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Inter curas proximo tempore in Aeschyli tragoediis positas Hermanni editio principem locum 
obtinet. Quae et nova codicum collatione et multorum virorum doctorum lucubrationibus nixa summi 
tragicorum Graecorum emendationem multum provexit ac paene absolvit. Multi loci, quorum emen- 

> dationem antea desperabat, nunc audaci quidem sed ingeniosa ratione emendati prostant. Sed haud
scio an nimia saepius facilitate a codicum auctoritate recesserit. Sic synizesi adhibita vulgaris lectio 
saepius servari potest, ncc raro magis sanae interpretationi quam procaci correctioni locus videtur. 
Quam sententiam quum ex Aeschyli studiis repetiverim, ne extremae quidem Hermanni curae labe- 
factare potuerunt. Sic adhuc multi exstant loci, quos ne Hermannus quidem ita emendavit, ut in 
disceptationem vocari non possint nihilque reliqui sit, de quo qüaeratur. Quos denuo examinare et 
retractare non irritus labor sit. Itaque Persarum tragoediae finem ex parte mihi sumsi explicandum 
et emendandum. In metris Hermannum pierunique secutus sum. Jam hoc eritices et interpretationis 
rudimentum viris doctis offero, quod tantum abest, ut ad majora adspiraverit, quam quae pro virium imbe

le > cillitate, subsidiorum inopia, raro ac prope nullo otio potuerim, ut aequorum judicum venia quam maxime
indigeat.

Vers. 855. Adjectivum yrjçaióç, quod servata antistr. lectione vulgari лаѵт ênsv&vvov so- 
lummodo ferri posse videtur, doctissimos auctores invenit; unus Blomfieldius cum Pauwio ytnaióç le- 
gendum atque in antistr. ա՛ր ev&vvov corrigendum esse duxit. Vox угщаіо? nihil aliud, nisi „seni
lis“ significat et apud alios et apud Acschylum,*)  et quod Schmitzius adnotationum programmati Saar
bruecken. anni 1850 praemissarum scriptor contendit, adjectivum />;осао'е esse venerabundum quum ob 
aetatem tum ob mores, nullis fultum est scriptorum Graecorum locis- Nostro igitur loco yíjoaioç non 
aptum est nee si quis hune in modum explicet, ut eo Darii regis virtutes etiam magis efferri dicat, 
qui quamvis senex civitatem non solum servaverit sed etiam auxerit, quod contra Xerxes filius juve
nili superbia exsultans omnia pessumdederit. Accedit, quod yr¡oai(>s plurimorum codd., inter eos M. 
auctoritate nititur; editt. antem principes, Aldina, quam Passovius tantum non adulatur, omnibus Per- 
sarum Iocis, Robortelliana plurimis iisque, ubi metrum non sinit, scripturam yyoaiós praebentes nihil 
valent, una Turnebiana, quae yr/çamç legit, contra codd. supra laudatos pugnare non potest. Quas ob

*) ; Ui Supplie. 590; OV Ô^OQÇÓTVWÇ, йЯЯ’ äfft «V^ß^M ЦВ ytJQCUp. </>ßevi. •
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causas ysçaiós in stropha et in antistropha quam lectionem eod. M. erase v praebet, èrtéövvov recipio. 
Sensus autem verbi èm&vvm Hermanni conjectura vo/útifiata pro vópupia rá accepta perfacilis est et lectione 
vulgari ёлеѵ&ѵѵоѵ magis ad sententiarum nexum quadrat: „leges sive oppugnationes legitimae factae in 
omnia oppida irruebant. Idem schol. M. auctor legisse videtur, quum hac ratione locum explicet: xa'i 
(»(¡[MÕ/iev хата vevopiuffiéva ё&ц теле nó У.ел raïç noaiïoviitvaiç, ov &ешѵ rcooíJ-ovvn-ç, ov тсі- 
tpovç àvadmãvTSS, mç րօՀ/ւ՚րխս; e7toír¡tíev. Fere item Wellauerus quum hunc locum explica-
verit, lectionem vulgatam ьлеѵОѵѵоѵ servavit. Contra eos, qui conjectura èné&vvov recepta nonnisi de 
expugnatione oppidorum agi dicunt mentioné legum expugnata oppida regentium neglecta, optimo jure af- 
firmare mihi videor, totura locum inde a vers. 858 de bellica tantum laude sub Darii regno parta verba 
facere. Prorsus aliter de hoc loco Hartungius, recentissiinus Aeschyl. Persarum editor * **)), qui quomodo 
refellendus sit, vide ad vers. 858 et 859.

*) Aeschylos’ Perser. Griech. mit metrischer Uebersetzung und prüfenden und erklärenden Anmerkungen r. Har- 
.lung. Leipzig 1853.

**) Schol. Med. ad h, 1.: tTQOjTC'. (lèv хата nÓXs[.WV ÓIM Cj1'(iauàç evåoxifTOVfiev.

Vers. 856. Vox латтаох/֊հ a Med. et Aid., exitu dorico ab aliis Mss. tradita quum multis 
aliis interpretibus tűm Hermanno piacúit, sed Hartungius in hac voce offendit, quum rex тсаѵтаохт^ 
omnibus satisfaciens vel omnibus auxilians dici non possit, eamque ob causam Blomfieldii conjectu- 
ram exitu dorico scriptam recepit. At etiamsi concesserim, regem omnibus sufficientem
vel opitulantem non valde plăcere, rex tarnen, qui ab omnibus omnia pericula arceat propulsetque, 
„Allen ein Hort“, ut Droysciiius optime vertit, ejusmodi rex hoc loco non alienus est. Alio quidem 
graviore argumento, quod Hartungius neglexit, Blomfieldii conjecturam fulciri dicas, quod vulgata le
ctione тѵаѵтаохг^ retenta inter laudes de Dario praedicatas summa ejus amplissimaque potentia 
desiderari videatur, sed h. 1. omnino Darii non potentia, sed quae bona, quam salutem quodque prae
sidium Persarum terrae praeter Xerxem praëbuerit, describitur, ut etiam adjectiva àya&óç, àxáxaç com- 
probant. Hartungio scilicet juxta navTÚQ^ç âxáxaç displicet; idcirco etiam âxáxaç cum Blomfiel- 
dio conjectura in axapia? mutavit. Iis de causis vulgatum tmuarjxr.t cum Hermanno servo, nisi quod 
formam doricam navTaçxág a Guelf. traditam propter alios h. 1. dorismos anteposuerim. Restât tur- 
batum metrum, Nam aut ex stropha aliquid eliminandum est aut in antistropha adjiciendum. Hartun
gius quum vocem ã/.ia%oç inanem perversamque variam lectionem habeat, prorsus ejicit et pro itfo'ffeoj 
nt glossa Itioåav/imv jam vers. 626. lectam conjicit. Metrum quidem ita restituitur, sed non dederim 
Hartungio, a/w/oç variam esse lectionem sensumque perversum exhibere, ñeque íoó&eos quidem sub- 
ditivum est. Quum res ita se habeat, nec ¿fagevoç, quae Bothei est sententia, expungi possit, in an
tistropha post vocem <Ьта>9ас dactylum excidisse cum Hermanno facio, quern Schwenckius evtpQovas 
inserto non male restituit. Nam րխճյ, in cod. R. B. lectum, quod Brunckius recepit, Passovius me
tri causa infíj¡us«s distraxit, et knguidum videtur, quum ex antecedentibus facile supplcri possit, ñeque 
quidquam aliud quam interpretationem esse Hermanno astipulor. Dindorfius pronomini ^¡lãs simplicem 
notam „male“ apposuit.

Vers. 858 et 859. Lectionem vulgarem svàoxípiov titiMiwę пес поп schol. Med. compro- 
batam Herniannus in eiáoxl/iovs nzoariás mutasse sine justa causa videtar; recte enim Schue- r
tzius monuit änotpaivsG&ab passivam formam esse. ólnet/aivóutOa igitur, ut Schmitzius explicat, pos
set esse: monstrabamur, specioși, clari eramus, evüoxviiov titoemäe, fortis exercitus causa, nisi geni
tivos eväoxi/iov Ciçtmãç ab апецшто/леОа pendens offenderet; nam quae attulit Schmitzius exempla 
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aiveïd&ai tivog, oixreiQsttâaí iivog, okßi^ea&ai iivoç, quum, quos apud scriptores reperiantur, non do- 
cuerit, in quaestionem vocari non possunt. Prorsus aliain radonéra eamquc simpliciorem genitivi 
evâoxi/iov dioaiiäg cum verbo апосраіѵео&ш conjungeiidi quidam collegarum meorum doctissimus pro- 
posuit, I otest enim genitivus a verbo arcoifiúveaiJai pariter ac genitivus a verbo eïvai, pendere, 
sensu nostra lingua expresso: gehören 31t etwa«, ita սէ sententia loci noștri haec sit: ¡Rustrís exercitus 
milites monstrabamur. At video, qui objiciant, chori personas, quum ex senibus terrae Persicae nobi- 
lissimis constet, non simpliciter milites nuncupari posse. At verbi алосраіѵеа&ш intellectus non sim
plex apparere est sed monstrari, praedicari, celebrări. Ita, quod in vulgata loci explicatione deside- 
ratui, arcta cum strophae imprimis cum voce тгоЯилгоѵодоп conjuncție, restituitul՛; nam qnum ßioty 
ո o honov ó¡10 g, ut Iïartungius recte monet, noque urbem regens ñeque urbana vita esse possit, sed 
política, quae dicitur, qua cives civitatis magnitudine ac salute impertid fruuntur, ex nostra explica
tione choius se amplissimae illius vitae superiore tempore participem fuisse praedicat. Iïartungius 
quidem, qui genitivum a verbo artocpaivecl&ac rectum Graeco sermont prorsus deroget, atque omnino 
diccndi genus magis audax insolitumque ex Aeschylo conjecturis removeré studeat, etiam hanc ge- 
mtivi explicationem respuet. Oui quum a genitivo substantivum, quocum conjungendus sit, requiri ducat, 
enev&vvoi duces in lectione езгеѵЗѵѵоѵ nusquam alibi usurpatum latere conjicit, turn vocem тидог*«,  
qua notissima insolita nvQyiva mutata sit, restituendum ratiocinatin', denique pro r^e praepositionem 
xara illi conjecturae scilicet necessariam legendám esse concludit atque ita locum non emendat sed 
omnia susque deque babét. Scquatur, qui istam emendandi rationem probat,

V ers 861, Plurimi interpretes quum consentiant, dorismum a՝/ov cum strophico àÿ%e optime 
congruere, Porsonum, qui ex scriptura vulgari ctyov ts oïxovg praepositonem ss ut insiticiam removit, 
sequuntur; minor pars interpretam Aid., Rob. editionum auctoritatera secuta lectionem ctyov es oïxovg 
praeponendam esse censct. Equidem de Forsoni conjectura etiam recentissimis editoribus Ilermanno, 
Ilaitungio piobata vix dubitari posse judico. Nam quod objici possit, vocem olxog non nisi cum 
piaepositione eg conjunctam hoc sensu apud Aeschylum legi, nihil valet, quum omnia exempla e di- 
verbiis desumpta nihil nisi ejus usura in diverbio comprobent, nt Prom, v, 389: daifivg ¡Հ ¿S oixov 
aòç Àóyog OTgUei nahv., Pers. v. 229: ein' av els olxovs ¡uíhoitev, Eum. v. 450: êcpS-ii)-’ ovios 
ov xahõç, цоХтѵ ês oixov, quibus adde simile èg ôóiiovg in Sept, v. 49: цѵѵціеіа ‘У avrœv roïg те- 
хоѵсяѵ es ôônovg 7TQÒS Aâ^ádiov %eo<ňv ëdiecpov. Praeterea ita tantum metrum ad unguem resti- 
tuitur et quod jam supra dixi, dorismus «ç/e œyov oïxovg dorismo optime convenit.

Vers 862. Vulgo traditum пога/лоѵ reperimus, quod scholion per crasin cum sequenti ovS’ 
in rcoiafiovâ contractam et cod. R. c. per elisionem noia¡i ovâ' scriptum praebet. Sed praeterquam 
quod ista synaloephe portentosa ferri nequit, metrum male neglectum est. Passovius autem, quippe 
qui veterum auctoritatera maxime veneretur, synaloephen jam a scholiasta reprehensam ita servat, ut 
potins syneephonesin, quae dicitur, лотацоѵ ovå’ esse velit et antistrophiçum nvoyov metri causa 
ehminandum esse censeat. At idem scholion, quod лотацоѵд’ legit, miÿyov in textu bábuit ceterique 
omnes testes, quorum auctoritas nobis gravis esse debet, nvçyov tradunt, quod insuper optimum prae
bet sensum, si cum Blomfleldio verba ёЦ/лцеѵаі rtéÿi, (sic scribendum) néoyov explices „muro 
cinctae; ñeque otiosi quid urbes muro cinctae h. 1. habere videntur, sed muri ad urbes facilius im
pelió coeicendas neccssaiii sunt. Itaque Passovius rcvÿyov sine justa causa ejecit. Dc syneepho- 
nesi quidem Reisig, conject. in Aristoph. I. p. 309, conferii jubet; ille autem vir doctas nihil nisi 
quod jam scimus comprobat, certas tantum voces, ut l¡, ¡պ, ¿yaí, ércei cum sequentibus vel loiigis 
vocalibus vel diphthongis syneephonesin apud Atticos ¡ñire. Quod Iïartungius contra verba sZula/iá- 
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vai rrégi mjçyov pugnat, quum dicat mirabiliter explicata esse: um Mauern herumgetrieben, mithin 
ummauert, rectum est, sed ei non in mentem venit, rem prorsus aliam esse anastrophe praepositionis 
TisQÍ adhibita. Conjectura igitur Pauwii rreçírrvpyot, quam cod. Par. c. lectione comprobad Hartun- 
gius faľso affirmât, Hermannus, qui diligentius inspexit, in glossa ejusdem codicis vipbtvQyoi latere 
posse non bene suspicatnr, nullo pacto necessária est. Jam ad vocem notafiov, unde orsus sum, 
redire licet. Quae quum metrum non expleat, conjectura opus est. Quid? пота/гоо årt pro потацоѵ dé 
ab Aeschylo scriptum fuisse probabile videtur? Quod Blomfieldius existimat, h. 1. in animo fuisse poetae 
notum illud oraculum Croeso datum, propositam conjecturam juvat; nam celeber iile íliivius particula 
díj majore vi expromitur, quem non transiisse Dario singulärem laudem afferat. Hoc autem modo 
partícula օՀ usurpata graeco sermone non aliena est, cf. Soph. Phil, v, 677: тоѵ пеЛатаѵ Xéxtçmv 
noté väv հ/iÓç 7ÿovct хат а/лпѵха áý. Hermanni quidem emendatio itotaooto elegantíssima summaque 
feude digna est, sed mea diligentius vestigia premit lectionis ab omnibus libris traditae;

Vers. 864. Lectionem yl/íÂcoídeç vulgatam (una Aid. et cod. R, L. /І/sźo/ióoę praebet) ser- 
vandam esse cum Wellauero ceterisque interpretibus, qui: uno excepto Hartungio sequuntur omnes, 
censeo, nec minus Wellauero> assentior verba (nótetę) 2ťqv/jiovíov neháyovç \Â%e?MÍcleç~ vertenti „ur
bes ad Strymonium mare fluviales“ explicantique, hic sermonem esse de iis urbibus, quae ad flüvium 
Strynionem adjacentes, ubi delatatus mare fere efficiat,. non minus fluviales quam maritimae siht, ut 
urbes Stetinum, Hämburgum, aliae jure vocarii possunt. Nomen eniin proprium t-f/cżcjioj in
significatum appellativum, quem grammatici dicunt, transiit, sed non- tam ad mare quam ad fluvios re
latum esse et de iis tantum, quae ad fluvios pertineant, adhiberi par est. Cujus rei gravissimum 
auctorem affért Schmitzius locuim Artemidôri geographi II.,. 38: Ayfj.moçtiè vò< avto toîg notaiwîg 
xai лаѵті лоті/мп і'д'аті Or¡[iaívei. Idem et Hesychius comprobat vocem il/íÂmoç explicans: лотаиод 
‘ÍQxaàíaç xal nàv và'ojo (videlicet fluviale) ovtcoç Леуетаі, et scholiastes qui interpretator: dwygov 

/«p n&v vårng Леуоѵаѵ.. Contra ea quae Hartungius dicit, non tantum; valent, ut vulgatam 
Jpctionem et explieationem labefactent, Nititur enim sclioliastae cujuspiam glossa, quod genus homi- 
num alias magis, quam aequum est, aspernatur,. 7гара№Яа(Гогог rò։ vdòip-xß-râ /Âíõbffav,
contenditque пес лада&аЛсіолог ad lemma-Ü/çÂtoidég quadrare, sed hane schöliasten aliud aliquid le- 
gisse,. nec,. quae interpretandi causa addidit, ауеЛам] ycćg то vdoiç хата: yÅmffffav՝ ad ладаЗ-аЛаааіоі 
aptum esse sed tantum ad àivyçoi,, vocem igitur quaerens inter synonyma giossae-лада&аЛоіваіоі in 
áimÁwtSss ՛ veluti genuinem Aeschyli scripturam incidit: Sed quae Hartungius ex verbis scholii 
conctadit;. quum : vix effici : possiňt, sed verisimile sit, istum glossatorem, quum vocem 'ЛуіЛіпо՛; a poe- 
tis pro aqua usurpari sciret, (no'Âetç) If/s/Wdeę . perp,eram aut certe parum diligenter interpretamento 
лаца&аЛааоіоі explicavišse, tota viri docti ratiocinatio labefäctatur nec vulgata lectio ’АуеЛюІде^ infrin- 
gitur, nec Wèllaueri explicado redarguitur.

Vers. 865. ©pgziarp recentiores omnes inde a Brunckio interpretes legunt pro ©płfizńw, quod 
codd. R. В, Cant. I. cum edd. principibus Aid., Rob, Turn, aliique fortasse testes praebent, Wellaue- 
rus : autem formam epiCam ,©р^іхиіж in carmine tot similibus referto exquisitissimam ducit ас scripturae 
&ÿt]ximv praeppnit. Sed in forma ©și/îxicov cum i adscripto, quod subscríbele solemus, tantum prisco- 
rum exemplorum, quae a monachis descripta nostram aetatem videront, vestigia reperire possum, et 
de usu tálium formarum epicarum omnino dicendum est, eas a poëtis atticis metro jubente promiscue 
adhibitas esse. Itaque melius videtur poetarum ličentiam, quam sibi sumserunt, sequi et Ѳдухіюѵ cum 
plurimis legere, quam synizeseos exempla praeter necessitatem accumulare.

Vers 868. Verbum tvydiitvai a plurimis atque optimis codicibus țraditum Blomfieldius in 
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(fyzo/uevai mutavit; quem Hermannus, Meineckius, Hartungius secuti sunt, quod non debebant. Nam 
vulgare evxó^evai facile defendi optimeque ferri potest. Dictum est enim evx.óuevai ornate pro sim- 
plici xei/ievai, qui usus etiamsi infinitivus aut accusativus non appositus est, quorum alterum Schmi- 
tzius desiderat, non minus ex Homericis carminibus fluxit, quam Apollonii Rhodii tíç еііхетаі 
ceterum in Homericis carminibus ipsis exempla verbi еѵхеб&м sine infinitivo reperiuntur, սէ in Odyss. 
XIV. 199: ex Цеѵ Kq^tÚcov yévos еѵхо/ші evQSiáwv. NonnuHi interpretes, quod alia lectio praebet, av- 
XÓ/tEVM „superbientes“, nusquam quid em repertum, sed ab avxý superbia eadem ratione derivatum 
atque еѵхоцаі ab ei’/ij et certe Aeschylo hand indignum receperunt.

Dispertitio membrorum inde a verbis o'owa? Ժ’ eľže sqq. vers. 862 usque ad oy/í/eí-*

*) cf. Apoll. Rhotl. 4, 1251.

*») îl. II. 640: XaZxtöa т ay%iałov} 697: ây%í(Mv т 'Avtqwv ?¡dé TlréÅsov І&хепощѵ՛
«»») Hymn. Apoll, v. 23: Aiyaí т Eïoi-riiai те xal Пелаот^од.

тшѵ vers. 874 ab aliis alia exigitur, unde interpungendi diversitas. Res et a vocábulo oßdag et a vo- 
cula aï vers. 866 et vers. 870 pendet, quorum illud sitne exclamado an pronomen relativum, hoc sitne 
articulas praepositivus an postpositivus quaeritur. Aliquamdiu cum Hermanne faciebam, qui oaaaç pro
nomen relativum et aï articulum postpositivum consens locum ita cohaercre vuit: offôaç Ժ’ eïXe ոօՀււհ 
— rovå' avaxTOç âïov, quotquot expugnavit urbes — adjecit imperio, quibus verba "ED.aç-c àfupi 
TtOQOv sqq. usque ad Поѵтоѵ vers. 869 commate tantum diremta statim annectuntur, verba autem 
vãeoí ï}' aï sqq. usque ad AtSqoç àyxi7s'LT(ov c°l° quidem dissociate, codom tarnen cum verbo aiov 
conjuncta sèquuntur. Sed hodie, quod Hermannus de exclamatione sentiebat, quum frigere 
diceret, id in (ínat: pronomen relativum cădere judico. Adde quod ita articulum postpositivum sive 
pronomen relativum bis cum participio construere adigimur, et sententia, quum aequo՛ longior periódus 
efficiatur, nescio quid tardi et languidi habet. Quae quum ita sínt, S(Kaç exclamationem et voculam 
aï et vers. 866 et vers. 870 articulum accipio, qua re colo post voe. erraóÂiev vers. 865 et commatc 
post nóvtov vers. 869 posito sententia facile simpliciterque procedit.

Vers. 875. Voces dy/íedo? et grtfaxrof, quamvis ab omnibus ilia, haec ab optimis codici- 
bus tradita sit, jam a multis viris doctis in quaestionem disccptationemque vocatae sunt et hodie quoque 
vocantur. Praecipue vox «yyicdoç et interpretando et conjiciendo tentata est, quum ,ttec«xroç ad 
intelligendum minus difficilis visa sit, et justa quidem causa, nam illico quisquís tantum inspexit, 
quaerit, quid sibi velint insulae mari vicinae. li, qui explicationcra vocis «y/rrrlo? desperaverunt, 
conjecturas proposuerunt, sic Pauwius à/Ufíaloç, quem ex rcccntioribus Hartungius sequitur, Botheus 
«iyicíÂonç, elviciïovç quidam alius. Sunt etiam, qui vocem /.ietíáxióvs rejiciendam esse censeant, ut 
Butlerus, qui non male fieaàyxovç, Hartungius, qui parum eleganter áváyxaig emendavit Equidem in 
eorum partes discedo, qui non tam emendationi, quam interpretatïoni locum esse arbitrentur. Sed 
quuni nulla mihi explicatio a viris doctis proposita placcat, rem ex integro aggredior Vox о/ушЛос 
etiam in Homericis carminibus reperitur et quidem bis II. lib. II. 640 et 697**)  urbibus tribuitur; ubi 
enim tertium in Hymn. Apoll, vers. 32***)  obvenit, dubium est, num de insula Peparetho an urbe 
ejusdem nominis in insula sita praedicetur Si de urbibus tantum diceretur, facili negotio significa- 
tionem vel „dem Meere nahe“ vel „wo das Meer nahe ist“ haberemus; sed quum etiam de insulis 
usurpetur, ՛ in summis versamur angustiis. Sic apud' Aeschyhim et Sophodem epitheton à;7«r)oç insulis

■
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tantum datur, apud Sophoclem uni Salamini Aj. v. 134*),  apud Aeschylum h. 1. duabus Lemno et 
ícaro; de urbibus cogitare, quod apud Sophoclem nonnemo fecit, nullo pacto licet. Quid igitur 
faciendum? Omnes fere interpretes ad Lobcckii doctissimi scntentiam confugiunt. Intelligit enim ad 
1. 1. «//(«źorc Tíjtfovç insulas a conțineați terra non multum remotas, altero autem latere in apertum 
mare prospicicntes. Id sane in nonnullas insularum cpitheto àyyíaÃo; ornatarum quadrat, sed quomodo 
in ayyicdoę inesse possit, non liquet. Prorsus rejicicnda videtur Schneidewinii translatio voeis dyyia- 
Հօտ in Soplioclis Ajac. lectae „meernachbarlich“, qua insulam prope (littus) in marí sitám significan 
vuit. Ex recentioribus, quae Schmitzius credit, quum dyyia/.o; et uúíax.TOç epitheta ornantia dicat, 
quibus vox vifooç circumscribatur, et sicut ây/tedog nihil aliud indicet, quam insulam quantum ma
xime mari vicinam, ita fiéßaxTOQ undique littoribus circumdatam terram esse, ex parte quidem non 
male excogitata nec nihil lucis voci ¿yétalos affermit, sed omnino sunt reprobanda. Nam ornantia 
epitheta ayyiaAog et цебахтод nullo modo esse possunt. Nam sicut in stroph. vãaoí & aí xœt à nqrnv 
SAiov 7ts^íxXv(íTOi, yą ngoa^isvac, quibus ai аууіаіот, fj-éßaxroi xai ”ixaços respon
dent, certae sunt insulae, ita ctiam vocibus àyyía/.og et /jiéaaxToç certarum insularum situs describi- 
tur; quas poeta designaverit, ex nexu patebit; certo enim ordine Aeschylus urbes et insulas Darii 
potestad subjectas enumerat. Orditur a Strymonio pelago urbibusque ad Strymonis ostia sitis, deinde 
oppida extra id pęlagus in regióne finítima Thraciae mediterránea refert. Strymonium enim pelaous 
vel borealem maris Aegaei inter Chalcidicen et Chersonesum Thracicam partem voce Áíarr¡ vers. 866 
dici per se darum est, quodque Hartungius contendit, Pontúm Euxinuțn intelligendum esse, vix pro- 
baveris. Nam primuni verisimile est, mero Âtjtii՛^ alio indicio addito nullo mare paullo ante memora- 
tum designan; deinde Hartungio ad suam sententiam firmandam conjectura еѵто&еѵ opus est, quam 
quidem ex scholiasta sequi dicit, qui verba Âqttvaç т txioOtv sqq. de Pérsico imperio ad Hypcr- 
boreos usque pertinente intelligat, sed scholion ab Hartungio laudatum quuni non verbis Ât'uvaç г’ 
êxTO-Э-зѵ sqq., sed verbis ßStQVfToviov neXáyovg appositum sit, eo conjectura niti non potest; hue adde, 
quod Hartungii sententia certus ille ordo interrampitur. Urbes altero loco positas Hellesponto adja
centes, tum circa Propontidem sitae, turn Bospori Thracici urbes sequuntur. Sic ad pontúm Euxinuni 
progresses ad mare Aegaeum poeta redit, ас jam insulas enumerat, ita tarnen ordine coeli plagarum 
observato, ut a septemtrionibus ordiatur. Primum littori Asiae minoris occidentali adjacentes Les- 
bum, Samum, Chium nuncupat, quae, inquit poeta, хата kqwv dXiov singulae sub singulis promontoriis 
T«de yç 7րքօ<րւխ£ւա huic terrae, i. e. Asiae minori adjacent. Нас enim ratione verba хата ттдтѵ ähov 
explicanda esse, Hartungio libenter concedo; priusquam viň docti editio cognita mihi erat, totani 
Asiae minoris oram ad occidentem vergentem, quae compares peninsulas scopulorum instar in mare 
procurrentes ostendat, verbis noáv åhov dictam esse credebam, sed Hartungii ex sententia insula
ram situs melius definitur. Atque etiam certius hae insulae verbis rÆdé y£ лцоагщеѵаі, ut supra 
explicavi, definiuntur, quae Hartungiuni non proprio sensu „huic terrae adjacentes,“ sed trapico „huic 
terrae adjectas (zugehörend)“ intelligere valde miror. Nam, quod vir doctos contendit, verbis rą.Ss yã 
лооб^ктаі pro Graecorum dicendi ratione Persiam significan, non tolli, sed chorom superbia՜ éle
tűm totam Asiam Persiam**)  vocare, vei, quod verisimilius est, Európáé ut opponat, Asiani ттутде yi¡v 
appellare dicere liceat. Id insulis post Asiae ad littus adjacentes enumeratis, quum Európáé ad oram 
adjaceant, prorsus evincitur; sequuntur enim Parus, Naxus, Myconus, Tenus, Andrus. Tertio loco

f) Soph. Aj. v. 134: lÿç (llUftQVTCV JfaAa/ñvog і'ушѵ ßâ&QOV àyyiúí.ov. 
**) cf. v. 909, ubi choras similiter pro Persia totam Asiam ponit.
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insulae in medio mari Aegaco sitae Lemnus et Icarus enumerantur, quern situm adjéctivis dy%iaÀoç et 
fitoaxzoç describere poetam affirmaverim. landem enim ad earn rem perveni, quam hoc capite imprimis 
mihi spmsi interpretandam, ad sensum voce. ay%iaXog et fiéûaxTOç. Jam ordinem urbium ct insularum 
relatai um porro demonstrare negligens, qui quidem aptíssimo conficitur, vocum «y%/«Âoç et /léûaxtoç 
significationem aggredior. Quod modo dixi, adjectivis et /.léßaxto? insularum Lemni et Icari
situm descriptum esse, id voce fuaaxtoç „inter media littora situs“ facile comprobatur, qua insulas in
ter Európáé et Asiae littora jacentes denotari manifestum est. Ita [léaaxioç etiam ab aliis explicatum 
reperitur, sed eidem rei non minus dniałoś inservit; qua ratione videbimus, ut primum, quod Schmi- 
tzius de hac voce senserit, quum non nihil lucis afferre supra dixi, accuratius consideraverimus. Exi- 
stimat enim vir doctus voce ay%ia^oç nihil aliud indicări, quam insulam quantum maxime mari vicinam; 
rectum est, si quidem Schmitziura recte intelligo. Nam ut terra, quae uno tantum latere mare attingit, 
mari vicina appellatur, ita etiam insula omnibus lateribus mare attingens „mari vicina“ poetice dici 
potest, ut omnino Schmitzius recte judicet, epitheto օհհահՀօհ vocem vijriov tantum circumscribi; quod non 
item in ¡lécaxioç quadrat. Qua ratione vox «y/redoç loco Sophocleo et Gemin. in Antiról. IV. p. 299 
II. St.-) Salamini insulae data, a Q. Calabr. XIII. p. 476.*) **)  Tenedo tributa explicări potest, sed 
h. 1. res est alia. Quum enim antea insulae „terrae“ vicinae enumeratae sint, jam iis contrariae 
„mari“, i. e. alto mari vicinae, medio igitur in mari sitae opponuntur. Ejusmodi significationem vocis 
a/2ía2oç iile, qui êçvîûÂoç conjecit, optavisse videtur. Sic etiam vox dyxia/.oç pariter ac [létiaxTOç 
Lemni et Icari insulaium sitiri definiendo inservit, ut Aeschyli locus ,,xa¿ ràç dyxidkovç ¿xoázws ЦЕ- 
GaxTOvg“ intelligendus vertendusque sit: Et medio in mari inter (Europae et Asiae) littora sitas domuit 
Lemrium et Icarum.

*) Gemin. m Anth. ív. p. 299 n. st.: vpQÍljav MctcaDm-oç xal dyxiá/.ov SaXa/ilvos toya.

”) Q. Calabr. XIII. p. 475.• dyxíaZov Tevéåoio.

Vers. 876. Brevibus notandum est, Langeum et Pinzgerum immerito vulgatam lectionem 
Ixuqov Հ)' ëâos aspernatos exquisitius &oç praeposuisse, quum codd. auctoritas et sensus edoç postulent. 
Cui enim persuadeatur, vocem è2oç insulas per mare Icarium dispersas et paludis speciem praebentes 
significare? Nec meliore jure contendunt, omnium mari Icario comprchensarum insularum mentionem 
requiri, quippe quae omnes Dario paruerint; nonnullae enim etiam aliae insulae, quantumvis Darius 
subjectas tenuerit, praetermissae ct consulto quidem videntur, quum maximas tantum opulentissimasque 
nominare poeta satis haberct. Accedunt exempla, quae Exágov t'ôoç prorsus comprobant, haec per- 
multa: II. lib. IV. 406: rj/terç xal ©rjjîrjç êJoç h/.oiuv Immüoio, Od. lib. XIII. 344: <Ш’ ôye 
-toi drijco Iítáx-ղտ eåos, l’ind. ol. II. 12: «ŻŻ' m Kÿône nal ‘Ptaç, eåos ’ОХѵцпоѵ vsjuaw, Acsch, 
Prom. v. 409: o'zrotfoí V tnoixov àyvãs ’Atilas eSos vé,uovtai, Eurip. Iph. Aul. v. 1527: xal dolóevra 
Tÿoiai eåos.

Vers. 880 — 885. Scriptura lóviov quamvis vulgo tradita, nisi quod cod. Lips. 2. ’Zernov 
praebet, tarnen cum Ilermanno et Lachmanno syst. chor, tragic, p. 51 in ’Іаотюѵ mutanda est. Nam 
quis in carmine dactyhco formam Homericam Aeschylo ubique usurpatam praeferre dubitei? Semper 
eninr Aeschylus Persas Graecos Jonunr nomine dicentes forma Homerica utentes facit. In veršu 
sequenti pro Еллаѵшт, ad quod Faehsius 'Ežždvcuv./y. xal ¿Xáiw èXavymv -¡¡yovv noÿOrn՛ ex Paris. В. 
affért, baud dubie e’ZarW a codd. G. Cantabr. 2. Paris. F. K. Rob. traditum scribendum esse, Her- 
manno paenc omnes viri docti astipulantur. Clarissime enim verbis xacà xH-ifaòv ’Iaóviov etiam omisse 

‘EÂ.2av<ov Graeci oram Asiae minoris habitantes indicantur, quum addito ‘ЕШш dictio frigere videatur.



At jam Schmitzius monuit, verba zàç Evxveávovç xarà x^Ťjgov ‘laóviov noXvávdçovç 'EM.àvœv non 
intelligenda esse: (urbes) per agram Jonium divites et frequentes Graecorum, scd voce 'EMawov 
cum nohiávdçovç arete conjuncta: (urbes) per agrum Jonium divites et Graecis frequentes» itaque 
vocem ‘ЕШѵт minime fingere. Hue adde argumentum a Schmitzio neglectum, quod Graeci expresse 
nominad verbis èxgárvve eçpevégaiç gygeGív raagnam gravitatem afferunt; majori enim laudi fuisse 
Graecos illos opulentissimas frequentissimasque urbes incolentes quam barbaros imperio coerceré, 
probări non debet. Itaque ego quoque nihil causae video, cur vulgata lectio 'EMávaiv cum Hermanne 
relicta sit. Libenter autem assentior Hermanno sequens verbum èxgárvvs in ejusdem rei continuata 
expositione male repetitum (cf. v. 875.) in êxgátei mutanti, quod insuper metris Epoch dactylicis 
magis convenit. Miror, quod Hartungium vox Gcpsrégai; offendit, quae quum propter antecedcntem 
sententiam turn imprimis propter sequentem maxime necessaria est. Nam fápéreçai cpgévec, i dio; 
Âoycq/ióç, ut scholiastes recte explicavit, sequent': ахацапр ff,'/évei àvdoãv TtiE/r^riarir па/іціхтюѵ 
т èmxovÿwv, quibus in regendis Graecorum urbibus adjuvabatur, oppositae sunt. Conjectura igitur 
Hartungii o/vgaï; pro (jifEiéÿai: non opus est. A verbis vvv dé vers 884 chorus snperioris fortanae 
praedicatione missa ad luctum praesentis miseriae descendit; quae quo major est ad prioréin sub 
Dario felicitatem, eo gravier particula adversativa postulatur, id quod particula dé sequent։ av aucťa 
(aber hingegen) exprimitur. Quum res ita se habeat, particulara av Hermannus rejicere non debebat; 
mutavit enim verba av (pégofisv in ¿juyegofeev. In eodem versu Hermannus pro ídeóngema lectione 
a M. Lips. Ven. В. Cantabr. I. Aid. et ŕortasse etiam a Rob. (habet •ѵіео'яетгта) tradita alteram 
ddsótgema eodieum quidem auctoritate non carentem recipiendam arbitrator, пес dubitandum est, quin, 
quod Hartungius negat, verba ídeórgenva гаде, ut scholiastes explicat „vito ÿ-EiSv Êvex&Evta xal 
ÿ-eoïi doÇawa vel alius etiam meiïus „vàç ènetifovffaç ffvftgiogàç га; éx fdeov тдапе'та; ngò; 
rfiãç“, optimum sensum praebeant, sed prior lectio &eóngsma, quam Hartungius anteposuit, non ita 
spernenda videtur, nt, quod Hermannus fecit-, consideratione indigna habcatur. Nam aceita verbi 
ngéneiv significationc ,,prodigi, portendi“, aceito adjective verbali „ngenró;“, aceito vocábulo derivate 
ddeongóno;, quod etiam transitiva verbi ngénsiv vi nititur, ' śdeóngenTOg inter vocabula ab Aeschylo in
venta referii possit, intellectu nostra lingua expresso „von den Göttern zur Erscheinung gebracht“, 
vel liberius „gefügt, gesandt“, ut scholiastarum uniits interpretado &е0пецпта exstat. Tandem ad ul
timum֊ Epodi versum progreśsus inter lecťronem- тгЯяуайЯ '՛ nowiami; quam plurimi codices tradunt, et 
ndayaïai те nowiami non magna auctoritate nixam ambigi video-. Facile tarnen intclligi potest, le- 
ctionem sine vé apposito praestare ; nam et metro, quod pro calamitatis narratae gravitate tro— 
chaeis melius finitur, magis convenit, quod quidem Brunckius, Schuetzius, Blomfieldius, Botheirs 
conjectura nhayaïç те efficere voluerant, et a sensu non modo non respuitur, sed eomprobatur, quum 
verba nlayaľffi nowiami voc. antecedents noÃéfiomi sint epexegesis.

Vers. ,891 et 892. Sunt interpretes, ut Schuetzius et Blomfieldius, qui glossemate in codice 
G. vulgatae lectioni i'/imv superscripto perducti éfioí legendum esse censuerunt. Causa, qua cogi sibi 
videbantur, est, quod sequens participium éeidóvv necessário pro dativo habendum esse putabant, 
interpunctione post affvaiv posita; non igitur veriti sunt i dativi elisione delctnm statuerc et optimo 
quidem jure, quum regula de i dativi non elidendo a Wakefieldio primo proposita ас multis po
stea viris doctis, ut Lobeckio ad Soph. Aj. vers. 801, Elmslej. ad Eurip. Heracl. vers. 693, aliis 
probata v та non sit. Atqui nihil quidem cogit widow’ dativum putare; recte enim monet Schmitzius, 
participium in alio casu ac substantivem aut pronomen, ad quod referendum est, inveniri, atque h. 1. 
açcusativum participii ¿Gidów cum praecedenti é/лоі, quod ipse lectioni vulgari ¿¡xwv praefert» conjungi
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posse:*)  sed пес vulgata scriptura êiiòiv rejicienda et forma tWoW accusatives accipienda est, qui iisdem 
cxemplis, quibus accusativus participii cum dativo pronominis personalis conjunctus explicatur! Pendet 
enim non ex genitivo é/.iœv yviœv, sed pro Graecorum celeri atque audaci ratione dicendi ex verbo 
activo in XéXvvai éfiiSv yvimv (¡ա/պ latente ; simile exemplum habes in Eurip. Heracl. v. 691 : ia; /tț 
luvovvia таХХа ooi Xt-yeiv náoa. cf. Matth. Gramm major. §. 556. not. 3. Sunt qui post (յտթպ 
interpungentes sequentibus in unom comprehensis participium iWoW ad xct/ié relatum ab £Ï& õçpeíev 
pendere velint, at ita verba тцѵР rjXixíav éaidóvi âßiwv male a praecedenti dipod. anap. dirimeren- 
tur et interjectio eiA oipsXs, Zev media in sententia posita valde attenuaretur. Hartungius facili ne— 
gotio f’oiJo'vf in eWsî» mutavit, quod simpliciter ex verbis XéXviai yà.Q éfiàiv yvúvv ÿoif/ij penderet, at 
diíficilior structura ad permotissimum Xerxis animum aptior est. ț’raeterea confer Passovium, qui ad 
h. 1. exempla collegit, quibus pronomen adjeetivum h. 1 elegantius esse quam personale ostendit.

In structurae ratione nihil mutarctur, etiamsi, quae Hermanni sententia est, post vers. 892 lacuna 
putata nonnulla inserenda essent. Quum enim Athen. 1. III. p. 86 B vocabulum ex Aescliyli Persis, in 
textu qui exstat non lectum, afferat: Aîif%ôXoç dé év Héráig tiç <xti¡oei гоѵд vijffovç vggi/rorgoipoíiç 
ŕm^xfí fputat Ilermannus scripsisse Athenaeum AifíxvXos ď év ПедМч та? vijooví vrj(>ii orgánov; 
sÍqtjxev), Ilermannus quaerens, ubi hoc vocabulum exciderit, h 1. inscruit, quod reliquum putat ex 
iis, quae perierint; periisse autem haec vuit:

TOJ ÙlKfilÿVTOVg íj n£Çl VljtfOVÇ — V1¡qllOTQÓ<fOVS ànóXwXev.
At ñeque hac ratione insertum vocabulum v^íjiroiooipoç, ñeque ut prioré tempore inscruit: 

etd otfsXe, Zev, xafxe țiET àvdÿiôv — riSv oï%ofiéva>v 
moi nov vijoovç v^qitotqó^ovç — Ց-aváiov xarà [loïça xaXvipai,

probări potest. Nam si post vers. 892 insereretur, tjXixía de Persarum juventute in Graecia occisa 
intelligcnda esset, quum chorum dici ex nexu patcat, si post vers. 896, Xerxes in misérrima condi
cione locum infortunii insulis vrçgtrorço'ÿot vocatis designans valde frigeret. Quae quum difficultates 
aliaeque multae exsisterent**),  si injgtrorgoÿoç secundum Hermanni sententiam reciperetur, ñeque alio 
loco commode inseri possit ñeque usquam omnino desideretur, sed Athenaeus, qui saepe nomina con
fident, l. I. Aeschyli Persas afferens errasse existimandus sit, textum non cum Hermaneo mutilum 
sed cum recentissimis omnibus qui Aeschylum et interpretat! sunt ét ediderunt, integrum esse censeo.

Vers. 902-910. Vox yã cum sequenti particula dé solummodo feni potest; nonnulli codd. 
уам praebcut. Ajectivum sequens vulgo lectura optimum sensum efficit, miror tarnen, quod inter
pretes alteram lectionem èxyaíav in scholio ,,tj ovtioç, 1¡ yfj zjiiwv rrjv éÇmríji yijí í¡¡fr]v ff£<Jay/.i.évi¡v vnò 
tov çdov xai dia táv aéçl-yv xrafxévqv omÇei“ haud dubie latentem ac vulgari fartasse exquisitiorem 
prorsus omiserunt. In sequentibus inde ab ijß-qv usque ad IIeqgüv, quum valde corrupta sint, codd. 
auctoritatcm vehementer desideramus; ad solum igitur rerum uexum applicari judicium necesse est. 
Hermannus locum ita legit:

4ßav Béfêç хгацЁѵаѵ, ‘Aldov — rïaxiooi /Scoßäv,
cujus in explicatione, quam de verbissen OaxzÓQi П^вйѵ proposuit „($ßav) xiapiévav 3é^,aAidov 
aaxiooi nsqaãv, i. e. zòv^Aid^v aáirovti Пвцбаѵ vel П/'опш;, occisam a Xerxe, orcum Persis implente

) cf. Choeph. v. 405. nénaXiat d auré fioi (piXov xéao vóvde xXvovßav olxvov. 
Soph. El. 479: vnEßvi fioi &(iáeoç, àdvnvóiav xXvovaav sqq.
Eunp. El. v. 1251: Ol¡ y«g éßii Soi nóXiv rývď é/.it3ai£v£iv, fiijTÉQa xiEÍvavia ßrjv, 

»») vid. Schmitz« progr. pag. 1,0 sg., cui quae de hac re dixit in universum astipulor. 

i
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acquiescendum esse, mox liquebit. Haec et per se et ex sententiarum nexu bona sunt. Langeus qui
dem et Pinzgerus chorum regem praesentem tam vehementer accusare non potuisse recte dicunt; at 
ne accusat quidem, non enim ipsum chorum his opprobriis Xerxem excipere, sed quid cives de rege 
judicent exponere, Ilermannus optime monet. Emendado igitur Lángéi et Pinzgeri Etyța vocativus non 
opus est. Quam si acciperemus, etiam in aliam graviorem difficultatem incideremus. Nam verba "Auiov 
fíaxióyi Heyaãv ita non ad Xerxem, sed ad substantivum supplendum, haud dubie Martern, qui orcum 
incolis replere non inepte dicatur, relata quum universe dicta essent, additamentum IJiyfíãv omnino 
non ferrent. Quas ad difficultates vitandas Hartungius pro quem domesticae juventutis inter- 
fectorem a choro increpan tolerări non posset, *Ayei  conjecit, quod ex scbolio „líôov aaxtóyi,
Si ov ՜ւՀրէօօսրա o "AiSrję vexyojv“ necessário sequi ducebat, et Пеуааѵ puncto post üaxtóyi pósito ad 
sequentia traxit. At ex isto scbolio colligi vix possit, scholiastam ”Ayei хтаі.іітат, "AiSov (íaxióoi legisse, 
quum ita’ Jgsi non post tfaxrógí, sed ante (ÍSov scripsisset; potius ex loco vocabuli "Aon. post oaxróyi 
positi darum est, scholiastam, quum rortasse Sé.Q^a vocativum legeret, vocabulum "Ayei ut interpreta- 
mentum åSov Gaxtóyi addidisse. Sunt qui, ut Dindorflus, Пеуааѵ a ffaxrogi commate sejunctum cum 
r[ßav conjunxerint; ita tarnen válde contorta structura efficitur. Jam restât Lachmanni, quique secuti 
simt, ratio, qua omnes difficultates sublatae videantur. Is enim dativum Séy^if probans verba "/« d‘ 
alánéi usque ad alai alai xeSvãç ¿Àxãç, quae choro assignait soient, Xerxi tribuit. At primum re
pugnat particula ՛մտ vers. 902, quae verba y« ď alánéi sqq. praccedentibus arete conjungere cogit; 
item vers. 909 partícula Sé nonnisi arete cum praecedentibus conjuncta ferri potest. Haec 
quidem difiicultas tollerctur, si etiam antecedens vers. 909 choro deputaretur, sed omnino versibus 902 
usque ad è^étpÿwtai choro datis versum 908 vel 909 Xerxi, sequentes autem rursus choro tribuere 
Herm annus quae opponit, prohibent, quum dicat: (Xerxes) si choro his verbis «?aî alai xeSvãç d).xñ<¡ 
responderei, non solum quasi obiter ordirelur colloquium, cujus grave et dignum faciendum erat ini- 
tium, sed etiam vers. 911 non posset dicerc óď eyew, quia haec verba, quae aperte initium sunt col- 
loquii, inepta forent, si jam collocutus cum choro fuisset. Ouae quam ita sint, non modo vers. 908 
alai alai xsSvãç àXxãç, sed totum systema a vers. 902 usque ad 910 non Xerxi, sed choro deferen- 
dum esse cum Hermanne censeo. Systema ipsum quum dorica dialecto scriptum sit, Proodum esse 
longioris carminis, quo tabula clauditur, per se intelligitur. Restât, ut de vocabulis ‘AySaßâ-cai et tfvffiiç, 
quae vulgo leguntur, deque sententiarum connexu quaeram. Chorus postquam Xerxem revertentem 
regem floris virorum allocutus est, quos scilicet deus exstinxerit, dicere pergit, quomodo terra bac 
clade affecta sit, ac primum quidem, quid praecipue Persae sentiant (a vers. 902 ad 908), deinde, id 
quod ex particula Sé iterata paritcr ac vers. 902 ad antecedentem regis allocutionem pertinenti cognosci 
potest, totum imperium quid sentiat quaque condicione utatur, exponit. Postpriorem enuntiationem causam 
inherit, cur Persae de juventute lamententur, "AySaßmai yáy sqq. ad vers. 908, duabus enuntiationibus 
per particulam yáy relatam. Versibus autem 903 ad 908 praecipue Persas dici, non magis ipsorum 
Persarum (77sgoãv) mentio, quam epitheton rojoda.uaweę demonstrat. Sed eidein rei voces 'AySaßâiai 
et (fvariç inserviunt, ñeque Ileathii conjectura- Innoßâiai egemus, quae rerum nexui conveniens, tarnen 
ob desideratam ad TOÏod«/tawsg conjunctionem ferri nequit et si cum Hartungio rcfeceris „Tluodâv 
irtitoßâcai yáy — noMoí gxãteç, ycóyaç av&oç, — roÇo Sá navrés Հ âvvnéxyvxroi“, ob enumerationem 
Persici exercitus partium valde frigebit,ñeque Blomfieldii ’AOávatoi pro ’ASaßârai longius petiti requi- 
runtur. Hermanni autem conjectura âSoßâiai pro ’AySaßâtai quamvis ingeniosa ac similibus ('Sot/oïiai 
et èyeßotpoi-cis commendata, quum incertior et iníinitior sit, nexu respuitur. Ipsa vox ‘AySaßarai nihil nisi 
aliud nomen Persarum esse videtur, quod auctor schol, ê&voç IlttMov perperam intcllexit. Ita invenisse 
mihi videor, quod Passovius quaesivit, quum ad h. 1. dicat: si vitio laborant 'AySaßâtai, quod secos 
esse videtur, certe aliud quid subest, quod erűi posse desperamus. Vox autem (pvdciç pro êxtpvoií, 
yový, սէ schol, explicat, posila nimirum Persicae terrae progenicin ac fere idem denotat, quod ijßa 
lyyaía. tantum magis universe expressa.

Scribebam Cossalini d. XXVI. m. Mártii a. MDCCCLIX. TrВ r. Kupfer.
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Schulnachrichten
ïins S’dlilljoljr t>ou ©gern 1858 bis ©fieri։ 1859.

I. Leliľverfassuns.о

1)

2)

З)

4 )

5)

6)

7)

8)

9)

PRIM A.
Zweijähriger Cursus, Ordinarius der Klasse: der Director.

I Religion. 2 St. Die christliche Lehre, Artikel 1 und 2 nach Petris Lehrbuch der Religion, 
ui Controle der Repetition und der Prüfung des Verständnisses zuweilen extemporelle Ar
enen. Das Ev. Matthäi und der Brief an die Eph. wurden von den Schülern privatim 

gelesen und in der Klasse kurz besprochen. Der Director.
eutsch. 3 St. Geschichte der altern deutschen Literatur bis auf Luther. Lecture von Les

sing s Laokoon (Schluss), dann von mittelhochdeutschen Gedichten nach Weinhold’s Le
sebuch, verbunden mit einem kurzen Abriss der mittelhochdeutschen Formenlehre. — Ue- 

։ • дПвеп Disponiren. — Freie Vorträge. ■— Aufsätze (monatlich einer). Der Director,
batem 8 St. Lecture (prosaische und poetische wechselnd): Cic. Brut., Tacit. Annal. XV und 

. \ I., Horat. Od. I. II und Satiren (mit Auswahl) 6 St. Einzelne Oden wurden memo- 
¡'։ n ~ P"v«tlectüre: Cic. in Verr. 1. V., Liv. 1. XXIII, u. XXIV. — Aufsätze (monat- 

p . eujer), Exercitien und Extemporalien. 2 St. Der Director.
riechisch 6 St. Lecture (prosaische und poetische wechselnd): Soph. Antig., Demosth. 

Olynth. I.—Ill,, Phil. 1. II. de Pace, de Chers., Phil. III., Hom. II. I-X1I. 5 St. Stücke 
der poët. Lectüre wurden memorirt. — Grammatik nach Krüger § 66 — 69: Von den akli- 
tischen Redethcilen. — Mündliche Uebersetzungen aus Rost und Wüstemann’s Anleitung 

.. .ls> Exercitien und Extemporalien (alle 14 Tage). 1 St. Prof. Dr. Hennicke. ° 
französisch St. Lectüre: Capefigue histoire de Charlemagne, dann Schütz, franz. Lese-

’pt 1 — Exercitien und Extemporalien (alle 3 Wochen eine Arbeit), Versuche vou
Aufsätzen von den Geübteren, Repetitionen aus der Grammatik nach Plötz. 1 St. Gymna
siallehrer Dr. Zelle. ՜

Hebräisch. 2 Șt. Lectüre: II Sam. mit Ueberschlagung einiger Capitel, 20. Psalmen; Abschnitte 
aus Jesaias. -֊֊ Grammatik nach Gesenius. Repetition der Formenlehre. Syntax des No- 
men. Monatlich eine schriftl. Analyse. Subrector Dr. Ilüser.

beschichte und Geographie. 3 St.՜ Neuere Geschichte bis 1815 nach Dietsch’s Grundriss; 
beiläufig Repetition der neusten Geographie von Afrika, Indien, Amerika und mehreren 

ЛІ- tl Europäischen Ländern nach Daniel’s Lehrbuch. Prof. Dr. Grieben.
a lematik. 4 St. Im S. Stereometrie nach Kambly. Im W. Repetition der gesammten 

aniinetrie. Uebung in der wissenschaftlichen Behandlung geometrischer Aufgaben. — 
oebungsaufgaben aus allen Theilen der Mathematik (alle 14 Tage eine Arbeit). Gymna
siallehrer Dr. Tagért.

Physik. - St. Statik und Mechanik fester, flüssiger und luitförmiger Körper nach Trappe’s 
Physik. Dr. Tagért. ° ° . n
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SECUNDA.
Cursus zweijährig, Ordinarius der Klasse: Prof. Dr. Grieben.

1) Religion. 2 St. Die Apostelgeschichte und die iit die Zeit derselben fallenden Paulinischen
Briefe nach ihrem Hauptinhalte und mit Erklärung der schwierigem Stellen. Schriftliche 
Arbeiten wie in Prima. Der Director

2) Deutsch. 2 St. Lecture von Schiller's Iphigenia i. A. und Jungfrau von Orleans Lessinas
Philotas .und kleineren Dichtungen von Schiller u a. Freie, meist historische Vorträge. 
Prof. Dr. Grieben.

3) Latein 10 St. Lecture: Cic p. Rose. A., Phil. 1!.. Liv. I Է1, und UI. 4 St. Virgil, einige
Eklogen und Abschnitte aus den Georg., dann Aen. I. ¡1. 2 St. — Privatlectüre aus uc. 
epp. sei. ed. Dietsch P II — Grammatik., und repetitorische Uebcrsicht der Formen- und 
Satzlehre mit Ergänzungen bis zu den relativen Sätzen nach der vom Lehrer selbst ent
worfenen tabellarischen Uebcrsicht. 1 St. — Mündliche Uebersetzungen aus Süpfle’S Auf
gaben Th. 1. 1 St. — Exercitien und Extemporalien (wöchentlich eine Arbeit) und von 
den Geübteren Aufsätze. 2 St. Prof. Dr Grieben

4) Griechisch. 6 St. Lecture (pros, u poet wechselnd): Plutarch. Them. u. Perie!., Hom. Od.
XXIII. XXIV. I — IX,, Herodot. 1, IX. 4 St. Abschnitte aus Homer wurden memorirt — 
Grammatik nach Krüger § 32 — 56. Vom Verbum. 1 Șt — .Mündliche Uebersetzungen 
aus Rost und Wüstemann Curs HI. und IV. Exercitien und Extemporalien (wöchentlich 
eine Arbeit). 1 St. Im S. Dr. Häckermann, im W Prof. Dr. Hennicke.

5) Französisch. 2 St. Lecture- Nouvelles pittoresques, dann Schütz tranzös. Lesebuch. 1 St. —
Grammatik nach Plötz Th. II., 70 — 78, Syntax d, Pron., Verb., Conjünctioncn Exer— 
citien und Extemporalien (alle 3 Wochen eine Arbeit) 1 St. Dr. Zelle.

6) Hebräisch 2 St. Lectüre von Abschnitten der Genesis — Grammatik nach Gesenius § 1 —103
' Elementar- und Formenlehre. — Paradigmatische Hebungen und Analysen Dr ’llüser.
7) Geschichte und Geographie. 3 St. Orientalische und griechische Geschichte bis zur Zer

störung von Korinth und Gründung der Diadochen-Reiche nach Dietseh’s Grundriss Die 
entsprechende alte Geographie mit Rücksichtnahme auf die neuere, Prof Dr. Grieben

8) Mathematik. 4 St. Im S. Die Lehre von den P,o: ortionen, von der Aehnlichkeit der Figuren.
Beendigung der Kreislehre Flächenberechnung geradliniger Figuren und des Kreises 
Geometr. Aufgaben. Grundbegriffe der Stereometrie. Im W. Gleichungen des isten und 
2ten Grades mit einer und mit mehreren Unbekannten, Logarithmen, Reihen, Zinseszins- 
und Rentenrechnung; algebraische Aufgaben. Dr. Tage րէ

9) Physik 1 St Physikalische Grundbegriffe. Vo.i den allgemeinen Eigenschaften der Materie.
Rejbungselectricität nach Trappe's Physik Dr. Tägert

OBE R T E R T I A.
Cursus einjährig; Ordinarius der Klasse: Prof, Dr Hen nicke

1) Religion. 2 St. Geschichte des .Reiches Gottes im alten Bunde. W iederholung des Katechis
mus, Erlernen von Bibelsprüchen. Prof. Dr. Hen nicke.

2) Deutsch. 2 St. Erklärung von Gedichten nach Inhalt und Form. — Aufsätze (alle 3 Wochen)
und Declamationcn. Dr. Zelle.

3) Latein 10 St Lectüre: Curtius 1. Ill —IV 4 St. Prof. Hennicke. Caes, de b. g. I. VI—VII.
1 St. Ovid Met. X— XII. (mit Auswahl), Mcntoriren von Ovidversen, Uebungen im Com- 
poniren von Versen 2 St. Dr. Zelle. — Grammatik nach Putsche § 81 — 151. Die Lehre 
von den iemporibus und Modis. 1 St — Mündliche Uebersetzungen aus Süpfle Th. 11.
1 St. — Exercitien und Extemporalien (wöchentlich wechselnd) 1 St՞ Prot Dr. Hennicke.

4) Griechisch. 6 St. Lectüre: Xenoph. Anab I VII, Hom. Od 1. XIV. Memoriren von Homer-
versen. 3 St Grammatik nach Krüger: Repetition des Pensums von Untertertia; die 
verba anómala vollständig. Mündliche Uebersetzungen aus Rost und Wüstemann Th 1.
2 St. Exercitien und Extemporalien (wöchentlich wechselnd). 1 St. Gymnasiallehrer 
Dr, Kupfer.

5) Französisch. 3 St. Lectures choisies von Plötz. 1 St. — Grammatik nach Plötz Th II.
§ 24 — 69. Gebrauch der Zeiten und Modi, Präpositionen, Wortstellung, Syntax des Arti
kels, Nomen. Adverb 1 St. — Exercitien und Extemporalien. 1 St. Dr. Zelle.

6) Geschichte und Geographie. 4 St. Deutsche Geschichte mit besonderer Hervorhebung der
brandenburgisch-preussischen seit der Reformation bis 1815, nach Dietseh’s Abriss der bran
denburgisch-preuss. Geschichte. Geographie von Norddeutschland, Preussen, Nord- und 
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Osteuropa, mathemat. Geographie, nach Daniel’s Lehrb. d. Geogr. Buch 3. u. 4. Im S. 
Schulamtscandidat Schillmann, im W. Dr. Zelle.

7) Mathematik. 3 St. Im S. Lehre von der Flächengleichheit und der Verwandlung geradliniger
Figuren. Uebung im Lösen geometr. Aufgaben. Im W. Repetition des Pensums von Un
tertertia, dann Lehre von den Potenzen mit gebrochenen Exponenten, Gleichungen des 
lten Grades, Proportionen, algebraische Aufgaben. Dr. Tagért,

8) Englisch (statt des Griechischen). 3 St. Lecture: Walter Scott Tales of a Grandfather. —
Grammatik nach Gräser. Dr. Zelle.

9) Chemie (statt des Griechischen). 3 St. Die Nichtmetalle in ihren wichtigsten Verbindungen.
Hülfslehrer II öffn er.

UNTERTERTIA.
Cursus einjährig; Ordinarius der Klasse: Dr. Kupfer.

1) Religion. 2 St. Zusammenhängende Erklärung des Katechismus nach Jaspis, verbunden mit Re
petition der betreffenden Abschnitte der biblischen Geschichte. Dr. Kupfer.

2) Deutsch. 2 St. Erklärung Schillerscher und Uhlandscher Gedichte. Aufsätze (alle 3 Wochen
einer) und Deklamationen. Dr. Kupfer.

3) Latein. 10 St. Lecture: Caes, de b. g. 1 —11í. 4 St. Dr. Kupfer. — Ovid. Met. I und II. (mit
Auswahl), Prosodie, Theorie des Hexameters, Memoriren von Versen. 2 St. Im S. Gymna
siallehrer Drosihn, im W. Dr. Kupfer. — Grammatik nach Putsche §58—80. Syntax des 
Nomen. — Mündliche Uebersetzung aus Süpfle Th. 1. 1 St. — Exercitien und Extempo
ralien (wöchentlich wechselnd). 1 St. Dr. Kupfer.

4) Griechisch. 6 St. Lecture: Jacobs Elementarb. Curs. 2. 3 St. — Grammatik nach Krüger § 1 —
40. Repetition und Erweiterung des Pensums von Quarta mit Hinzunahme der verba 
liquida, verba auf /и und der gewöhnlichsten verba anómala. Mündliche Uebersetzungen 
aus Rost und Wüstemann Th. I. 2 St. — Exercitien und Extemporalien (wöchentlich 
wechselnd) 1 St. Dr. Häckermann.

5) Französisch. 3 St. Lectures choisies von Plötz, t St. — Grammatik, Repetition der wichtig
sten Paragraphen aus Plötz Th. I., dann Th. II. § 1 — 23 Verbes irréguliers. 2 St. — 
Exercitien und Extemporalien falle 14 Tage eine Arbeit). Dr. Häckermann.

6) Geschicte und Geographie. 4 St. Deutsche Geschichte bis zur Reformation mit Anschluss an •
Cauer's Tabellen. Geographie der Länder, welche den Schauplatz der Begebenheiten bil
den, nach Daniel’s Lehrbuch Buch 3. u. 4. Dr. Kupfer.

7) Mathematik. 3 St. Im S. Die Lehre von den parallelen Linien, den Parallelogrammen, die Kreis
lehre, soweit sie nicht auf Proportionen beruht, hn W. Die Grundlehren der Arithmetik 
in wissenschaftlicher Darstellung, Potenzen mit ganzen Exponenten, das dekadische Zah
lensystem, Decimalbrüche, Quadratwurzeln, Hebungen im Buchstabenrechnen. Dr. Tagért.

8) Englisch (statt des Griechischen). 2 St. Grammatik nach Gräser § 1—212 mit Auswahl. Me
moriren von Vocabeln. Dr. Zelle.

9) ՛ Rechnen (statt des Gricch.l. 2 St. Kaufmännisches Rechnen. Hülfslehrer Höffner.
10) Naturgeschichte (statt des Griech.). 2 St. Botanik. Uebung im Beschreiben einzelner Pflan

zen und Classification nach dem Linnéischen System, mit besonderer Berücksichtigung 
der Nutzpflanzen. — Zoologie: die Insectcn, namentlich die Käfer. Ilülfsl. Höffner.

QUART A.
Cursus einjährig; Ordinarius der Klasse: Subrector Dr. IIüser.

1) Religion. 2 St. Erklärung des Ev. Matth, und der Apostelgeschichte und einiger Psalmen. Re
petition des Katechismus. 40 Bibelsprüche zum Katechismus und 12 Kirchenlieder wurden 
gelernt. Dr. llüser.

2) Deutsch. 2 St. Lesen und Wiedererzählen von Lesestücken aus Hopfund Paulsieck’s Lese
buch Th. 1. Abtheilung 3. — Grammatik: Weitere Entwickelung der Satzlehre. — Auf
sätze (alle 14 Tage einer) und Declamationen. Dr. Iliiser.

3) Latein. 10 St. Lecture: Cornel. Nep. Conon — Hannib. u. Milt. 4 St. — Grammatik
nach Putsche. Repetition der Formenlehre und Syntax der Casus § 1 — 57. Das Allge
meinste von den Modis. 3 St. — Mündliche Uebersetzungen aus Süpfle Th. 1. 1 St. — 
Memoriren von Vokabeln aus Meiring’s Sammlung lat. Wörter. Exercitien und Extem
poralien (jede Woche mindestens eine Arbeit). 2 St. Dr. Hüser. Nach den Sommer
ferien wurden die schwächeren Schüler in 4 Stunden besonders von dem Schulamtscan- • 
didaten Schillmann unterrichtet.

2 *



4) Griechisch. 6 St. Lecture: Jacobs Elementarb. Curs. 1. 2 St. — Grammatik nach Krüger
§ 1—35: Die regelmässige Formenlehre mit Ausschluss der verba liq. und auf fu. 2 St. 
— Mündliche Uebersetzungen aus Rost und Wüstemann Curs. 1. Exercitien und Extem
poralien (wöchentlich abwechselnd,). 2 St. Gymnasiall. Drosihn.

5) Französisch. 2 St. Grammatik und Lecture nach Plötz Th. I § 1—68: Repetition und Erwei
terung des Pensums von Quinta. — Exercitien u. Extemporalien (alle 14 Tage eine Arbeit). 
Dr. Tagért.

6) Geschichte und Geographie. 3 St. Im S. Griechische Geschichte und Geographie von Grie
chenland und Kleinasien, nach Cauer's geschichtl. Tabellen und Daniel’s Leitfaden der 
Geogy. Buch 3. Schulamtscandidat Schilimann. Im W. Römische Geschichte und Geo
graphie der um das Becken des Mittelmeers herumliegenden Länder. Gymnasial!. Drosihn.

7) Mathematik. 3 St. Im S. Geometrische Grundbegriffe und Grundsätze. Congruenz der Dreiecke.
Im W. Prakt. Rechnen, auch prakt. Einübung der Rechnung mit Decimalbrüchen und des 
Wurzelausziehens. Repetition des geometr. Pensums. Dr. Tägert.

8) Zeichnen. 2 St. Zeichenlehrer Hauptner.
9) Englisch. 2 St. ) v r • u- i ,
10) Rechnen 2 St ' *ur dæ VOin GriecłlIschen dispensirten Schüler, mit den gleichen
11) Naturgeschichte. 2 St. Í Schülern von Untertertia combinirt.

QUINTA.
Cursus einjährig; Ordinarius der Klasse: Dr. Häckermann.

1) Religion. 3 St. Bibi. Geschichte des N. T. nach Zahn. 2 St. Die 5 Hauplstücke des Kate
chismus nebst 45 Bibelsprüchen zum lten u. 2ten Artikel. 12 Kirchenlieder. Repetition 
des Pensums von Sexta. 1 St. Dr. Häckermann.

2) Deutsch. 3 St. Uebungen im Lesen, Wiedereraählen und Declamiren nach Hopf und Paulsieck’s
Lesebuch Th. I. 2. Entwickelung des zusammengesetzten Satzes. 2 St. Orthographische 
Uebungen und Aufsätze (wöchentlich eine Arbeit). Im S. Dr. Häckermann, im W 
Hülfslehrer Höffner. i ”•

3) Latein. 9 St. Lecture und Ucbung im Uebersetzen aus dem Deutschen in's Lateinische nach
Schönborn’s Leseb. Curs. 2. — Grammatik nach Putsche § 1—83. Repetition und Er
gänzung des Pensums von Sexta, die verba anómala. — Mémoriretr von Vokabeln nach 
Meiring. — Exercitien und Extemporalien (wöchentlich wechselnd). Im S. Schulamts
candidat Schillmann, im W. Dr. Häckermann.

5) Französisch. 3 St. Grammatik und Lectüre nach Plötz Th. I § 1 — 34 und mit Auswahl 
§ 35— 60. Leseübungen und Formenlehre bis zu den vier regelmässigen Conjuvationen 
incl. Exercitien u. Exercitien (wöchentlich eine Arbeit). Höffner.

5) Geographie. 2 St. Uebersicht über die 5 Erdtheile, genauer Europa nach Daniel’s Leitfaden.
Im S. Dr. Zelle, im W. Dr. Häckermann.

6) Rechnen. 3 St. Repetition der Bruchrechnung und der einfachen Regel de tri, dann die zusam
mengesetzten Rechnungsarten nach Scheidemann’s Aufgaben Heft 4. Zu Anfänge: Ue- 
bung im Rechnen mit dem neuen Gewicht und der neuen Geld Währung. Höffner.

7) Naturgeschichte. 2 St. botanik: Uebungen im Beschreiben und Bestimmen einzelner Pflanzen.
Zoologie: die Vögel. Höffner.

8) Zeichnen. 2 St. Zeichenlehrer Hauptner.
9) Schreiben. 2 St., nach Brückner’s Vorschriften. Hauptner.
10) Singen. 2 St. S. Gesangunterricht.

SEXTA.
Cursus einjährig; Ordinarius der Klasse: Gymnasiallehrer Drosihn.

1) Religion. 3 St. Bibi. Geschichte des A. T. nach Zahn. 2 St. — Die drei ersten Hauptstücke
des Katechismus mit 40 Bibelsprüchen, 12 Kirchenlieder. Kenntniss des christl. Kirchen
jahres. 1 St. Drosihn.

2) Deutsch. 3 St. Lecture von prosaischen u. poetischen Stücken aus Hopf und Paulsieck’s Lese
buch Th. I. 1. Im Anschluss orthographische und grammatische Uebungen und Uebungen 
im mündlichen Erzählen und Deklamiren. —- Grammatik: der einfache Satz und die Rede- 
theile. — Aufsätze und Dictate (wöchentlich abwechselnd). Drosihn.

3) Latein. 9 St. Lecture und Uebung im Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische nach
Schönborns Lesebuch Curs. 1. — Grammatik nach Putsche §֊ 1—82 mit Auswahl; Re-
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4)

5)

б)

՜)
8)
9)

gelmässige Formenlehre u. verba anómala in § 82. Dazu die Präpositionen und Einübung 
der einfachsten syntaktischen Beziehungen. — Memoriren von Vokabeln nach Meiring. 
Exercitien und Extemporalien (wöchentlich abwechselnd). Drosihn.

Geographie. 2 St. Die Grundlagen der Geographie und kurze Uebersicht der 5 Welttheile nach 
Daniel Buch 1 mit Auswahl. Im S. Höffner, im W. Dr. Hüser.

Rechnen, 4 St. Bruchrechnung und einfache Regel-de-tri nach Scheidemann’s Aufgaben Heft 3. 
Einübung der Rechnung mit dem neuen Gewicht. Höffner.

Naturgeschichte. 2 St. Botanik: Beschreibung einzelner Pflanzen und der Theile derselben. 
Zoologie: das untere Thierreich. Höffner.

Zeichnen. 2 St. } . . , , „
Schreiben. 4 St. nach Brückners Vorschriften.) eic ene ier aup nei.
Singen. 2 St. S. Gesangunterricht.

Unterricht in der englischen Sprache
für die freiwillig daran theilnehmenden Schüler von Prima bis Quarta.

Klasse 1. 2 St. Lectüre: Shaksp. Jul. Caes,, the Tempest.; Dickens a Child's history of England; 
Byron the Bride of Abydos. — Grammatik nach Fölsing Th. II. — Exercitien, Extempo- 
ratien, Aufsätze, Sprechübungen (alle 14 Sage eine Arbeit). Dr. Zelle.

Klasse 2. 2 St. Leseübungen, die ganze Formenlehre u. Uebersetzungen der Lesestücke aus Föl
sing Th. I., dann von Springflowers from the Engl, liter, von Plate. Alle Woche ein 
Exercitium. Dr. Zelle.

G E S A N G U N T E R R I C H T.
Singklasse 1, die geübteren Sänger aus allen Klassen, 1 St. Vierstimmige Choräle, Motetten, Stücke 

aus Oratorien, Lieder, im S. Dr. Tagért, im W. Dr. Zelle.
Singklasse 2, Chor für vier Männerstimmen. 1 St. Erk’s mehrstimmige Lieder. Im S. Dr. Zelle, 

im Winter Dr. Tagért.
Singklasse 3 für Tertia u. Quarta. 2 St. Zwei- u. dreistimmige Lieder u. Choräle aus Erk und 

Greef s Sängerhain Heft 2 u. 3 u. Fr. u. L. Erk’s frische Lieder u. Gesänge. Dr. Zelle.
Singklasse 4 für Quinta u. Sexta. 2 St. Notenkenntniss, Tonleiter, Treffübungen, Lieder u. Cho

räle aus Erk’s Sängerhain. Dr. Tagért.

ZEICHENUNTERRICHT
für die Schüler der obern Klassen bis Untertertia und im Sommer

TURNUNTERRICHT
für die Schüler aller Klassen wöchentlich je zweimal Nachmittags ausserhalb der gewöhnli

ch eu Schulzeit.

Die Aufgaben der Abiturienten.
Deutscher Aufsatz: Die Bedeutung des Spruchs: per aspera ad astra (Unterschrift unter einem durch 

Wolken zur Sonne emporfliegenden Adler an preuss. Casernen) für die preussische Ge
schichte. (Mich. 1858.)

Hat Europa ein Recht den Vorrang unter den Erdtheilen zu beanspruchen u. (falls 
dies bejaht wird) welchen Ursachen verdankt es denselben? (Mich. 1858 für einen frem
den Maturitätsaspiranten.)

Ueber den Sinn des Wahlspruchs der preussischen Regenten: Sulim cuique. (Nach 
der Deutung, welche Sailer demselben giebt: Verehrung gegen Gott, Gerechtigkeit gegen 
unseres Gleichen, Demuth gegen sich selbst.) (Ostern 1859.)

Lateinischer Aufsatz. Quam recte Horatius fugere magna jubeat, examinetur. (Mich. 1858.) 
Quibus rebus cives optime praestant erga pátriám amorem? (Mich. 1858 für cineu 

fremden Maturitätsaspiranten.)
Quibus insidiis et machinationibus Philippus Graecorum libertatém circumvenerit, ex

ponatur. (Ost. 1859.)
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Vertheilung der Leclionen unter die Lehrer
im Schuljahr Ostern 18‘%».

Namen der Lehrer. Prima. Secunda. Obertertia. Untertertia Quai ta. Quinta. Sexta.
Gesamt» 
zahl der 
Stunden.

Adler9
Director, Ordinarius von I.

Bei. 2 St.
Deutsch 3
Latein. 8

Rel. 2 St. 15

Prof. Dr.
Prorector, Ordin, von IL

Gesch.)
u. ? 3

Geogr.)

Deutsch 2
Latein. 10
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Prof. Dr. MeniäicBíe^ 
Conrector, Ordinar, von III. A.

Griech. 6 Griechisch
(i.W.)6St.

Rel. 2 St.
Latein. 7

im S. 15
im W. 21

Dr. Miiser 9 
Subrector,^Ordinar, von IVta.

llebr. 2 llebr. 2 Rei. 2 st.
Deutsch 2
Latein. 10

Geograph.
(i.W.)2St.

im S. 18
im W. 20

Dr. Zelle,
Her ordentl. Lehrer.

Franz. 2 Franz. 2 Deutsch 2
Latein. 3 
Fțanz. 3. 
Gesch.) im

u. W,
GeogrJ 4 
Englisch 

(Nichtgr.)3

Englisch-«(Nichtgr.) 2 Geograph, 
(i. S.) 2 St.>

im S. 19
im W. 21 

dazu
3 Sing-
Stunden.

Dr. Kupfer9
2ter ordentl. Lehrer, Oïdin. 

von III. B.

Griech. 6 Religion 2
Deutsch 2
[ at’ '• S- 8
LatJi.W10
Gesch.)

u. i 4 
Geogr/

im S. 22
im W. 24

Dr. Tagért, 
3ter ordentl. Lehrer.

Math. 4
Physik 2

Math. 4
Physik 1

Math. 3 Math. 3 Math?; 3
Franz. 2

21 
dazu

3 Singst.

Dr. HUckermann^
4ter ordentl. Lehrer, Ordinar, 

von Vta.

Griechisch 
(i. S.) 6 St.

Griech. 6
Franz. 3

Religion 3
Deutsch
(i. Som.) 3
Lat.(i.W.)9 
Girograph 
(i.Wint.) 2

im S. 21
im W. 23

Drosihn^
5ter ordentl. Lehrer, Ordinar, 

von Vita.

Lat. (i. S.) 2 Griech. 6
Gesch.) im 

u. hv.
Geogr/ 3

Religion 3
Deutsch ;3
Latein. 9

im S. 23
im W. 24

Hauptner^
Zeichen-, Schreib- und Turn- 

Lehrer.

Zeichnen ..2 St.

Turne

Zeichn. 2

n

Zeichn. 2

(im Son

Zeichn. 2
Schreib. 2

uner) . .

Zeichn.- 2
Schreib. 2
... 4

im W. 16
im S. 20

Sli>ftner9
WissenschaftL Hülfslehrer.

Chemie
(Nichtgr.)3

Rechnen (Nichlgr.) 2
Naturgesch. do. 2

Deutsch
(i. Wint.) 3
Franz. 3
Rechn. 3
Naturg. 2

Rechn. 4 
Geograph.
(im S.) 2
Naturg. 2

im S. 23
im W. 24

SchiUmantti
Schulamts-Candidat.

(im Sommer.)

Gesch.) im 
u. / S.

Geogr.) 4

GeSch.) im 
u. > S.

Geogr? 3
Lat.(i, S.) 4

Ląt.(i.S.)9 im S. 20
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Verzeichniss der Lehrbücher und Hülfsmittel beim Unterricht,
welche in den verschiedenen Lehrgegenständen und Klassen gebraucht werden.

1) Religion. Die Bibel in Luthers Uebersetzung in I—IV; Zahn’s bibi. Historien in V und VI;
das griech. N. T. in 1 und II; Petri’s Lehrbuch der Religion in I und II; Jaspis Kate
chismus, Ausg. C. in III A—VI; Bollhagens Gesangbuch I—VI.

2) Deutsch. Weinhold’s mittelhochd. Lesebuch in I; Lesebuch vou Hopf und Paulsieck Th. 1
Abthl. 3 in IV, Th. 1 Abthl. 2 in V, Th. 1 Abthl. 1 in VI.

3) Latein. Die in der Schule gelesenen Klassiker, ausserdem: Putsche’s lat. Grammatik von II—VI;
Siipfle’s Aufgaben zum Uebersetzen Th. II in II und III A, Th. 1 in HIB und IV; Mei- 
ring’s Sammlung lat. Wörter in IV—VI; Schönborn’s Lesebuch Th. II in V, Th. I in VI.

4) Griechisch. Die in der Schule gelesenen Klassiker, ausserdem: Krüger’s Sprachlehre für An
fänger von I—IV; Rost und Wüstemann’s Anleitung zum Uebersetzen Th. I in I und II, 
Th. II in III und IV; Jacobs Elementarbuch Th. I in III В und IV.

5) Französisch. Schütz Lesebuch in I und II; Plötz Grammatik Th. I in I — III B, Th. II in IV
und V; Plötz Lectures choisies in III.

6) Englisch für die vom Griechischen dispensirten Schüler. Gräser’s prakt. Schulgrammatik in III
und IV; Walter Scott Tales of a Grandfather in IHA.

Für die freiwillig an diesem Unterricht theilnehmenden Schüler: Fölsing's Grammatik 
Th. II; einzelne Werke von Shakspeare, Dickens, Byron, fite Klasse). Fölsing's Gramm. 
Th. I und Springflowers from the English literature von Plate ('2te Klasse).

ľ) Hebräisch. Gesenius Grammatik; der Codex hebr. in 1 uni II.
8) Geschichte. Dictsch Grundriss in I und II; Dietsch Abriss der brandenburg.-preuss. Geschichte

in III A; Cauer’s Tabellen in IIIВ und IV.
9) Geographie. Daniel’s Lehrbuch in I—III B; Daniel’s Leitfaden in IV—VI; ein Atlas der neuen

und von Quarta aufwärts auch der alten Welt.
10) Mathematik und Rechnen. Kambly’s Stereometrie; Vega’s logarithm. Tabellen in I und II;

Scheidemann’s Aufgaben Heft 4 in V, Heft 3 in VI.
11) Physik und Naturgeschichte. Trappe’s Physik in I und II; Leunis Leitfaden in V und VI

u. in den Nebenlectionen für die vom Griechischen dispensirten Quartaner u. Untertertianer.
12) Schreiben. Brückner’s Vorschriften in V und VI.
13) Singen. Erk’s Sängerhain und mehrstimmige Lieder, Commer’s Choräle.

II. Verordnungen der vorgesetzten Behörden von 
allgemeinerem Interesse.

1) Es wird in Erinnerung gebracht, dass von jeder Relegation eines Schülers, welche vom 
Lehrercollegium beschlossen ist, unverzüglich Bericht erstattet werden muss. Ein von einer Anstalt 
relegirter Schüler, dessen Entfernung im Abgangszeugniss jedesmal mit diesem Ausdruck bezeich
net werden muss, darf von einem andern Gymnasium, Pädagogium oder Progymnasium der Provinz 
nur mit Genehmigung des Königl. Prov.-Schulcollegiums aufgenommen werden.

Die stille Entfernung eines Schülers erfolgt in der Form, dass dem Vater oder Vormunde 
die Weisung gegeben wird, den Schüler entweder sogleich oder mit dem Schlüsse des laufenden 
Vierteljahrs von der Anstalt fortzunehmen. K. Prov.-Sch.-Coll. 6. März 1858.

2) Es wird angeordnet, dass vor dem Beginn der Veränderungen in dem bisher üblichen 
Landesgewicht in den Schulen die praktische Geltendmachung des neuen Gewichtssystems vorbe
reitet werde. Es müssen daher die Schüler in den bezüglichen Berechnungen, namentlich in der 
Reduction des bisherigen Gewichts auf das neue und in der Berechnung des Preises für dieses und 
jenes geübt werden. K. Prov.-Sch.-Coll. 8. März 1858.

3) „Denjenigen Studirenden, welche sich dem hohem Lehramte bei den Gymnasien und bei 
den zu Entlassungs-Prüfungen berechtigten hohem Bürgerschulen widmen und zu dem Ende die 
academische Lehranstalt zu Münster beziehen, soll die Zeit ihres Aufenthalts auf derselben für das 
akademische Triennium vollständig angercchnet werden.“

K. Minist. 28. August 1858. K. Prov.-Sch.-Coll. 6. Sept. 1858.
3
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4) Specielle Angaben in den Programmen über Unterstützungen, welche einzelne Mitglieder 

der Lehrercollegien erhalten haben, erscheinen dem Publikum und den Schülern gegenüber nicht an
gemessen und sind wegzulasscn. K. Minist. 1. Nov. 1858. К. Prov.-Sch.-C. 4. Nov. 1858.

5) Die Directoren und Lehrer sollen, so viel an ihnen ist, der Kurzsichtigkeit und Auo-en- 
schwäche der Schüler mit den der Schule zu Gebote stehenden Mitteln zu wehren und die Jugend 
auch in dieser Beziehung an das zu gewöhnen suchen, was heilsam und schicklich ist. Als solche 
Mittel sind folgende angegeben:

Alles, wodurch die erforderliche Helligkeit der Klassenzimmer beeinträchtigt wird, ist, so weit 
irgend möglich, zu beseitigen.

Es ist zu verhüten, dass blendend reflectirtes Licht in die Klasse falle.
Die Plätze sind den Schülern so anzuweisen, dass sie nicht einem Fenster gegenüber sitzen 

oder, wo dies nicht ausführbar ist, dem Schaden durch Anbringen dunkler Vorhänge begegnet werde.
Im Wintersemester ist zu verhindern, dass in denjenigen Stunden, welche kein volles Ta

geslicht haben, gelesen, geschrieben oder gezeichnet werde.
Der Gebrauch von Brillen ist den Schülern zu widerrathen, die Fälle ausgenommen, wo die 

Nothwendigkeit unzweifelhaft ist, oder wo eine ärztliche Anordnung vorliegt.
Bei Aim eisung dei I 'lätze wird auf kurzsichtige Schüler Rücksicht genommen werden können, 

e vi ES 1St- 8treng’ selbst mit Anwendung angemessener Strafen darauf zu halten, dass sich die 
Schuler an eine gerade Haltung gewöhnen und beim Lesen, Schreiben und Zeichnen die Augen 
dem Blatte nicht zu nahe bringen.

Die Schüler sind zu warnen vor dem Lesen und Schreiben in der Dämmerung, vor dem Ge
brauche zu klein gedrukter Bücher und vor dem Schreiben mit zu kleinen Schriftzüo-en.

K. Prov.-Schul-Coll. 6. Nov. 1858.
6) Allgemeine Festsetzungen behufs definitiver Regulámig der Ferien.
Der Nachmittag vor dem allgemeinen Busstag ist nicht freizugeben. Es ist nicht zu gestatten, 

dass wegen des Namens- oder Geburtstags des Directors oder eines Lehrers der regelmässige Unter
richt aus falle. Ծ ö

Die Anordnungen uber den Ausfall der Unterrichtsstunden bei übermässiger Hitze oder Kälte 
sind dem pflichtmässigen Ermessen der Directoren zu überlassen.

i Dæ sind überall soweit zu beschränken, dass sic, einschliesslich des Sonn
abends vor dem ersten Festtage, nicht mehr als fünf Tage betragen.

Die Aufnahme neuer Schüler findet innerhalb der Ferien Statt.
Es wird die Einrichtung empfohlen, wonach Schüler der untern Klassen auf den Wunsch der 

ein wä nen i ei h erien täglich einige Stunden im Schulhause von einem Lehrer bei ihren Ferienarbei- 
eau sic lügt о er anderweitig beschäftigt werden. Der Lehrer ist dafür angemessen zu remuneriren.

Auf das rechtzeitige Eintreffen der Schüler nach den Ferien ist mit grösserer Strenge zu 
lalten, als cs von einigen Anstalten bisher geschehen ist. K. Prov.-Sch.-C. 16. Nov. 1858. 

■ e Զ Candidateu’ welche llas Examen pro facultate docendi bestanden haben, sollen sich bei 
em c iu co egium der Provinz, in welcher sie eine Anstellung zu erhalten wünschen oder einst- 

ue‘en 1 11 cn u enthalt zu nehmen gedenken, mit Vorlegung ihres Prüfungszeugnisses schriftlich
me en um sic i dem betreffenden Departementsrath womöglich persönlich vorstellen, insbesondere 
auch um wegen des Probejahrs Auskunft und Anweisung zu erhalten.

Befindet s*cb c*n Schiilamtscandidat in der Stellung eines Hauslehrers oder beschränkt sich 
lrutw, i en auf Privatbeschäftigung, so hat derselbe den etwanigen Wechsel seines Aufenthaltsorts 

1 etie en en Königl. I rov.-Schulcollegium anzuzeigen. Die Departementsräthe werden die Gc- 
g n eit enutzen, von den persönlichen Verhältnissen und den Studien solcher Candidaten Notiz 

, . i UnC Sæ ^lem Rath zu unterstützen odei sie in dieser Beziehung an den Director 
< <-i i ein Kandidaten nächsten hohem Lehranstalt zu weisen.
■ R.Das * Iol)eJahl kann an Gymnasien und zu Entlassungsprüfungen berechtigten Real- und hő
iéin urgcrschulcn abgehalten werden; an Progymnasien in der Regel nicht.
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Die Annahme eines candid, prob, bei den Gymnasien und Realschulen erfolgt nur mit Zu

stimmung der betreffenden Aufsichtsbehörde.
K. Minist. 27. Nov. 1858. К. Prov.-Schul-Coll. 8. Dec. 1858.

III. Chronik des Gymnasiums.
Der Unterricht des neuen Schuljahrs wurde am 13ten April begonnen. Der Director stellte 

bei der Eröffnung desselben als Regel des Lernens und Lebens die Worte Hiob 28, 28 hin: Siehe, 
die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und meiden das Böse, das ist Verstand.

Mit dieser Wiedereröffnung des Schulcursus verband sich die Einführung des Schulamtscan
didaten Herrn S chilimann, eines ehemaligen Schülers unserer Anstalt, der durch die Fürsorge des 
verehrlichen Scholarchats berufen wurde, um mehreren nur erst von langer und schwerer Krankheit 
genesenen Lehrern wahrend des Sommersemesters einige Erleichterung in ihren amtlichen Obliegen
heiten zu gewähren. Und wir erkennen es im Rückblick auf das nun hinter uns liegende Jahr mit 
innigem Danke gegen Gott, dass er uns erlaubt hat, unser Werk ohne wesentliche Störung durch 
Krankheit zu treiben. Herr Schilimann verliess uns zu Michaelis wieder, um in das Seminar für 
gelehrte Schulen in Stettin einzutreten. Die freundliche Hingebung an seine Collegen, wie an seine 
Schüler, und die Pflichttreue, mit welcher er letztere zu fördern suchte, haben ihm bei uns ein liebe
volles Andenken gesichert.

Ausserdem hat das Lehrercollegium im Laufe des Jahres keine Veränderung erfahren. Eine 
solche steht uns aber leider demnächst bevor. Herr Dr. Häckermann, seit Ostern 1856 Glied un
seres Collegiums, wird einem Rufe in eine höhere Stellung am Gymnasium zu Stolpe folgend, mit 
dem Ende dieses Semesters von uns scheiden. Er hat in sichtbarem Segen unter uns gewirkt, 
sich unsere Hochachtung, Liebe und Freundschaft erworben. So wird sein Austritt eine sehr fühl
bare Lücke in unserem Kreise lassen. Unsere Segenswünsche begleiten ihn.

Nach den zur Ergänzung des Lehrer-Collegiums gemachten Anträgen des Scholarchats wird 
der bisherige ate ordentliche Lehrer Drosihn in die 4te, der Hülfslehrer Höffner in die 5te ordent
liche Lehrerstelle einrücken, die Stelle eines wissenschaftlichen Hülfslehrers aber der Schulamtscan- 
didat Heinze, bisher im pädagogischen Seminar in Stettin, übernehmen.

Leider hatten wir im Laufe des Jahres den Tod eines unserer Schüler zu beklagen. Der 
Untertertianer Carl von Below aus Rummelsburg, ein lieber, stiller, hoffnungsvoller Knabe, seiner 
Lehrer wie seiner Eltern Freude, starb im elterlichen Hause, wohin er schon seit längerer Zeit we
gen Krankheit zurückgekehrt war, am 6. November.

Der Zustand der Disciplin war befriedigend. Es waltete im Allgemeinen unter den Schülern 
der Geist des Gehorsams, der Zucht und Sitte. Doch fehlte es auch nicht an leichtsinnigen, sitt
lich gedankenlosen, Zerstreuung und Befriedigung ihrer Gelüste mehr als Zucht und Lernen lieben
den Schülern. Welches das Ende der Wege des Leichtsinns sei, das konnten sie am Beispiele 
eines Mitschülers lernen, der im Sommer von der Schule entfernt werden musste. Die leichtsinni
gen Schüler sind aber in der Regel auch zugleich die unfleissigen. Ein Hinderniss des Fleisses 
und eines gesammelten Arbeitens bilden die mancherlei Zerstreuungen und Gelegenheiten zur Be
friedigung der Schaulust, von denen während des Winters eine die andere drängte. Diese sind, 
wenn sie häufig kommen, namentlich für erregbare, mit ihren Gedanken nach aussen gewendete 
Knaben sehr nachtheilig.

Aus der Reihe der in gleichmässiger Stille dahin fliessenden Tage heben sich folgende heraus:
Am Busstag und am Reformationsfest fand die gemeinschaftliche Feier des heiligen Abend

mahls Statt. Die Vorbereitung dazu hielt beidemal der Director am Tage zuvor in herkömmlicher 
Weise. b

Am löten Juni machte ein Theil der Lehrer mit den Schülern der Klassen von Prima bis 
Untertertia sínen Spaziergang nach dem Strande. Die Schüler der untern Klassen suchten am Nach



20
mittag unter Leitung ihrer Lehrer auf verschiedenen Wegen den Wald auf. Gegen Abend verei
nigten sich dann alle im Walde und liessen frische Lieder aus fröhlichen Herzen unter dem laubio-en 
Dach erklingen.

Am laten September wurde die mündliche Abiturientenprüfung mit 7 Schülern des Gymna
siums unter dem Vorsitz des Herrn Prov.-Schulraths Dr. Wehrmann abgehalten.

Ein fremder Maturitätsaspirant war nach dem ungünstigen Auslall der schriftlichen Arbeiten 
freiwillig zurückgetreten. Die übrigen Examinanden erhielten das Zeugniss der Reife, zweien unter 
ihnen, Noack und Schweder, wurde auf Grund der schriftlichen Prüfung und in Anerkennung ih
res ganzen Wohlverhaltens die mündliche Prüfung erlassen.

Am folgenden Tage wohnte der Herr Schulrath noch dem Unterrichte in mehreren Klassen bek
Der Unterricht des Wintersemesters begann am öten October.
Der Geburtstag Sr. Majestät des Königs wurde in ernster Weise begangen. Der Director 

las den biblischen Abschnitt von der Krankheit, dem Gebet, der Genesung und dem Danke des Kö
nigs Hiskia vor und suchte daran anknüpfend die Frage zu beantworten, wozu uns am Geburtstage 
des Königs die Erfahrung des hinter uns liegenden Jahres auffordere.

Das Lehrercollegium besteht gegenwärtig aus folgenden Gliedern: 1) Adler, Director, 2) 
Prof. Dr. Grieben, Prorector, 3) Prof. Dr. Hennicke, Conrector, 4) Dr. Hüser. Subrector, 5) Dr. 
Zelle, 6} Dr. Kupfer, 7) Dr. lagert, 8) Drosihn, 9) Hö finer, 10) Maler Hauptner, Zeichen-, 
Schreib- und Turnlehrer, 11) Schulamtscandidat Heinze, wissenschaftlicher Hülfplehrer.

IV. Statistische Verhältnisse.
1. Frequenz der Anstalt.

Zu Ostern 1858 verliessen das Gymnasium mit dem Zeugnisse der Reife folgende 11 Schüler:
Wilhelm Lieb en o w aus Prenzlau, 21’/2 Jahr alt, 6% J. auf d. Gynin,, 2% J. in I, um sich der Theologie in Erlangen,
Heinrich Nathusius — Cöslin, 21% - , 11 ֊ ֊ , 2% — — — Philologie in Berlin,
Carl Obe naus — Hennelsdorf, 2і*Л  - , 3 - - , 2% — — — Theologie in Halle,
Georg Jan eke — Cöslin, 22 — , 11 - - , 2% — — — d. Militairdienste,
Franz Bussi er — Colb erg, 18 - , 4% — , 2 — — — Philol. in Greifswald,
Louis Benn — Berlineken, 197. - , 7 - — , 2 — — — Forstfach i. Greifswald,
Reinhold Keiper — Carvin, 18 - , 4 — — , 2 — — — Jurau. Cam. in Breslau,
Gotthilf Lewinsohn — Cöslin, 17% ֊ , 7 - - , 2 — — — d. Maschinenbaufach.
Julius Bieck — Neidenburg, 19 ֊ , 7 ֊ ֊ ,2 — — — Theologie in Berlin,
August Schwantes — Cöslin, 17% - , 8 - - , 2 — — — Theologie in Halle,
Friedrich Kasischke — Ruminelsburg, 18 - , . 5% - - , 2 — — — Theologie in Halle,

zu widmen.
Ausserdem verliessen die Anstalt mit dem Schluss des Semesters aus Ima: Franz Weller^ 

aus Ilda: Emil Klemm, Hugo Zarnke, Georg Behrend, Gustav Mylius, Wilhelm Weber, O. 
Möllhausen, Herrn. Bluhm, Herrn. Kaumann, Hugo Dähncl; aus IIIA: Herrn. Hahn, Gustav 
Woldt, August Stoltzenburg, Jacob Wedel, Ernst Sturm, Paul Brunner; aus IIIB: Hugo 
Warmholz, Eug. Krause, Ed. Götsch, Otto Guse, W. Mantzke; aus IVta: Erdm. Mehring, 
Herrn. Enghardt, Herrn. Möllhausen, Jul. Bertinetti, Arth. v. Versen; aus Vta: Ed. Blau
rock, Ose. v. Schmiedseck, Franz Hindenberg; aus IVta: Louis Kunde.

Zu Ostern und im Laufe des Sommers wurden 28 Schüler aufgenommen, nämlich in Ima՛: 
W. Schultz; in IIIВ : bei. Buchholtz, Beruh. Neitzke, Th. v. Ledebur, P. v. Wolzogen; 
in IVta: Franz Schmidt, W. Pieper, C. Burckhardt, P. Schmieden, Franz Maass, Herrn. 
Pufahl; in Vta: Joh. Fassmann, C. Malbrandt, 0. Dassow, Herrn. Schubert, Erich v. 
Münchow; in Vita: Franz Dahlheim, P. Lewinsohn, E. üressel, Axel v. Woedtke, Ferd. 
Behring, Aug. Rabitow, Alb. Fischer, Ad. Heyer, C. Kanitz, Gust. Nittschalk, L. Kreu
tzer, W. Pergande.
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Die Frequenz des Sommersemesters betrug 249, darunter 121 einheimische, 128 auswärtige 

Schüler, nämlich in Ima: 19; Hda: 35; IIIA: 36; IIIB: 46; IVta: 51; Vta: 32; Vita: 30.
Im Laufe und am Schlüsse des Sommersemesters verliessen die Schule

a) mit dem Zeugniss der Reife:
Theophil Noack aus Wusterbarth, 18 Jahr alt, 4% J. auf d. Gymn., 2 J. in I, der sich der Phil. u. Theol. in Halle. ‘
Ernst Schröder — Colberg, í 8'4 - , 5 — — ,2 — — — Philologie in Halle,
Gotthardt Hubert — Cöslin, 16% — Л’/։ — — ,2 — — — Philologie,
Georg Haese — Abtsh,agen, 19% — 5 7 — — ■> 2 — — — Theologie in Halle,
Emil Schweder — Bärwalde, 21 — ï 5 — — t 2 — — — Baufach,
Emil Maily — Stargardt, 18 — »5’4 — — ,2 — — — Math.u.Phys.i.Greifswald,
Willi. Schultz — Garrin, 22% — , 4 Monate auf d. hies. Gymnas. und in 1, Postfach

widmen will;
b) ausserdem aus Ima: C. Gaede, F. Reimer, W. Stryck; aus lida: Adalb. March, 

W. Mevius, Luc. Zuther, W. Villnow, Gotti. Stindt, Berth. Nathusius; aus IIIA: Ad. Na
thusius, Ad. Leschbrand, Hugo Neitzke, Reinh. Bensemann; aus HIB: Em. Heyer, Rich. 
Lindner, 0. Liebenow, Ew. Simon; aus IV'ta: C. Simon, P. Senger; aus Vta: Fel. Keutell, 
Sam. Müllerheim; aus Vita: Ad. Heyer, Sal. Sabatzky, Mos. Mendelsohn.

Ein Obertertianer wurde verwiesen.
Zu Michaelis und einzeln im Laufe des Wintersemesters wurden 17 Schüler aufgenommen, 

nämlich in Ima Alb. Lorentz; in 1IIB: Fr. Busse; in IVta: Jul. Kühn, C. Holtz; iu Vta: C. Con
rad, Reinh. Thadden, 0. Dühring; in Vita: Arth. Fritze, Jul. Wendt, E. Neitzel, P. Min
ning, C. Lademann, Gotth. Fränkel, 0. Krusemark, P. Gerber, C. Wehrenberg, O. Kugler.

Danach betrug die Frequenz des Wintersemesters 234, 116 einheimische, 118 auswärtige 
Schüler. Es waren in Ima: 16; in Ilda: 36; in IIIA: 31; in ПІВ: 54; in IVta: 38; in Vta: 35; 
in Vita: 24.

Ira Laufe des Winters gingen ab aus Ima: Alb. Lorentz; aus Ilda: Franz Riedel, Reinh 
Guse, Alex. Hanneraann, Theod. Gehrke, Tassilo Naumann; aus IIIA: E. Tütscher; aus 
IIIB: Beruh. Neitzke, M. Hoffmann; aus IVta: Ant. Bonow, E. v. Wnuck, Franz Latid- 
brielf.

Der Untertertianer C. v. Below starb an Abzehrung.

2. Bibliolhek und Sammlungen des Gymnasiums.
In der V erwaltung der Bibliothek ist eine Veränderung nicht vorgegangen.
Zur Vermehrung derselben sind angekauft die Fortsetzungen von Plin. hist. nat. ed. Sillig, 

Ilorat. Epist. v. Doederlein, Liv. ed. Weissenborn, Euripides v. Fritze, Glossar. Hom. 
v. Doederlein, Gesen. Thes. ling, hebr., Gödeke Gesch. d. deutsch. Dichtung, Kurz Gesch. d. 
deutsch. Liter., Kobcrstein’s Gesch. d. deutsch. Liter., «Schiller u. Göthe (Cottaische Ausg.J, 
Schmidt Encyclopäd. d. Erziehungswesens, Meyer’s Commentar zum N. T., Heeren u. Ukert 
Gesch., Geschichtsschr. d. deutsch. Vorzeit, Grimm’s deutsch. Wörterbuch, Mützell, Zeitschr. für 
d. Gymnasialw., Jahrbücher für Philol. u. Pädagogik, Grunert’s Archiv für Math., Schnorr’s 
Bilderbibel. Ausserdem: Nov. Test. cd. Lachmann, Nov. Test. ed. Tischendorf, Brief an 
die Röm. v. Iholuck, Nov. test, hebr., *Tauscher,  Leben d. Chrysost., Lemmer, Anselm. Can- 
tab.: cur deus homo., Heinroth’s Psycholog., Hamann’s Leben v. Gildemeister, «Hebel’s Schatz
kästlein v. Stöber, «Jean Paul, Siebenkäs u. Katzenberger, * Tieck, Octavian u. Genoveva, W. 
Menzel deutsch. Dichtung, *5  Erzählungen von 0. v. Horn, «Jung Stillings Leben für d. Ju
gend bearbeitet, Ulfila v. Stamm, Hroswitha v. Barack, * Schenkendorf’s Gedichte, v. Rau
mer Einwirkung d. Christenth. auf d. deutsch. Spr., Wenzig westslavischer Märchenschatz, «Kai
ser, Leben des Wilberforce, *M.  Nathusius Erzählungen Heft 7, «Schuberts Erzählungen, «Schu
berts kleine Erzählungen, * Glaubrecht, die Heimathlosen, « Bässler’s hellen. Bildersaal, * Barth’s 
Jugendblätter 6 Jahrgänge, «Vogel Gesch. d. merkwürdigsten Erfindungen, «Flattich’s Leben von ‘ 
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Lcdderhose, Flattich’s Schriften. Vormbaum, evangel. Schulordnungen, Mushacke, Jahrb. d. 
preuss. Schulwesens. Roths verm. Schriften, Pestalozzi’s sämmtl. Werke, Kutzen d. Reise des 
Prinzen Waldemar, * Livingstone Reisen in Afrika, * Kane Nordpolfahrt, Carlyle Friedr. П, Bie
dermann, Deutschland im 18tcn Jahrh., Leo’s Vorlesungen über deutsch. Gesell., *Dietsch  Lehr
buch d. Weltgesch., W. Menzel, Gesch. von 1789—1815. Fischer, Röm. Zeittafeln, Lewis Un
tersuchungen über röm. Gesch., Daniel s Lehrb. d. Geogr., Daniel’s Leitfaden d. Geogr., Vogel 
Wandkarte von Europa, Preller, Röm. Mythologie, Hom. 11. cd. Bekker, Theophrast ed. F. Didót, 
Xenophon ed. F. Didót, Susemihl platón. Philos., Ackermann d. Christi, im Plato, Dionys. 
Halic. ed. Reiske, Isaeus ed. Schömann, F. Schultz lat. Gramm., Cic. Brut. ed. Kuniss, 
Cie. Brut. ed. Peter, Caes. ed. Nipperdey, Vorst, de lat. sei., Diez Wörterb. d. roman. Spr., 
Fechner, Prof. Schleiden u. d. Mond, Leunis Synopsis d. 3 Naturreiche, Koch Synopsis d. deutsch, 
u. Schweizer-Flora, Schacht d. Pflanzenzelle. Gauss intensitas vis magnet., Eytelwein hydro
statík, Poisson Lehrb. d. Mechanik, Monge geometr. déscript., Jamitzer perspectiva corporum 
regularium, Erk frische Lieder, Erk Sängerhain.

Die mit * bezeichneten Bücher gehören zur Schülerlesebibliothek.
An Geschenken hat die Bibliothek erhalten:
1) von dem Königl. Ministerium: die Fortsetzungen von Borchardt’s (Crelle’s) Journal, Neu

mann’s Zeitschr. für alig. Erdkunde, Gerhard’s Archäolog. Zeitung, Haupt’s Zeitsch. für deut
sches Altertbum, Hesyc-hius ed. Schmidt, ferner: Ovid. Trist, ed. Loers, v. Eichwald Natur- 
histor. Bemerkungen zur Geognosic, v. Eichwald Plantarum.in itinere Caucasio detectarum fase. I 
u. II, v. Eichwald zur Naturgeschichte des Kaspischen Meers.

2) Vom Herrn Geh. Ober-Archiv-Rath v. Lancizolle: Diplomat. Beiträge zur Gesch. 
Pommerns aus der Zeit Bogislaf’s X von Dr. Klempin.

3) Vom Herrn Seminardirector a. D. Henning: K. A. Menzel's Gesch. der Deutschen, 
S. Gessner’s Schriften Bd. 1.

4) Vom Herrn Seminardirector Josephson in Cöslin: * Brosamen von L. Josephson.
5) Vom Herrn Candid. Haven stein: Vorländer: Tabell. Darstellung der Dogmengeschichte.
6) Von dem Herrn Postexpedienten Riedel in Cöslin: Sacra Biblia T. V. a Tremellio et Franc. 

Jtwio, T. N. a Th. Beza latine redditum.
7) Von den Herrn Verlegern: Platon’s ausgewählte Schriften von Cron (Teubner), Cic. 

Cat. M. ed. Lahmeyer (Teubner), Caes, de b. c. von Doberenz (Teubner), Aesch. Agam, 
von Enger (Teubner), Pischon Leitfaden d. Gesch. d. deutsch. Literatur (Duncker u. Humblot), 
Lange Leitfaden zur alig. Gesell. (Gärtner), Voyage du jeune Anacharsis par Barthélémy von 
de Saules, (Brauns).

8) Von Schülern der Anstalt für die Bibliothek von Schulbüchern, 1) vom Abit. Schvvantes: 
Cic. oratt. 2 voll., Tacit. Annal., Virgil., Cic. epp. sei. ed. Dietsch, Schubert’s Spiegel der Natur, 
Rost und Wüstemann Th. II, Kambly Stereometrie. 2) Von dem ehemaligen Secundaner St rey: 
Plötz Th. II, Siipfle Th. II, Marryat Mastermann Ready. Von dem ehemaligen Tertianer Spatt- 
scheck: Miles Bland Aufgaben, Erk’s Sängerhain, Plötz Lect. chois., Siipfle Th. I, Jaspis Kate- 
chism., Putsche’s lat. Gramm., Caes, de b. g. cd. Doberenz. 4) Vom Tertianer Kiesler: Handtke’s 
Wandkarte von Palästina. 5) Von dem Abit. Noack: Plato 1 Bdchen, Ovid. Met., Keller Sanimlg. 
deutsch. Ged., Meiring Memorirbuch. 6) Vom Abit. Haese: Horat. ed. Jahn, Tacitus, Herodot cur. 
Dietsch, Caners Tabellen. 7) Vom Abit. Maliy: Soph. El. u. Antig. ed. Schneidewin, Cic. Lael. 
ed. Nauck, Plato 1 Bdchn., Weinhold’s mittelhochd. Leseb., Xenoph. Mem. cd. Breitenbach, Cic. 
Brut. ed. Jahn, Shaksp. von Fölsing Vol. í u. II.

9) Der Herr Pastor Meinhof in Bartzwitz bei Rügenwalde schenkte dein Gymn. die Ge
weihe und Theile vom Gerippe eines in einer Mergelgrube gefundenen Elennthiers.

Für alle diese Gaben sagen wir den Gebern den herzlichsten Dank.
Der physikalische Apparat ist durch eine grosse Leydener Flasche, eine Thermosäule, eine 

Lippen- und eine Zungenpfeife vermehrt worden.
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V. Beneficien.
Die Einnahme des Vereins zur Unterstützung hilfsbedürftiger Gymnasiasten hat sich zu un

serer Freude wieder etwas gehoben. Sie betrug mit Einschluss des Bestandes vorn vorigen Jahr 
134 Thlr. 20 Sgr. 6 Pf. Davon wurden Stipendien zu jährlich 10 Thlr. an Schüler der beiden obern 
Klassen verliehen, im lten Quartal an 10, im 2ten an 9, im 3ten an 13, im 4ten an 11.

Die Mitglieder des Vereins sind gegenwärtig folgende :
1) aus der Stadt die Herrn: Justizrath Bauch, Geh. Rath v. Bühn, Geh. Rath Braun, 

Regierungsrath Bogen, Fabrikbesitzer В ehrend, Rathsherr Brose, Fabrikbesitzer Bredow, Forst- 
inspector Blankenburg, Staatsanwalt v. Dewitz, Kaufmann Dommenget, Kaufmann üressel, 
Bauinspector Deutschmann, Justizrath Eckardt, Kassirer Ehrenthal, Rathsherr Eschenbach, 
Rittmeister v. Glasenapp, Landrath v. Gerlach, Geh. Rath Hildebrand, Rentier v. Hacke
witz, Prem. Lient, v. Hagen, Rittmeister v. Heydebreck, Brauereibesitzer Hindenberg, Kreis
steuer-Einnehmer Hentze, Assessor v. Houwald, Kreisrichter Hildebrand, Major v. Holly, Ap
pellationsgerichtsrath Jonas, Seminardirector Josephson, Kaufmann und Stadtältester Jesper sen, 
Kaufmann Kahlenberg, Rathsherr Köpke, Oberforstmeister Kohli, Präsident v. Kitzing, Rentier 
Kiesler, Pastor Leistikow, Regierungsrath v. Ledebur, Appellationsgerichtsrath Löwe, Apothe
ker Meyer, Apotheker Mannkopf, Kaufmann Maass, Justizrath Mahlendorff, Oberpostsecrerair 
Magdalinsky, Oberprediger Naatz, Geh. Rath Nünnecke, Posthalter Nathusius, Rentier Nei- 
tzel, Präsident Naumann, Oberst v. Natzmer, Geh. Rath Dr. Pitsch, Sanitätsrath Dr. Prey, 
Consistorialrath Roth, Major v. Roberts, Kreisgerichtsdirector Reitzenstein, Kreisrichter Graf 
Rittberg, Regierungsrath v. Schmeling, Kaufmann Spattscheck, Regierungsrath Schönemann, 
Regierungssecretair Schönrock, Rentier Schweder, Buchhändler Seiler, Oberregierungs-Rath 
Toop, Maurermeister Trampe, Rentier v. Unruh, Kaufmann und Stadtältester Vogel, zugleich 
als Vertreter der Schwederschen Stiftung, Kaufmann L. Vogel, Justizrath Villnow, Rentier v. 
Wenden,

2) Von auswärts die Herrn: Prediger Plänsdorff in Rarfin, Superintendent Krockow in 
Cörlin, Prediger Maass in Degow, Prediger Lehmann in Schwellin, Prediger Simon in Schlawe, 
Prediger Wuttke in Altkrakow, Prediger Müller in Schlawin, Oberförster Gadow in Neukrakow, 
Kreisrichter Meibauer in Schivelbein, Prediger Berg in Saulin, Prediger Pohl in Bresin, Prediger 
Fauck in Zippnow, Prediger Quasnigk in Kratzig.

Allen diesen hochgeehrten Gebern so wie denjenigen Familien, welche au elf in diesem Jahre 
gütigst ärmeren Schülern Freitische gewährt haben, spreche ich dafür meinen wärmsten Dank aus.

Eine Ermässigung am Schulgeld ist Schülern von Sexta bis Obertertia bis zu 10 p. Ct. der 
Gesammt-Frequenz vom wohllöbl. Scholarchat des Gymnasiums zu Theil geworden.

VI. Oeffentliehc Prüfung und Schlussact.
Sonnabend den lOten April Vormittags 8 Uhr.

Choral und Gebet, dann Prüfungen von Sexta: Biblische Geschichte des A. T. — Drosihn, 
Rechnen — Höffner. Quinta: Biblische Geschichte des N. T. — Dr. Häckermann, 
Französisch — Höffner. Quarta: Latein — Subr. Dr. Hüser, Geschichte — Drosihn. 
Untertertia: Griechisch — Dr. Häckermann, Geschichte — Dr. Kupfer.

Montag den 18ten April Vormittags 8 Uhr.
Choral und Gebet. Obertertia: Latein — Prof. Dr. Hennicke, Mathematik — Dr. Tagért. 

Secunda: Latein — Prof. Dr. Grieben, Französisch — Dr. Zelle. Prima: Mathe
matik — Dr. Tägert, Griechisch — Prof. Dr. Hennicke.
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Dinstag den 19ten April Vormittags 9 Uhr.

Gesang. Declamationen, lateinische Rede des Primaners Wesenberg. Gesang. Abschiedsrede 
des Abit. Fritsch, Erwiederungsrede des Primaners Starck.

Gesang. Entlassung der Abiturienten und Bekanntmachung der stattgehabten Versetzungen durch 
den Director.

Schlussgesang.
Zu dieser Feier beehre ich mich die hochverordneten Herrn Scholarchen des Gymnasiums, 

die Eltern unserer Schüler, so wie alle Gönner und Freunde der Anstalt hierdurch ergebenst einzuladen.

Am Dinstag Nachmittag wird das Schuljahr mit der Austheihmg der Censuren innerhalb 
des Kreises der Schule geschlossen. Der Unterricht des Sommer-Semesters beginnt Dinstag den 
3ten Mai.

Zur Aufnahme neuer Schüler aus der Stadt bin ich am 29ten April, von auswärts am 3Otea 
April und 2ten Mai bereit.

Cöslin, den 11. April 1859.
ADEEH, Director..


