr. Lehrer 
Lingnau. Mit den Anfängern wurde nach dem Lesehuche von Hecker geübt, die 
erste Abtheilung setzte die im vorigen Jahre angefangene Lesung des Télémaque 
fort; die grammatischen Uebungen nach der von Grell bearbeiteten Hirzelschen 
Sprachlehre. — Wir wünschen dass mehre Schüler die Gelegenheit benutzen 
mögen, eine in vielfacher Hinsicht wichtige Sprache zu erlernen.

Für die Privatlectüre der Schüler war in Prima bestimmt Homer und în
vins; es wird bezweckt, dass jeder Abiturient diese beiden Schriftsteller vollständig 
gelesen habe. — In Secunda wurde von der ersten Stilabtheilung gelesen Cic. p. 
rege Dejot., pro Marcello, pro Rose. Amer., ad Quirites post reditum u Paradoxa, von 
der zweiten Caesar B. G. I —VII. Von beiden Abtheilungen Xen. Anab. 1. VL — 
Für Tertia waren bestimmt die in Quarta noch nicht erklärten Biographien des 
Corn. Nepos und die mythologischen Abschnitte aus Jacobs Elementarbuch II. Curs. 
— Äusser den Stücken, zu welchen die Schüler in jeder Klasse verpflichtet waren, 
lasen viele noch Anderes für sich.

Die Disciplin wurde fortwährend als die erziehende Seite der Schulbildung 
gehandhabt. Die Ordinarien suchten als Klassen erziehet zu wirken, und die auf die
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Schuiracht Bezug habenden Anordnungen fanden ihre Einheit in dem Direktor. In 
jeder Klasse ist ein besonderes Disciplinarbuch eingeführt worden, in, welchem so
wohl die Abwesenheiten der Schüler als auch die Bemerkungen überUnfleiss und Ge
setzwidrigkeit eingetragen werden. Auch ist die Einrichtung getroffen, dass ab
wechselnd immer einer der Lehrer die specielle Aufsicht vor den Lehrstunden und 
bei dem Wechsel derselben führt. Ueber die Bestrafungen ist ein besonderes Regu
lativ entworfen, damit in gehöriger Einheit solche Fälle, wo Bestrafungen eintreten 
müssen, so behandelt werden, dass der Zweck, Besserung des Gestraften, möglichst 
erreicht werde. Wir wünschen, dass wir uns hiebei immer der Mitwirkung der 
Eltern und Angehörigen unserer Schüler zu erfreuen haben mögen.

Von dem Anfänge des nächsten Schuljahres an werden jeden Monat diejenigen 
Schüler, deren Fleiss oder Führung unsere Unzufriedenheit veranlasste, die Resul
tate einer monatlichen Censur auf einem besondern Blatte mit der Weisung 
erhalten, dasselbe ihren Eltern, Angehörigen, oder wenn dieselben nicht hier am 
Orte sind, dem vormundschaftlichen Aufseher abzugeben und mit der Unterschrift 
derselben versehen wieder vorzuweisen. Wir hoffen durch diese Einrichtung die 
Schule in eine noch genauere Verbindung mit der häuslichen Erziehung zu bringen, 
und die Eltern und Angehörigen zu einer genauen Kenntnissnahme des Fleisses und. 
der Sitten ihrer, unserer Leitung anvertrauten, Söhne zu veranlassen. Die monatlichen 
Censuren werden uns ein neues Mittel darbieten, die sittliche Verfassung unserer 
Schule recht allseitig zu begründen, die in das Einzelne eingehende Aufmerksam
keit auf jeden Schüler zu erhalten, und die daraus folgende Kenntniss seiner Persön
lichkeit zu erleichtern, ________

Höhere Verordnungen.
Rescript des König!. Provincial - Schul - Kollegiums vom 22sten August 1827 

th eilt die Anordnung des Hohen Königl. Ministeriums mit, dass eine Ueb er
sieht der Fortschritte, welche das höhere Unterrichts - Wesen seit dem Jahre 
1808 bis zum. gegenwärtigen Zeitpunkt gemacht hat, zusammenzustellen sei. 
Und verlangt die zu diesem Behufe erforderlichen Nachrichten.

Unsere Anstalt hat in diesem Zeiträume, sowohl in innerer als äusserer 
Rücksicht, die wesentlichsten Veränderungen erlitten, deren genauere Mitthei
lung einer Geschichte des Gymnasiums, welche in einem der folgenden Pro
gramme erscheinen soll, vorbehalten bleibt.

Rescript derselben Behörde vom 22sten December 1827 erklärt es für wün- 
schenswerth und zweckmässig, dass in den Programmen die statistischen Ver
hältnisse der Anstalt und die Vertheilung der Fächer unter die Lehrer über
sichtlich mitgetheilt werde. Zugleich leitet es die Aufmerksamkeit auf ,die 
Probe eines lateinischen Elementarbuchs hin, welche der Lehrer Rothert im 
Programm des Gymnasiums zu Herford gegeben hat.

Rescript vom ßten Februar 1828 eröffnet, dass, nach Anordnung des Ho
hen Ministeriums, die eingereichten Prüfungs - Arbeiten der Abiturienten den 
Gymnasien, nach genommener Einsicht, wieder zurückgegeben werden sollen, 

damit
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damitfsie als bleibende Denkmale der Leistungen und der darauf gegründeten 
Ehre der Anstalt aufbewahrt werden können. Wir erhielten zugleich sämmt- 
liche früher eingereichten Arbeiten zurück.

Rescript vom ßten Februar 1828 fordert ausführlichen Bericht über den 
Unterricht iin Zeichnen.

Rescript vom gßsten März ordnet auf Veranlassung des H K. Ministeriums 
an » dass statt der bisherigen halbjährigen Nachweisung eine jährliche über die 
Neuangestellten und weiter Beförderten, nach einem bestimmten Schema, ein
zureichen sei.

Rescript vom 14ten April eröffnet, dass das H. K. Ministerium die Be
streitung der Kosten der Programme aus der Gymnasial-Kasse genehmigt habe. 
Es sei aber darauf zu halten, dass in Folge des Ministerial-Erlasses vom 23- 
August 1824 der, den Schulnachrichten voranzuschickenden, Abhandlung nicht 
ein zu grosser Umfang gegeben, sondern die Einrichtung getroffen werde, dass 
das ganze Programm nicht aus mehr als zwei, höchstens drei Druckbogen bestehe.

Rescript vom 28sten Mai erklärt es für angemessen, dass die Nachweisung 
der von den Abiturienten gelesenen Schriftsteller und benutzten Werke über
sichtlich gegeben werde.

Rescript vom ßten Juni eröffnet, das H. K. Ministerium sei, durch den Andrang 
junger Leute ohne Mittel und Beruf zum Studiren und zum Staatsdienste, ver
anlasst worden zu bestimmen, dass die Verfügung vom 27sten April 1826 zur 
Warnung und Belehrung der Aeltern und Vormünder zur öffentlichen Kennt- 
niss gebracht werden solle. Es wird darin festgesetzt, dass solche Schüler der 
vier untern Gymnasial-Klassen, welche nach dem reiflichen und gewissenhaf
ten, einstimmigen Urtheile aller Lehrer, aller Bemühungen ungeachtet, sich 
zu den Gymnasialstudien nicht eignen, und wegen Mangels an Fähigkeiten 
und Fleiss, nachdem sie zwei Jahre in einer Klasse gesessen haben, doch zur 
Versetzung in die nächstfolgende höhere Klasse nicht für reif erklärt werden 
können, aus der Anstalt entlassen werden sollen, nachdem den Aeltern, Vor
mündern oder sonstigen Angehörigen derselben mindestens ein Vierteljahr vor
her davon Nachricht gegeben worden. S. Amts-Blatt der K. Reg. zu Königs
berg vom 25sten Juni 1828 N. 26- p. 134-

Rescript vom 25sten Juni th eilt die Anordnung des H. K. Ministeriums 
mit, dass von jetzt an diejenigen Schüler, welche von einem Gymnasium ab
gegangen sind, ohne sich der vorgeschriebenen Entlassungs-Prüfung unterzogen 
zu haben, erst nach Verlauf eines Jahres, von ihrem Abgänge an gerechnet, 
bei der König!, wissenschaftlichen Prüfungs-Kommission zum Tentamen und 
Examen angenommen, vor Ablauf dieser Frist aber ohne Weiteres zurückge
wiesen werden sollen. Die höchsten Behörden missbilligen das Privatisireu 
als nachtheilig für die Wissenschaft.

Das Koni gl. Provincial Schul-Kollegium hat im Laufe dieses Schuljahres 
dent Gymnasium empfohlen das Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte som
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Prof. Dr. Eilend, das Handbuch der neuern französischen ֊ Sprache und Li
teratur vom Consistorial- und Schulrath Menzel, die französische Grammatik 
vom Oberlehrer Dr. Leloup, die Geschichte der europäischen Staaten, welche 
der Hofrath Heeren und der Prof. Ukert herausgeben werden, und die Bio
graphie nebst dem literarischen Nachlasse des verstorbenen Gymnasial-Direk
tors Nagel in Cleve; ferner die lithographirten Hand- und Wandkarten von 
Krümmer. -------------- -

Chronik.
Das Schuljahr wurde am 2|sten September 1827 mit einem feierlichen 

Gottesdienste angefangen.
Am diesjährigen hohen Geburtsfeste Sr. Majestät des Königs wurde, 

nach vorhergegangenem Gottesdienste, im Gymnasium von dem Lehrer Herrn 
Lilienthal eine Rede zur Feier des Tages gehalten, welcher ein Gesang 
der Schüler voranging und folgte.

Am 3Qsten October v. J. fand die Einführung des jetzigen Direk
tors statt. Die Feierlichkeit, zu welcher wegen Beschränktheit des Raumes 
nur wenig Gäste eingeladen werden konnten, Begann mit einem Gesänge der 
Schüler. Der König!. Landrath und Landschafts-Direktor Herr von Schau 
führte dann als Kommissarius des Königl. Hochwürdigen Consistoriums und 
Provinzial Schul - Kollegiums durch eine Anrede den neuen Direktor in sein 
Amt ein. Der Direktor hielt hierauf eine Rede, in welcher er die Gymna
sien ąls Vorschulen der Weisheit darstellte *)  Der erste Oberlehrer, 
Herr Biester sprach sodann die Gefühle des Lehrer-Kollegiums bei dieser 
Veranlassung in einer lateinischen Rede aus. Der Primaner Dulk verband im 
Namen seiner Mitschüler mit den Glückwünschen das Versprechen des Fleisses 
und der guten Führung. Nach einem Schlussgesange der Schüler überreichte 
der Königl. Regierungs-Rath und Direktor des hiesigen Land- und Stadtge
richts, Herr von Goldenberg, dem Direktor ein Glückwünschungs-Schrei
ben des Magistrats und der Stadtverordneten. (

In Folge der Ernennung des neuen Direktors traten im Lehrer-Personale 
einige Veränderungen ein. Der Oberlehrer Herr Biester ascendirte in die er
ste, und der Oberlehrer Herr Dr. Kruge in die zweite Oberlehrerstelle. Die 
dritte Oberlehrerstelle erhielt Herr Dr. Витке, welcher in dieselbe amaten 
Junius d. J. durch den Direktor eingeführt ward. Es wird das Gymnasium 
noch eine vierte Oberlehrerstelle erhalten, für welche der Lehrer Herr Ling- 
na-u bereits designirt ist. Mit Genehmigung E. Hochverordneten Königl. Pro
vinzial Schul-Kollegiums trat, bis zu seiner wirklichen Anstellung als Gymna
siallehrer, Herr M. Saage als Hülfsleh.rer ein. — Die Mitaufsicht über die 
Bibliothek, welche früher der gegenwärtige Direktor geführt, wurde dem Ober
lehrer Herrn Biester übertragen. Zum Examinator der katholischen Abitu
rienten in der Religion wurde der Religionslehrer Herr Ditki ernannt,

Die Rede ist im Druck erschienen.
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Der Königl, Kommerzienrath und Ritter des rothen Adlerordens Herr Johann 
Oestreich hat seit der Reorganisation des Gymnasiums im Jahre 1811, als Cu
rator localis, der Anstalt die regste und erfolgreichste Theilnahme geschenkt. 
Seines vorgeschrittenen Alters und überhäufter Geschäfte wegen hat er den Wunsch 
ausgesprochen, von dieser Stelle entbunden zu werden. Mit seltener Umsicht und 
aufopfernder Thätigkeit hat er für das Beste des Gymnasiums gearbeitet, und 
die äusseren Angelegenheiten verdanken ihm namentlich ihre Begründung und Ord
nung. Er hat sich um das Gymnasium bleibende Verdienste und gerechte An
sprüche auf Anerkennung und Dank erworben. Sein Name wird immer in einem 
ehrenvollen Andenken an unsrer Anstalt fortleben. Möge der Himmel seinem Alter 
noch recht viele Freuden schenken!

Das Hohe Königl. Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal- 
Angelegenheiten hat zu seinem Nachfolger zu ernennen geruht den Landrath und 
Landschafts - Direktor, Ritter des rothen Adlerordens und des eisernen Kreuzes, 
Herrn von Schau auf Korbsdorf. Das Gymnasium wünscht sich Glück, wieder 
einen so würdigen Curator erhalten zu haben, und hofft unter dessen einsichtsvoller 
und thätiger Mitwirkung seine Bestrebungen gefördert zu sehn.

Statistische Uebersicht.

Die Zahl der Schüler betrug am Ende des vorigen Schuljahrs 305« Davon 
sind am Ende des Schuljahrs 9 Abiturienten, und im Laufe des gegenwärtigen 
73 Schüler abgegangen; 3 sind gestorben. Neu aufgenommen sind 81, so dass die 
Zahl der Schüler gegenwärtig 3Q1 beträgt.

3*

In waren
wurden 

aufgenom
men

wurden 
entlassen sind jetzt B emeikung.

I. 43 23 16 50 Unter der Zahl der, in 
den einzelnen Klas-

II. 67 25 41 51 sen angegebnen, ent-
III. 61 38 ' 45 54 lassenen Schüler sind 

die Translocirten mit-
IV. 44 31 35 40 begriffen.
v. 53 37 33 57

VI. 37 43 31 40

к
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Am Schlüsse dieses Schuljahres werden 20 Primaner entlassen werden, welche 
ihr Abiturienten-Examen am 28. 29. 30. Juli unter dem Vorsitze des König!. Kon- 
sistorial- und Schulraths Herrn Dr. Dint er abgelegt haben:

Mit dem Zeugnisse Nro. I.
1. Ferdinand Zuch aus Rössel, 19 Jahr alt, besuchte das Gymnasium 

4 Jahr, շ Jahr in Prima.
Mit sehr ehrenvollem Zeugniss Nro. ІГ, 

welches nahe an Nro. I. gränzt.
շ. Karl Derzewski aus Christburg, 18 Jahr alt, besuchte das Gymnasium

7 Jahr, 3 Jahr in Prima.
3. Michael Dittrich aus Bischofstein, 20 Jahr alt, besuchte das Gymna

sium 4 Jahr, շ Jahr in Prima.
4*  Anton Eichhorn aus Bissau bei Seeburg, fg Jahr alt, besuchte das Gym

nasium 4 Jahr, շ Jahr in Prima.

Mit ehrenvollem Zeugniss Nro. II.
5. Makarius Brasche aus Schönberg bei Mühlhausen, 20 Jahr alt, besuchte

das Gymnasium շ ï Jahr, շ Jahr in Prima. .....
6. Ludwig 0ulk aus Königsberg, 18 Jahr alt, besuchte das Gymnasium

3 Jahr, շ Jahr in Prima.
7. Johann Hohmann aus Wormditt, 21 Jahr alt, besuchte das Gymnasium

8 Jahr, 3 Jahr in Prima.
8. Leopold Sonnenburg aus Stolpe, 19 Jahr alt, besuchte das Gymnasium

6 Jahr, շ Jahr in Prima.
9. August Wandke aus Gollub, 19 Jahr alt, besuchte das Gymnasium 

2 4 Jahr, 2 Jahr in Prima.
Mit dem Zeugnisse Nro. ІГ.

10. Andreas Albrecht aus Braunsberg, 2Q Jahr alt, besuchte das Gymna
sium 8І Jahr, 3 Jahr in Prima.

11. Johann Dittrich aus Schulen bei Heilsberg, 22 Jahr alt, besuchte das 
Gymnasium ց Jahr, 3 Jahr in Prima.

12. Joseph Figurski aus Alienstein, 20 Jahr alt, besuchte das Gymnasium
7 Jahr, 2 Jahr in Prima.

13. Valentin Gotzhein aus Klein Bartelsdorf, 24 Jahr alt, besuchte das 
Gymnasium 4 Jahr, շ Jahr in Prima.

14. Peter Kindler aus Seeburg, 22 Jahr alt, besuchte das Gymnasium
4 Jahr, շ Jahr in Prima.

15. Ferdinand Ku ekein aus Braunsberg, 20 Jahr alt, besuchte das Gym
nasium H Jahr, շ Jahr in Prima.



Iß. Gustav P amp e aus Mohrungen, 19 Jahr alt, besuchte das Gymnasium 
5 Jahr, շ Jahr in Prima.

17. Franz Pawlowski aus Bischofsburg, 20 Jahr alt, besuchte das Gymna
sium 4 Jahr, 2 Jahr in Prima.

18. Ludwig Pikart aus Heilsberg, 20 Jahr alt, besuchte das Gymnasium
8 Jahr, 3 Jahr in Prima.

19. Franz Reh bach aus Braunsberg, 20 Jahr alt, besuchte das Gymnasium
9 Jahr, 3 Jahr in Prima.

20. Johann Schulz aus Guttstadt, 25 Jahr alt, besuchte das Gymnasium 
9 Jahr, 3 Jahr in Prima.

Von diesen Abiturienten haben erklärt Theologie in Braunsberg stud Iren 
zu wollen: Mich. D ittrich, Eichhorn, Albrecht, Job. Dittrich, Fi
gurski, Gotzhein, Kindler, Pawlowski, Rehbach, Schulz, und 
wahrscheinlich Hohmann und Pickart; Theologie und Philologie, zu
nächst in Braunsberg, Zuch; Theologie in Königsberg Brasche, Sonnen
burg, Pampe; Theologie und Philosophie daselbst Wandke, Iura in 
Königsberg D erze w ski; Kameral Wissenschaft en in Königsberg Dulk 
und Kuckein.

Die Bibliothek des Gymnasiums ist durch die Verwendung des etatsmässi- 
gen Betrages zweckmässig vermehrt worden. Als Geschenke hat sie erhalten von 
Einem Hohen König!. Ministerium die IQ. 11« 12- Abtheilung der astronomischen 
Beobachtungen des Prof. Bessel; von einem Hochverordneten Koni gl. Provinzial- 
Schul-Collegium den f. und շ. Band der Geschichte der Staats Veränderungen in 
Frankreich unter Ludwig XVI., und die Liedersammlung von Gleim. Ausserdem 
97 Programme von 1827. — Hr. Prof. Felde hat der Bibliothek ein Exemplar seiner 
Lebersetzung von Sniadecki’s sphärischer Trigonometrie geschenkt.

Für den physikalischen Apparat hat das H K. Ministerium die Gnade 
gehabt ein Pistorsches Heber-Barometer mit zwei Thermometern, ein Danielsches 
Hygrometer und ein dergleichen als Reise-Hygrometer dienend zum Geschenk 
zu bestimmen. Diese Instrumente sind bereits durch die Gebr. Müller in Berlin 
angefertigt und werden täglich erwartet. Auch hat dieselbe hohe Behörde zur 
Vervollständigung unseres Apparates die Anschaffung von mathematisch - physika
lischen Instrumenten, im Betrage von 549 Thalern, aus der Gymnasialkasse gnä- 
digst bewilligt. Das Gymnasium wird in diesen neuen Beweisen von Huld einen 
erhöhten Antrieb finden, seinen tiefgefühlten Dank durch ernstes Streben nach 
Erreichung seiner Bestimmung zu bethätigen.

Die Zeichnungen, Karten, Vorschriften und Musikalien der Anstalt sind nicht 
unbedeutend vermehrt worden. Für die Sammlungen des Gymnasiums werden 
noch Erweiterungen bezweckt. Beförderer des Schulwesens und Gönner unserer 
Anstalt, welche im Besitz einzelner bei der wissenschaftlichen Ausbildung der 
Jugend anwendbarer Gegenstände sind, würden sich gerechte Ansprüche auf Dank



erwerben, wenn się solche Sachen, die vereinzelt für sie vielleicht keinen Werth 
haben, diesen aber bei der Vervollständigung einer öffentlichen Sammlung gewin
nen, unsrer Anstalt gütigst mittheilen wollten. Vorzüglich würden uns Alterthü- 
mer, Kunstsachen, Naturalien und Münzen eine viel willkommene Gabe sein. Wir 
würden nicht verfehlen in den jährlichen Nachrichten solche Geschenks dank
bar zu erwähnen.

Ordnung der diesjährigen Prüfung. 

Montag den 1 f. August,
Sexta

Vormittag« von 8 — IQ. Latein und Deutsch, Natur- und Erdkunde, Hr. Saage. 
Rechnen Hr. Oberi. Dr. La wer ny.

Quinta.
Vormittags von 10—12- Latein und Deutsch, Rechnen. Hr Lehrer Lilienthal, 

Geschichte Hr. Oberi. Dr. La wem y.
Quarta.

Nachmittags von 2 — 4- Latein, Griechisch, Hr. Lehrer Lin g и au, 
Mathematik Hr. Oberi. Dr. Kruge. 
Geographie Hr. Oberi. Dr. Витке.

Dienstag den 12. August.
Tertia.

Vormittags von 8—IQ. Latein (Caesar). Hr. Oberi. Dr. Витке. 
Griechisch. Hr. Religionsl. Ditki. 
Mathematik. Hr. Oberi. Dr. Kruge. 
Naturbeschreibung. Hr. Oberi. Biester.

Secunda.
Vormittags von 10—12. Latein (Livius). Hr. Lehrer Lin g паи.

Griechisch (Homer). Hr. Oberi. Dr, Витке, 
Physik. Hr. Lehrer Lilienthal. 
Geschichte. Der Direktor.

Prima.
Nachmittags von 2 — 4 Mathematik. Hr. Oberi, Dr. Kruge. 

Griechisch (Plato). Hr. Oberi. Biester. 
Latein (Horaz), Geschichte. Der Direktor,

Vor dein Abtreten der einzelnen Klassen Versuche im Deklamire»,
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Mittwoch den I3. August.
Vormittags 9 Uhr. Chor. Deutsche Rede, gehalten von dem Abiturienten 

Brasche. — Lateinische Rede, gehalten von dem Abi
turienten D erze wski.

К 1 as si fi ca ti o n der Schüler und Entlassung der Abiturienten. 
Abschiedsrede, gehalten von dem Abiturienten Zuch.
Zwischen den Reden und am Schlüsse Gesang der Schüler.

Das neue Schuljahr wird mit dem շշ. September anfangen. Eltern oder 
Vormünder, welche ihre Söhne oder Pflegebefohlenen unserer Anstalt anvertrauen 
wollen, weiden ersucht, dieselben den 19. oder 20. September uns zuzuführen.

1 » ՝
Gerlach.



3849


