
XIX.
Kopernlkanskä

des

t ІИѴПЛМ 111115 u § Гс tt i и

Ostern 1888.

I ii li a I t.

1. Horatianae prioris libri epistulae quibus temporibus compositae 
esse videantur.

Vom ordentlichen Lehrer GEORG GAEBEL.

2. Schulnachrichten. Vom Direktor HUGO LEMCKE.

1888. Progr.-Nr. 132.

Druck von R. Grassmann.

18 88.
I



rítami«;։*



Horatiaime prions libri epistulae qiiibiis leniporibus conipositae 
esse videaulur.

Horatianae priori« libri epistulae quibus temporibus compositae esse videantur etsi saepe 
a multis doctissimisque viris summo acumine quaesitum esse non nescio, tarnen omnes paene et 
ea re errasse mihi videntur, quod non raro nimia investigandi cupiditate incensi, ut fere fit, pro 
eertis verisque posuerunt ea, quae vel veri similia vel incerta sunt, et in tarn diversas partes 
diseesserunt, ut totam quaestionem denuo instituere ae pertractare mihi non inutile esse videatur.

Cum igitur mihi propositum sit, ut quo quaeque tempore prioris Horatiani libri epistula 
scripta sit, pro meis viribus coner explorare, non idem mihi ordo, in quo epistulae positae sunt, 
servandus sed de iis primo disserendum videtur, quae quando ortae sint eertis quibusdam luculentisque 
indiciis apparet. Proinde exordiamur ab epistula vicésima. Quae cum epilogi loco toti libro adnexa 
sit, et per se consentaneum est et ex argumento elueet earn scriptam esse proxime antequam Horatius 
librum suum publici iuris facérét. Quod quando acciderit, cognoscimus e versibus 26 sqq.:

Forte meum si quis te percontabitur aevum, 
me quater undenos sciat implevisse Décembres, 
coliegam Lepidum quo duxit Lollius anno.

Quanquam doeti viri haee verba interpretantes mirum in modum dissentiunt. Nam cum 
nemo dubitare possit, quin epistula XX post mensem Deeembrem a. 733, quo anno Lollius et Lepidus 
cónsules tuerunt, composita sit, tarnen sunt, qui nimiis argutiis usi aliud quidquam inde colligi 
posse ita negent, ut compluribus annis post annum 733 earn scriptam esse putent. *)  Quorum 
sententiam tăcere non possum quin valde improben։. Quae enim causa potest excogitari, cur Horatius 
non eius ipsius, quo epistulam scripserit, sed prioris nescio cuius anni cónsules nominaverit? An 
putas cum Obbario poetam hac re Lollio familiari (c. IV, 9) testimonium amicitiae edere in animo 
habuisse? Sed quandoquidem Romani ad annos distinguendos vel indicandos consulum nominibus uti 
consueverant, vereor, utM. Lollius ornatissimus illius aetatis vir, quem ab Augusto amplissimis honoribus 
affectum esse constat,2) quod obiter ita ab Horatio nominatus sit. magnae laudi sibi verterit. Qui 
autem Horatium ita locutum esse opinantur propterea quod aut annus quadragesimus quartus faeilius

*) Obbarius in epil. ad ep. I., 20; tom. 2, p. 558 sqq. — J) Veil. II., 97; Dio 54, 20.
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in minores partes possit dividi quam is, cui epistulam attribuendam esse sibi ipsi persuaserint ’), aut 
nomina Lollii et Lepidi metrorum legibus facilius accommodentur, *)  caveant ne ingenio poetae in 
pangendis versibns tarn pusillam rem curantis quamvis inviți obtrectare videantur.

з) Dillenburger in editione sua ad h. 1.; Düntzer, Kritik des Horaz, 3. p. 68. - ‘) Christ, fastorum 
Horatianorum epicrisis. Monarhii 1877. p. 22. - s) Quaestiones Horatianae. Numburgi 1834. p. 36 sqq.
6) Volumina v. 3, libellis v. 4, fasciculum librorum v. 13. — ’) Frauke, fasti Horatiani p. 35 sqq. — A. Kiese-
ling, Q- Horatius Flaccus. II. p. X. sqq.

Quid tandem poeta toto hoc, quern pertractamus, loco sibi voluit? Nempe nihil aliud egit 
nisi ut librum suum emissurus eos, qui legerent, de se ipso suaque vita facérét certiores. Itaque 
praeter alias res eo pertinentes, ne de aetate sua quis celaretur, dixit se anno 733 quater undenos 
annos implevisse. Quae verba nisi significarent poetam eo ipso tempore, cum hoc scriberet, quadra- 
ginta quattuor annos peregisse, non solum a totius loci sententia sed etiam a communi intellegentia 
plane abhorrèrent. Quis enim est, qui interrogate de aetate sua respondeat se aliquando néscio 
quot annis prins quadraginta quattuor annos egisse? Eiusmodi quaesitae ambages artificiaque 
alienissima sunt a simpliei et dilucido, quo Horatius in epistulis utitur, dicendi genere. Mittamus 
igitur nugas illas perversa sagacitate ortas et. constituants epistulam vicesimam inter octavum diem 
Decembrem anni 733 et eundem diem anni 734 scriptam esse ah Horatio quadragesimum quintum 
annum agente.

Isdem temporis quasi cancellis editio totius libri epistularum circumscribenda est. nisi forte 
Kirchneri sententiae assentiris,5 6) qua putat eelogam XX non epistularum sed epodon syllogae comitem 
datam esse. At ñeque metrum dactylicum iis convenit ñeque credibile est poetam ïambos tot annis post- 
quain scripsisset edidisse ñeque intellegi potest, cur versus illos non ipsi epodon sed huic epistularum 
libro addiderit. Ñeque enim dubium est, quin poeta hane epistulam пес ad quendam amieorum 
пес ad librum suum, ut Angit, sed ad lectores scripserit. Quod si eos, qui ïambos lecturi erant, 
alloqui voluisset, ipsi epodon libro epistula fuit inserenda; quoniam in epistularum libro earn collo- 
cavit atque postremum ei epilogi locum dedit, fieri non potuit, quin omnes lectores ad hunc epistu
larum librum earn pertinere existimaren!.

Verum ad illám sententiam Kirchnerus nulla alia adductus est causa nisi quod et 1 ft 
Xill epistulas post annum 734 scriptas esse opinatur. Falsum autem id esse paulo infra hoc 
libelle me demonstraturum spero. Itaque ubi illám quam dialectici dicunt sumptionem everterimus, 
conclusionem ipsam quoque dilabi necesse erit ñeque quidquam nos impediet, quominus inter d. VI. 
Id. Dec. 733 et eundem diem consequents anni totum epistularum librum editum esse statuamus.

Cum vicésima quam pertractavimus epistula componere licet tertiam decimam, qua Horatius 
Virmium volumina quaedam carminum ad Augustom perferre iubeț. Quae Volumina ñeque epistulas 
ipsas ñeque satiras sed tres priores odarum libros continuisse multis rebus comprobatur. Etenini 
de hoc ipso epistularum libro quominus Horatium loqui suspicemur, cum pluralis numerusfi) tum 
temporum ratio obstant. Nam quoniam per totum eum annum (Dec. 733|4), quo epistularum 
librum editum esse demonstravimus, Augustus in Asia commoratus est, Vmmo llluc prohciscendum 
fuit; tam longum autem ad iter epistulam referre iocoso lepidoque eius sermone prohibemur. Ac 
ne satiris quidem pluralis numerus convenit, quia duos satirarum libros non uno eodemque tempore sed 
separation spatio quodam interfecto edites esse inter doctos viros constai;7) adde quod intellegi nequit, 
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eur Horatius haue eclogam satiris, a quorum genere et indole baud ita longe abest, inserare noluerit. 
De iamborum vero libro e tot doctissimis qui hane rein quaesiverunt viris ne cogitare quidem. 
quantum scio, quisquam ausus est. Restant odarum libri, quas poeta insuper vocábulo carminam 
(v. 17) manifeste significai, quo vocábulo lyricum genus nominare et sermonibus opponera sólet. 
Quuniam autem carminum tres priores libros eodem tempore éditos, quartum post longum inter
vallum8) compositum esse nemo negat, quispiam denique dubitaverit, utrum ad hune ultimum an 
ad illos priores epistula XIII speetet. Atqui insunt in quarto libro carmina non nulla,9) quae 
aliquante post a. 734 orta sunt, cuius ante exitum librum nostrum epistularum ab Horatio publici 
iuris Jaetum esse vidimus. Relinquitur, ut tres priores carminum libros iussu Flacci ad Augustum 
ferentem Vinnium hae epistula a poeta esse admonitum putemus.

Itaque quo certius quid de tempore epistulae XIII constituamus, quaerendum est, quando 
tres illi carminum libri ad umbilicum adducti et editi esse videantur. Нас de re post C. Franke *»)  
nuper Ad. Kiessling։։) ita egit, ut dubitatio mihi quidem videatur relinqui nulla. Cuius vestigiis 
insistera mihi liceat. Carminum libros ante finem a. 731, quo anno Claudius Marcellus gener Augusti 
mortuus est, editos esse e c. I, 12 apparet. An quisquam putat Horatium tam agrestem ineptumque 
fuisse, ut versus hos

ereseit occulte velut arbor aero
fama Marcellis

Augusti reeenti Marcelii morte summo maerore affecti oeulis subicere non vereretur? Ñeque magis 
credibile est Horatium carmina duo ad L. Lieinium Murenam12) scripta syllogae suae inseruisse 
post patefactam Fannii Caepionis coniurationem, euius particeps Murena capitis damnatus mortem 
obiit. Quid ením? postquam Cornelius Gallus elegiarum scriptor inimicitiis Octaviani ad voluntariam 
mortem compulsus est, nonne Vergilius amicissimus eius, qui eum quarto Georgicon libro summis 
extulerat laudibus, adeo principie animum offendere metuit, ut retractato illi libro pro Galli laudibus 
Orphei fabulam insereret.։s) Horatium aliter sensurum vel facturam fuisse, si Caepionis et Murenae 
conspirado ante editionem carminum patefacta esset, Christ14) persuadera conatus est, sed mihi 
quidem non persuasif. Ñeque dubito, quin poeta, quo erat animo adversus Augustum et Maecenatem 

nam huius quoque, quippe qui Murenae affinis esset, non nihil interfuit memoriam illius quam primum 
oblitterari — carmina illa omissurus fuerit. Quod non omisit, inde videtur colligendum esse svllogen 
carminum in lucent prodisse, priusquam Murena in suspicionem incideret et capitis damnaretur. 
Quas res facías esse non a. 732, ut referí Dio res gestas suo more nimis neglegenter per annos 
distribuens, sed posteriore parte a. 731 Kiessling ex fastis Capitolinis comprobavit. 15) Qua re 
confirmatur carmina ante tinem a. 731 ad Augustum missa esse.

Sequitur, ut eum terminum, post quern ea in vulgus emissa videantur, statuere conemur. 
Nam ne hae quidem de re indicium deest. Kiessling enim veri reddidit simillimum carmen I. 4 ad 
L. Sestium Quirinum, qui medio fere anno 731 in Augusti locum consul suffectus erat, gratulandi 
causa scriptum atque eadem de causa in eo ipso quern tenet principali et honorifico totius syllogae 
loco esse positum. Quod si rectum est, efficitur, ut carmina post id quod diximus tempus putemus

s) Suet, vita Hor. — “) c. IV. 2, 4. 5, 6, 9, 14, 15. — 10) fasti Horatiani, c. IV, p. 51 sqq. — u) Philo
logische Untersuchungen, zweites Heft. p. 49 sqq. — 12) II, 10; III, 19. — ։з) Ribbeck, de vita et scriptis P. 
Vergilb Maronis narratio p. XXIV. — 14) 1. 1. p. 18 et 19. — 15) 1. 1. p. 56.
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in hune ordinem redacta et evulgata esse. Quoniam igitur tres priores carminum libros inter mensem 
Quintilem et finem a. 731 publici iuris tactos esse constituimus, eidem tempori epistulam ad Vin- 
nium assignandam esse ex iis, quae supra demonstravimus, consentaneum est.

Iam veniamus ad cas epistulas, in quibus res quaedam, quae quando gestae sint, aliunde 
novimus, ita commemorantur, ut inde de nataliciis epistularum probabiliter liceat conicere.

Ac primum quidem inveniuntur non nulláé epistulae, in quibus expeditionis mentio lit ab 
Augusto ab a. 733 usque ad a. 735 in Graeciam et orientem factae. Qua in expeditione quae ab 
Augusto et Tiberio gestae sint, cum a rnultis scriptoribus memoriae traditum est, 16) tum ipse Augustus 
in monumento quod vocatur Ancyrano ita gloriatur:17)

*6) Dio 54, 8 et 9; Suet. Aug. 21- Suet. Tib. 9 et 14; Veil. II, 91. Tac. aun. II, 94. — n) Res 
gestae Divi Augusti ed. Mommsen p. 84. — ") 1- 1- p. 76. — *’) Verg. Aen. VII, 605. Prop. 111. 10, 13 sqq. 
V, 6, 79. — 2(l) cf. Mommsen, 1. 1. p. 86 et 77.

Porthos Irium exercitam spolia et signa reddere mihi supplicesque amiettiam populi 
Romani petere coegi.

Et alio loco: le)
Armentam meiorewi interfecto rege eins Artaxia cum possem Jacere provinciám, 
malui maiorum nostrorum exemplo regnum id Ugrani regt Artavasdi filio nepotí 
autem Tigranis regis per Ti. Neronem tradere, qui tum miki prirignus erat.

Quae res praeclare gestae et ab aliis illius aetatis poetis la) laudibus extolluntur ñeque ab 
Horatio in epistulis non commemorantur.

Bp. xu. Legimus enim in epistula XII, 25 sqq:
Ne tarnen ignores quo sil Romana loco res, 
Cantaber Agrippae, Claudi virtute Neronts 
Armenias cecidit; ius imperiumque Phraales 
Caesaris accepit genibus minor; aurea jruges 
Italiae pleno defundit Copia cornu.

Quandoquidem a. 734 signa militaria a Parthis reddita et regnum Armeniae Tigrani traditum 
esse et e scriptoribus rerum et ex nummis20) apparet, eidem anno hane epistulam attribuere nihil 
gravaremur, nisi dubitationem inicerent verba Cantaber Agrippae virtute cecidit. Cantabrorum enim 
gentem consulibus Lucretio Sentio (a. 735) Dio narrat (54, 11) deviciam esse, postquam inter res 
prioré anno gestas nullám eius mentionem fecit. Quod si rectum esset, epistulam XII a. 735 non 
possemus non attribuere. Sed cave scriptori illi de temporibue temere lidem habeas. Quid enim ? 
Horatius cum Iccium amicum in Sicilia versantem de iis rebus, quas nuper gestas iile nondum cogno- 
verat, edocere vellet, nonne ridiculus fuieset, si subactis Cantabris eas quoque res addidisset, quae 
iam toto anuo ante non solum factae verum etiam a populo Romano summa laetitia celebratae erant? 
Hoc tantum abest, ut eredi possit, ut ex ipsis Horatianis versibus efficiam Cántabros eodem tempore 
superatos esse, quo signa Crassiana Augusto redderentur et Tigranes regnum Armeniae a Tiberio 
acciperet. Qua re mihi non est dubium, quin Dio hoc loco per eundem lapsus sit errorem, quern 
supra uotavimus. Neglecta enim annalium ratione omnes res per tres annos 733, 734, 735 ab 
Agrippa, in Gallia el Hispánia usque ad eins reditum in Haliam gestas narrando ita coartavit, tanquam 
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uno anno . 735 làctae essent. Quid multa? contra Ribbeck21) contendo versum ilium non obstare, 
quominus : epistulam XII a. 734 scriptam esse iudicémus.

■“) Des Horatius Episteln und Buch von der Dichtung p. 86 et 88. — ”) ep. I, 16, 6 տգգ; sat. II, 3, 10.

Cui autem huius anni parti ascribenda sit, aceuratius indagantibus subsidio nobis versus 
ultimus esset, nisi lectio esset ambigua. Etenim si legis

aurea fruges 
Italiae pleno defuudit Copia cornu, 

consentaneum est earn ipso messie tempore scriptam esse, sin legis d ef и dit, post messem factam. 
Quoniam diiudicare, útra lectio germana sit, fines provinciáé nostrae egreditur, qiianquam Keller 
def и dit recepit, priorem illám, quam omnes Blandinii perhibent, cum plerisque editoribus sequamur 
et epistulam nostram circiter medio anno 734 conscriptam esse statuamus.

Similis lectionum discrepantia nobis occurrit duodevicesimae epistulae tempus computanțibus. ep. хѵш.
Nam cum pleraeque membranae versus 56 et 57 ita exhibeant

sííä dace, qui templis Parthorum signa refigit 
nunc, et si quid abest, Italis adiudicat armis,

tarnen non désuni libri, in quibus legatur praeteritum tempus refixit. Quod si genuinum esset, 
fieri non potest, quin epistulam XVIII post a. 734 poneremus, id quod repugnarei eis, quae initio 
de vicésima epistula disseruimus. Sed cum liuic lectioni non solum melioris notae codices vertun 
etiam ratio adversetur, quod adverbio ршис’ praesens tempus requiritur, reiecta hac cum omnibus 
post Bentleium, quantum scio, editoribus alteram illant praeferre necesse est. Quae cum ita sint, 
etiam hanc epistulam anno 734 ortam esse patet. In eiusdem epistulae versa 105 est:

quem Mandela bibit rugosas frigore pag us.
Atqui Horatii Sabinos non per totum annum frigidos fuisse cum temperiem Italiae respicienti per 
se veri simile est tum ipse poeta testatur.22) Qui igitur fieri potuit, ut poeta hoc loco frigus fundi sui 
quasi conquereretur? Nonne hiemali tempore epistulam compositam esse hinc conicere licet? Ineunte 
an exeunte a. 734, difficile est diiudicatu: si illud praeferas, quaerat quispiam, etiamsi Crassiana 
signa primis huius anni mensibus reddita sint, id quod pro certo explorări nequit, num tarn celeriter 
nuntius huius rei Romám potuerit afferri. Qua de causa epistulam XVIII equidem statuere malim 
sub finem a. 734 conscriptam esse.

Quo tempore Augustus ipse in Syria erat, eodein Tiberium iussu vitrici Armeniae regnum kpp. in, viil 
Tigrani tradidisse et e monumento Ancyrano et e multis quos antea diximus scriptoribus elucet. 
Ad hanc expeditionem tertian։ epistulam spectare manifestum est. E veršu 15 huius epistulae cognos- 
cimus in cohorte quam Tiberius secum ducebat nobilium doctorumque iuvenum Celsum quendam fuisse; 
ad quem data est ep. VIII, quam his verbis poeta orditur:

Celso gaudere et bene rem gerere Albinovano 
Musa rogata refer comiți scribaeque Neronis.

Adde hue v. 14:
Ut placent iuveni percontare atque cohorti.

Quae cum ita sint, dubitari non potest, quin ipsa quoque octava epistula eodem fere illius 
expeditionis tempore scripta sit.



Ñeque minus certo idem de epistula nona aftirmari posset, qua Horatius Tiberium oral, ut 
Septimium quendam yregis sui scribat, si recte commentator Cruquianus diceret Septimium 
eundem esse, quern poeta in ep. HI Titium appellat.23 * 2S) Sed quandoquidem ante Christum natum 
duo nomina gentilicia nunquam videntur coniuneta esse, cavendum est, ne illi temere eredamus. 
Ñeque tarnen quidquam obstat, quominus et Porphyrioni et Aeroni fidem habeamus tradentibus 
Septimium eundem esse, quem in c. II, 6 poeta sic adloquitur:

23) Hauthal, v. II, p. 388 annot; cf. Acron, ibidem p. 386. — 24) Confer de eadem re Suet. Tib. 8
et mon. Ancyr. ed. Mommsen p. 13, ubi Augustus principum more per se ipsum factum esse gloriatur, quod
illius iussu Tiberius fecerat. — 25) ut mon. Ancyr. ed. Mommsen p. 76 et Tac. ann. II, 3.

Septimi Gadis adduce necum.
Sed cum ne hac quidem re quidquam ad tempus epistulae eruendum efficiatur, restât, ut 

ad couiciendum confugiamus, si modo in re dubia coniecturae locus est. Quod si concesseris, nonne 
admodum probabile est Septimium id ipsum egisse, ut in cohortem praetoriam Tiberium in orientem 
comitaturam a Flacco commendatus reciperetur? Qui autem hane opinionem propterea improbant, quia 
in ep. Ill inter nomina iuvenum Tiberium eomitantium nulla Septimii mentio fiat, hi paruni considérant 
tert ia illa epistola Florum de studiis cohortis ad poesin spectantibus interrogan, quorum expers 
Septimius fuisse existiman potest. Quod si id tenemus epistulas III, VIII, IX — quanquam de hac 
non plane certum esse concedo — ad expeditionem a Tiberio in orientem factam pertinere, in 
témpora huius expeditionis quam diligentissime inquirere opus est.

Ac primum quidem Tibetium iam ab initio autumno anni 732 Augustum in Siciliam 
eomitatum esse ñeque usquam traditum est et ea re videtur refelli, quod apud Velleium (II, 94) 
legimus Tiberium maximam diffieultatem annonae et rei frumentariae inopiam Ostiae atque in urbe 
mandato vitrici moderatum esse.24) Quid igitur? nonne hinc suspicari licet Augustum in Siciliam 
autumno anni 732 proficiscentem curam annonae Tiberio in urbe remanent! tradidisse?

Deinde de Augusti itinere ita a Dione (54, 7 sqq.) edoeemur, ut eum ¡neunte anno 733 e 
Sicilia profectum cum per Spartam et Athenas Samum petisset, inde vere a. 734 in Bithyniam et 
Syriam ivisse et postquam iterum Sami hiemasset, a. 735 in Italiam redisse constet. At de Tiberii 
expeditione quae a scriptoribus tradita sunt, quamvis exigua et obscura, colligamus et inter se 
cpmparemus necesse est missis iis loéis, qui nihil nobis subsidii afferent.2S) Legimus igitur apud 
Suetonium (Tib. 9):

Dudo ad orientem exerciții regnum Armeniae Tigrani restituit ас pro tribunáli diadema imposuit. 
Recepit et signa, quae M. Grasso ademerant Purthi.

Apud eundem alibi (Tib. 14):
® ingresso primam expeditionem ас per Macedóniám ducent e exercitam in Syriam accidit, ut 

apud Philippos — et quae sequuntur non ad nostram rem pertinentia.
Dio 54, 9 commemoratis iis rebus, quas Augustus in Syria administraverat, ita narrare pergit: 

Тшѵ те JAQpevia>v тшѵ етедшѵтоѵ те Glgraßa^ov хатууо^уааѵтшѵ xal тоѵ Ttyçávyv тоѵ ádeÁtpòv 
аѵтоѵ ev ту ‘Ращу оѵта ретапеуірауёѵагѵ, е. от e út тоѵ Ttßéfnov, Smoc tòv ți'ev exßdty Tijç 
ßadüsiag, тоѵ ôè éç аѵтуѵ апохатаотуоу- xal ingdySy fièv ovàèv vÿç rtaçaaxevfjç аѵтоѵ dțcov- 
ol yàq ,ÂQfiéviot тоѵ ^Agraßd^yv тгдоалёхтеіѵаѵ- ó Տ՛ ovv TtßégtOQ, d/Âojç те xal еттетду Rvo lat. 
êrtl voting êtpytpíaRyaav, ёаеуѵѵѵето mç xal хат agerýv ті noiýtías- ó Tcßégtos /леѵ åy êx 
тоѵтюѵ éyavgovvo, о âè Аѵуоѵото? eg те туѵ žd/uov enavyidte хаѵтаѵііа av&iç tyeípaot.



Quibus loéis reputatis etsi čerti exploratique quidquam efftci nequit, tarnen cum magna 
probabilitate ita ordo rerum eonstituendus videtur. nt. posteaquam Augustus sine exercitu lente 
Graeciam permigrasset, ľiberium breviore ¡tinere per Macedóniám exercitum in Asiam ad ilium 
duxisse nostro inre existimemus. Quod si recte se habet. Tiberius sub finem anui 733 Roma pro- 
fectus et ineunte anno 734 cum vitrico in Asia provincia congressus et vei inde vei ex Svria in 
Armenian! missus esse putandus est.

<

Нас ratiocinatione, quam vis infirmis fundameutis earn niti iterum confitear, tarnen uti, 
quandoquidem firiniora desuní, opus est, nisi forte, quo tempore tres illáé epistulae scriptae sint, 
investigări posse plane desperamos. Itaque quoniain epistulam IX paulo antequam Tiberius ex 
Italia proficisceretur ortam esse supra veri simile reddidimus, a. 733 earn attribuere non dubilo. 
Tertiam epistulam ad Florum datam esse non ex oriente redeuntem sed Asiae appropinquantein ex 
ordine locorum elucet:

Thracane vos Hebrusque nie ah compede vinctus
an freta vicinas inter currentia turris 
an pingues Asiae campi collesque morantur?

Atque Hebrttm nivali compede vinctum esse poeta dicere non potuit, nisi tempus tunc 
fuisset hibernum. Quid multa? omnia nos vestigia eo addueunt, nt epistulam bane paulo postquam 
Tiberius cum cohorte ex Italia profectns esset, hieme anni 73314 scriptam esse censeamus.

Difficilius est de epistola octava indicare. Ut enim certissimum est earn vel anno 733 
vel 734, cum Tiberios expeditionem in orientem facérét, scriptam esse, ita nullum aliud in ea 
invenimus indicium, quo tempus accuratius definiatur. Nam quod Schütz 26) e versibus 5 sqq.

haud quia grando 
contuderit vitis oleamve momorderit aestus, 
nec quia longinquis armentum aegrotet in agris

aliquid concludi posse opinatur,assentiri ei non possum. Ñeque enim verba haec ad ipsum Flaccum 
nostrum spectant, in cuius Sabinis nec vites nec armenia in longinquis agris erant, sed universe 
dicuntur de iis rebus, quibus in hominum animis sollicitudo et tristitia soleat moveri. Aliud tarnen 
confirmare ausim: cum in octava epistula poeta conqueratur se vivere nec recte nec suaviter, quia 
qnadarn animi aegritudine et morositate vexetur, contra tertia epistula plena sit facetiaruin lepo- 
risque, fieri non potest, ut eodem tempore duas has epistulas conscriptas esse arbitremur. Et 
quoniam supra vidimus tertiam paulo postquam Tiberius ex Italia decessit ortam esse, octava ante 
illám scribi vix potuit. Kelinquitur, ut earn post tertiam tanto temporis spatio interfecto, ut animuni 
poetae interim mutatum esse non sit mirum, in Asiam ad Celsum putemus missam esse. Tarnen 
post medios anni 734 menses earn hane ob rem collocare nolim, quia Armeniarum et Parthicarum 
rerum ne minimam quidem poeta mentionem facit, id quod iure miraremur, si iam de iis esset, 
čertí or faetus. Quia eadem de causa earn ante duodecimam scriptam esse necesse est, veri a. 734 
in aestatem inclinanti earn ascribendam iudico.

Je) In editione sua ІП, p. 77.
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a.

Ер. XV.

Ер. XVI.

Ер, V.

poetam

nullám, 
videtur

facit se 
Salerni 
iám ab 
sanatum.

W) Vio Caes. 53, 30. - “) 53,16. - ”) last։ Horat. p. 203. - *>)  Corp, inser, lat. I, p. 323 et 327.

Postremo ut brevi comprehends, quae de tribus bis epistulis eruisse mihi videar, nouam 
733 tertiam hieme 733(4, octavam vere a. 734 seriptas esse admodum veri simile est.

Quoniam igitur epistulam octavam prioré et duodecimam media et duodevicesimam extrema 
a 734 parte orfes esse non nulla cum probabilitate eonstituimus, sequitur, nt ad id, quod supra 
de vicésima disseruimus, iam addamus earn, ut quae postrema totius libri sit, post illas paulo ante 

VI. Id. Dee 734 seriptam et totum librum sub finem huius anni editum esse.
Transeamus iam ad ep. XV, qua Horatius Numonium Valam amicum suum certiorem 
ab Antonio Musa medico iussum esse valetudinis causa hiemem insequentem vei Veliae vel 
degere frigidisque balneis uti. Constat anno 731 Augustum gravissimo affectum morbo, cum 
omnibus medieis desertus esset, ab illő Antonio Musa frigidis balneis potionibusque esse 

27} Qno factum est, ut Antonius illustre sibi nomen pararet et permulti aegri novam eius 
mëdendi rationem sequerentur; quod de Marcello Augusti genero Dio Cassius (53, 10) memoriae pro- 
didit. Quodsi ex ep. XV, 3 perspicitur ipsum quoque Horatium Musae auctoritate ut ¡yeftda unda 
perlueretur commotum esse, vix dubium est an hoc consilium inierit, posteaquam Antonii nomen 
sanato principe inclaruerit. Qua de causa epístola. haee autumno aut ipsius anni 731 aut posterions 
alicuius videtur conscripta esse.

Idem in epistulam XVI cădere prefecto concedes, cum versum 14 legeris, quo Horatius 
fonti Sabinorum suorum banc tribuit landem:

infirmo capiti fiúit utilis, utilis alvo.
lía seribere non potilit poeta, antequam ipse balneorum frigidorum ab Antonio commendatorum 
expertus esset salubritatem. Qua re mirum non est, quod Horatius in carmine III, 13 ante г 
comporto eundem fontem ita laudat. ut peeori vago et tauris frigus amabile eo praeben praedicet, 

feceat de suis ipsius balneis.
Huie ratioeinationi, qua epistulam XVI et post XV et post 731 putamus seriptam esse, 

illud si non favet, certe non obstat, quod Horatius in versu 29 cognomine Augusti utitur, quod anno 
727 a senatu Octaviano inditum esse Dio tradit. 2») Aliam temporis notam in bac epistula invenio 

Ñeque enim ex Septembres horia quidquam potest colligi, quia poeta hoc loco nihil aliud 
spectare, nisi ut villám suam etiam gravissimo anni tempore esse saluberrimam contirmet. 
Epistulà V pauea nobis adiumenta praebet ad computanda têmpora. E versu nono apparet 

h  earn scripsisse pridie diei natalis Caesaris; sed doeti viri dissentiunt, utrum Octaviani an 
Divi Julii natalem spectaverit. Itaque hac de re paulo fusius disserendum est.

Ac primum quidem diem natalem dictatoria Caesaris publice celebrandum triumviri reí 
publicae constituendae a. 712 a Dione (47, 18) traduntur decrevisse. Quod post pugnam Actiacam, ut 
Franke »s) suspicatur, in oblivionem venisse ñeque per se veri simile est et calendares Amiternmo et 
Antiatino refutat ur. 9°) Est enim in Amiternino ad a. d. IV. Id. Jul. aseriptum: ludí feriae, quo 
eo die C Caesar est notas, et in Antiatino: Indi Diri Juli natalis. Inde apparet temporibus Tibern et 
Claudii quibus calendaría illa confecta esse constat, diem natalem dictatoris Caesaris publiera ludís 
feriisquë celebratum esse. Qua re non nulii adducti sunt, ut cum Porphyrione censerent diem testűm, 
quem Horatius in ер. V, 9 commémorât. Divi Caesaris natalem esse. Cui sententiae tarnen nou
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assentior, quod Flaccus nomine Caesaris de hoe non utitur nisi duobus locis, ubi toto sermonis 
contexto nulla admittitur dnbitatio,31) sed vicies septies praeter nostrum locum de Octaviano. Adde 
quod etiarn huius natalicia inde ab anno 724 ex senatus consulto publice celebrata esse Dio 51, 19 
narrat. Quibus de causis mihi quidem dubium non est, quin hoc quoque loco Caesaris nomine, 
Octavianus designetur et epistula scripta sit pridie a. d. IX. Kal. Oct., quo ilium natum esse Suetonius 
trudit.32) Illud iniror quosdam viros doctos vocábulo illő aes&ue noctis offendi, quasi vero 
ignorent in Italia Septembres nodes interdum tarn tupidas esse, ut recte possint vocari aestivae. 
Eadem de causa opus non est emendatione, qua Meineke festivam posait.

lncertior die annus est, quo epistula quinta օրէս esse videatur. Quanquam versus quartus 
vina bibes Herum Tauro diffusa

hoe quidem ostendit earn post 728, quo Statilius Taurus iterum consul fuerat, compositum esse. 
Aptissime ad hane quaestionem Frauke33) attulit locum quendam Athenaei, quo docentur nullum 
Italieum vinum ante quintum annum potari posse. Quo efficitur, ut epistula nostra scribi non 
potuerit ante annum 733. Quod praeterea Franke nobis persuadere conatos est epistulam anno 734 
exaratam esse propter unam hane rem, quod illo anno dies natalis Augusti maiore apparatu ac 
splendore quam antea celebratus esset, quippe quo lados equestres éditos et venationes ab aedilibus 
institutas esse Dio narraret,34) id, etsi potest rectum esse, tarn levi tarnen argumento firmatur, ut nos 
quidem eo, quod supra statuimus, malimus contenii esse quam pro vero certoque ponere. quod 
incertum et fortasse falsuin sit.

Epistula quarta nullám temporis notam habet nisi quod e versu primo elucet earn scriptam 
esse post satirarum libros. Et quoniam Tibullum poetam anno 735 mortuum esse ex epigrammate 
quodam Domitii Marsi novimus, post hunc annum epistula nequit scripta esse. Ñeque vero in ipsius 
Tibulli earminibus quidquam potui invenire, quod ad tempus accuratius definiendum lucern adferat. 
Tertio autem nostrae epistulae versu perspicitur Tibullum tunc temporis iam elegiis non nullám sibi 
parasse famam. Qua de causa cum ilium admodum iuvenem a Morte ad Elysios campos missum esse 
Domitius Marsus queratur, extremis vitae eius annis epistula Horadaría videtur adscribenda esse. Ad 
idem tempus meliore etiam iure epistula iis referenda est, qui verba nostrorum servwnum candide iudex 
non ad satiras sed ad epistulas spectare existimant. His enim versu tertio vicesimae epistulae 

paucis ostendi gemie et communia laudas
Horatius videtur indicare epistulas, antequam publici iuris cas facérét, cum paucis se aniicis com- 
municasse, in quibus Tibullum fuisse veri non est dissimile. 8ed mihi haee sententia non piacet, 
quia paucos illos non alios intellego nisi eos, ad quos epistulae scriptae sint. Sed utcumque res 
se habet, haee dissensio nihil valet ad tempus epistulae eonstituendum, quam paucis annis ante 
mortem Tibulli compositam esse demonstravimus.

Epistulam XIV post carmina Aelio Lamiae dedicata (I, 26 et 111, 17) scriptam esse sunt 
qui e versu sexto eoncludere voluerint, quo Lamiae mors commemoratur. 3S) Quod quanquam repu
tante totam Horatii vitan» et témpora poematom mihi valde probabile videtur, tamen e versu illo 
necessário efficiendum esse nego his de causis: Duos fratres huius nominis fuisse ex ipso hoc loco 
apparat; quorum alterum a. 787 senem mortuum esse Tacitus (ann. VI, 27) narrat, alter mortem

3Í) C. 1, 2. 44: pattens eoeari Caesaris altar՛. sat. 1, 9, 18: prupe Caesaris kartus. — 32) Suet. Oct. 6. — 
”) p. 202. — Athen. 1, 48. — 3t) 54, 8. — “) Schütz III, p. 103.

2

Ep. IV.

Ep. XIV.
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obiit paulo aiitequam Horatius epistulam ad vilicum conscriberet. Uter ab Horatio in c. 1, 26 et 
c. Ill, 17 appelletur, disceptari non potest. Nihil habeinus, cur existimemus ilium esse eundein, 
cuius mortis in epistula XIV mentio fiat. Si autem ad superstitem Lantiam carmina illa scripta 
sunt, id quod eodem iure eredi potest, nihil ex illis de tempore epistulae nostrae colligere licet.

E₽. vi. Eclogam sextant post annum 729 ortam esse necesse est constituere, quod porticum Agrippae
versit 26 commemoratam illo anno aedificatam esse Dio (53, 27) memoriae prodidit. Alia temporis 
indicia in liac epistula invenio nulla.

Ep. ii. Secunda epistula quin ad eundem Lollium scripta sit, ad quern duodevieesima, vix dubita-
veris. Nam quod Aero tradit36) hutte Lolliuni ad consulatom pervenisse mérito virtutis et beneficio 
Caesaris, id pro niliiio puto. Nam praeter eum Lollium, qui anno 733 consul fuit,37) nemo huius 
nominis consulatu functus est. Epistulam autem illant a. 734 scriptam esse supra osteudimus. 
Quid igitur? nonne ineptissime, ne dicam insolentissime, Horatius consulari viro talia praecepta 
dedisset, qualia in epistula XVIII legimus? Suo igitur iure viri docti, quod sciant, omnes puta.nt 
Lollium consulem vel patrem vel aliquem natu maiorem agnatum eins fuisse, ad quem duae 
epistulae Horatiauae scriptae sint. Hic postquam euZi Augusto duce puer saevam militiam et bella 
Cantábrica tulit, 38) reversus cum illo in Italian! anno 729 vei initio anni 7 3 0 39J Kontae in studia 
eloquentiae 40) videtur incubuisse eo consilio ut postea ad rem publicam accederet, Quod si Horatius 
eum epistulae secundac versu 68 appellat puerum, habemus, quod hane epistulam paulo post 
reditum eius ex Hispánia et paucis annis ante duodevicesimam putemus ortam esse, quant ad 
exeuntem annum 734 supra rettulimus. Nimis argute meo quidem iudicio Franke41) e versu 52 

ut Uppum pictae tabulae, fomenta podagr urn

36) Hauthal II, 472. — ”) cf. p. 1. — 38) ep. XVIII, v. 55. — :w) Mommsen, römische Geschichte
V, p. 58; idem, mon. Ahcyr., p; 71. — «') declamas II, 2. — .■«) p- 200. — .4) v. supra p. 8. — 4S) Suet.
Octav. 81.

aliquid de temporum ratione eruisse sibi visus est. Etenim ita eum interpretatus est, tanquam poeta 
hoc loco aaitiquatam ittam curandae podagrae ralionem obligue cum levi contemplu respexisset, quae 
post nobilitatam Antonii Musae curationem penitus explosa esset. Hoc si rectum esset, epistulam 
sequeretur scriptam esse vel ipso anno 731 vel paulo post,42) Verum etsi Jomeutum a verbo 
Ji/vendi derivator, tarnen in illo vocábulo notio caloria sensim adeo evanuit ut non minus recte 
de frigidis cataplasmatis usurparetur. Ita et noster in ep. I, 3, 26 : frigida curarum fomenta, et 
Suetonius in eo ipso, quem Franke attulit, loco : 43) contrariam et radonem ancipitem medendi necessário 
subiit, quia calida fomenta non proderaul, f rigidis curare coactas undoré Antonio Musa. Qua de causa 
si poeta id, quod Franke eum dicentem fingit, dicere in animo habuisset, adiectivum calida ei 
adiciendum fuit. Quod quoniam non adiecit, perspicuum est eum hoc loco nihil egisse, nisi ut 
declararet fomentis dolores podagri in p raes entra mitigari ñeque tarnen morbum ipsum folii. Itaque 
reiecta illa praestantissimi viri sententia contenii esse debemus eis, quae supra exposuimus, epistulam 
secundam ortam esse anno 730 aut anno 731 aut 732.

Eps x. De epistulae decimae tempore nihil possumus constituere nisi hoc unurn, quod e versibus 2
et 49 elucet earn scriptam esse posteaquam Horatius Sabinos suos accepisset (720 vel 721),

Еда xi et xvii. Quoniam epistulis XI et XVII indicia temporum prorsus desuní, relinquitur, ut de tribus
Ep. i. iis epistolie, quas Horatius ad Maecenatem scripsit,, paucis disseram. Quarum primam i prologu m
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totius libri haberi voluisse poeta putatur non solum propter principalen։ quem tenet locum, sed etiam 
propter argumentum. Nam spatio paucorum annorum post editos earminum libros intermisso Horatius 
a Maecenate etiam atque etiam rogatus erai, ut denuo carmina pangeret — utrum mélica an heroica, 
quibus res ab Augusto praeclare gestae celebrarentur, in medio nune reliuquamus —. At poeta, quid 
possit ingeninm suum, quid non posait non nescius, ut ante recusaverat, 11e Maeonii ulitis vestigia 
premerei neu Agrippae vel Augusti proelia diceret44), ita tune quoque tantum opus aggredi ausus 
non est. Atque etiam dcfecerat eum divinus ille spiritus, quo inflatus iuvenili ardore mélica com- 
posuerat carmina. Totum se dederat severioribus sapientiae studiis; quid verum atque decens esset, 
non solum ipse discere45) verum etiam alios, inprimis amicos snos docere in unimum induxerat. 
Inde epistulae nostrae ortae sunt; quas cum in eo esset ut in unum librum comprehensas in lucern 
ederet, erat quod timeret, ne amicissimi sui fautoris voluntari partim satisfaceret. Itaque nihil 
habuit antiquius, quam nt excusationem quaereret persuaderetque Maecenati ea studia, in quae tunc 
incubuisset, et aetati atque menti suae magis convenire et utiliora esse ad bene vivendum quam 
versus el ludiera. Cuius rei causa epistulam primam composuit et Maecenati dedicavit et in 
primo totius libri loco locavit. Quae si recte a nobis disputata sunt, necesse est paucis diebus 
antequam librum publici iuris facérét, earn scriptam esse censeamus. Idem in vicesimam epistulam 
cădere supra exposuimus; utra prior sit, non ausim diiudicare. Satis habeamus statuera, et primam 
et vicesimam epistulas post omnes ceteras postremis a. <31 mensibus contectas esse. Qua re 
quoniam efticitur reliquas duas ad Maecenatem scriptas epistulas priores esse, opus est aetatem 
earum accuratius indagare.

Undevicesimam, qua Horatius apud amicum se défendit ab obtrecíaioribus aemulisque Ep. xix, 
quibusdam, post lyrica carmina compositam esse, apparat e .versibus 32 et 3 3 >:

hune ego non alio dictum prius. ore Latinas 
volgavi fidicen.

Sed non solum aliquot carmina mélica tunc panxerat, sed ediderat iam totain trium librorum 
syllogen. Vide enim v. 33 sqq:

iuvat immemorata: Jerentern 
ingenuis ocuUsque legi rnambusque teneri. 
scire vetis, mea cur ingratus opuscula lector 
laudet amelgue domi, premat extra limen iniquus.

Inde sequitur, ut ilia epistula post a. 731 scripta sit; et quandoquidem carmina iam ali- 
quamdiu videntur lectorum manibus frita esse, earn malim anno 734 vel 733 quam a. 732 attribuere.

Restât, ut de VII epistula disśeramus. Quam primis Septembribus diebus ortam esse inde Ep. vil 
intellegitur, quod poeta sic exorditur:

Quinque dies tibi pollicitus me rurę futurum
. < < sextilem totum mendax desideror.

'Ad annum natalem eruendum cum alia indicia nos delicia nt, Franke 4e) adhibuit
hos vereus:

quodsi bruma nivis Albanis inlinet agris, 
ad mare descende! vates tuns et sibi parcei.

2*
“) c. I, 6; И, 12. — *5) ep. I, 1, 11. — 4e) p. 204.



Refere».֊- enini հօտ versus ad id iter, de quo Flaecus XV episiulam ad Valam misit, septimám 
a. 731 adseripsit. Sed quouiam ñeque de ep. XV quidquam potuit probabiliter eonstitui nisi earn 
post medium a. 731 scriptam esse ñeque quidquam impedit, quo minus versus, quos attuli, ad aliud 
nescio quod Horatii iter spectare existimemos, haee coniectura intirmioribus niti videtur fundament», 
quam cui fides habend» sif.

Posteaquam de omnibus priori« libri epistulis, սէ nobis eral propositum, disputavimus, po
st r< mum est, սէ quid de iis explorasse nobis videamur. hae tabula ehronologiea eomplectamur :

Ep. I. paulo ante a. d. VI. Id. Dec. 734.
ep. 11. 730 aut 731 aut 732
ep. 111. hieme 733/4.
ep. IV. paucis annis ante 735.
ep. V. a. d. IX. Kai. Oct. 733 aut 734.
ep. VI. post a. 729.
ep. VII. Septembri mense incertum cuius anni.
ep. Vlll. 734 vere exeunte.
ep. IX. 733.
ep. X. post 720.
ep. XI. nihil statui potest.
ep. XII. 734 medio anno.
ep. XIII. inter mensem Quintilem et finem a. 734.
ep. XIV. nihil statui potest.
ep. XV. autumno aut anni 731 aut 732 aut 733 aut 734.
ep. XVI. post epistolam XV et post autumnuni 731.
ep. XVII. nihil statui potest.
ep. X Vlll. posteriore parte anni 734.
ép. XIX. anno 733 aut 734.
ep. XX. paucis diebus ante a. d. VI. Id. Dee. 734.
Ex hae tabula elucet omnes epistulas, de quorum temporibus aliquid eertius potuit eonstitui, 

ab a. 731 usque ad tinem a. 734 ortas esse. Aceedit, quod ne minima quidem res in ulla reli- 
quarum inest, qua earn post a. 734 aut ante a. 730 eompositam esse cogamur putare. Qua de 
causa sic existimo Horatium omnes huius libri epistulas inter a. 730 vel 731 — nam quando initium 
epistulas seribendi fecerit, magis incertum esse consentaneum est quam quando librum ad umbilieum 
adduxerit — et tinem anni 734 composuisse.

քՀէ-Org CaHťbel.
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Schulnachrichten.
---------- О----------

I. Allgemeine Lehrverfassung, 
ïbersiclit übei*  die einzelnen Lelirgegenstände nnd die für Jeden 

derselben bestimmte Stundenzahl.

*) In 3 gilt diese Verteilung nur für den Sommer, im Winter tritt Coet. M. in die Stunden für Coet. 0. 
ein und umgekehrt. Jeder der beiden Coeten erhält in 6 Stunden (3 Rechnen und 3 bezw. 2 Schreiblesen nebst 
1 Deutsch) von dem andern getrennt Unterricht.

A. Gymnasium.

Fakultativer Unterricht.

Lehr gegenstände. la Ib Па lib ІІЬ Illa Illa Illb Illb IV IV V V VI VI Sa.0. M. 0. M. 0. M. 0. M. 0. M. 0. M.
Religionsichre ........................... 2 շ 2 2 2 2 2 2 2 2 շ շ 2 3 3 32
Deutsch..................................... . 3 3 2 2 շ 2 2 2 2 2 2 շ 2 3 3 34
Latein . ..................... 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 130
Griechisch.................................. 6 6 . 7 7 7 7 7 7 7 — — — — — — 61
Französisch.................................. 2 շ 2 2 շ շ 2 2 շ 5 5 4 4 — — 36
Geschichte und Geographie .... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 47
Rechnen und Mathematik.......... 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 56
Naturbeschreibung..................... — — — — — 2 2 2 2 2 2 2 շ 2 2 20
Physik........................................ 2 2 2 2 շ 10
Schreiben................................... 2 2 2 2 8
Zeichnen.................................... 2 2 2 շ 2 2 12
Singen.......................................... — _ 2 2 2 2 8
Chorsiugen.................................. շ 2 2 2 շ ՜շ՜ 2 ՜ շ՜“շ"T 2 2 2 — ■ — շ

Turnen........................................ շ ՜ 2 2 շ՜ շ շ ~2 շ ՜՜շ շ ՜՜շ Г ՜՜շ շ՜՜ 2 16

Hebräisch.............................. .. ■ 2 1 2 2՜՜՜ 2 "՜2 i 4

Englisch..................... 2 1 ՜շ ՜յրւՀԴi ■ľ '2 — 6

Zeichnen............................... շ i T՜ 2 2 ; 2 2 4
B. Vorschule?)

Lehrgegenstände.
1 2 3

Sa.
0. M. 0. M. 0. M.

Religionslehre............................. 3՜ Г ՜՜Յ 3՜"՜Յ 9
Schreiblesen............................... — _ — _ 7՜ ՜ 7 7

2 3 5
Deutsch und Lesen..................... 8՜՜~8 8՜ ՜՜8 1 — 17
Geographie.................................. 1 ՜՜1 — — — — 1
Rechnen........................... 5 5 4՜ 4 2՜՜ 2 11

— — — — 3 3 6
Schreiben.................................... г՜~4 Г — — 8
Singen . 1 1 1 — — 2
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»• Verteilung der Lektionen unter die

No
.! Namen.

Ord. Pr
a.

ma.
1 ь.

Sekunda. Obertertia.
a. b. 0. 1 b. M. 0. M.

1 Direktor Prof. Lemeke Ia. 6 Griechisch]
3 Geschichte] i 2 Homer

1
2 V а с a t.
3 Professor Dr. Jonas 2 Religion

3 Deutsch
2 Religion
3 Deutsch 2 Religion 2 Deutsch

2 Ovid (4 Hebräisch)

4 Professor Dr. Herbst........... Ib. 8 Latein 6 Griechisch 2 Deutsch
2 ’ergil

5 Oberlehrer Dr. Sickert Па. 8 Latein 6 Latein 5 Griechiscl

6 Oberlehrer Dr. Hlümcke II b. 0. 3 Geschichte
2 Deutsch
8 Latein

3 Geschichte
7 Oberlehrer Dr. Hülil II b. M. 7 Griechisch 8 Latein

3 Geschichte
8 Oberlehrer StefFenIia<en.......... 4 Mathern.

2 Physik
4 Mathern.
2 Physik

4 Mathern.
2 Physik

9 Ordenti. Lehrer Jahr . . Illa. 0. 7 Griechisch 7 Latein
3 Geschichte

10 Ordenti. Lehrer Dr. Schweppe.. V. 0. 2 Franzos. 2 Franzos. 2 Franzos. 2 Franzos. (4 Englisch)

11 Ordenti. Lehrer Uaebel III a. M. 3 Geschichte
9 Latein

7 Griechisch
3 Geschichte

12 Ordenti. Lehrer JVIodritzki III b. M. 2 Franzos. 2 Franzos 2 Franzos.
13 Ordentl. Lehrer Dr. Sydow III b. 0. 7 Griechisch

14 Ordenti. Lehrer Priebe VI. M. 2 Religion

15 Ordentl. Lehrer Dr. Krause 4 Mathern.
2 Physik

4 Mathern.
2 Physik

3 Mathern.
2 Naturk.

16 Ordentl. Lehrer Dr. Bornemanii V. 111. 2 Religion 2 Religion
2 Deutsch

2 Religion
2 Deutsch

17 Ordentl. Lehrer Voges IV. 0. (2 Englisch)

18 Hülfslehrer Dr. Rusch IV. M.

19 Iliilfslehrer Knutit. .. . VI. 0.

20 Hülfslehrer Dr. Köhler 3 Mathern.

21 Prob. I'ophal......... 1

22 Lehrer Reimer......... 8 Turne n

23 Professor Dr. Lorenz (2 C________ h o r s i n e n)

24 Zeichenlehrer Кіікеіпіапп . .
(4 fakulta t i v e s 2 e i c h n e Ո)

25 V orsc hull ehre r Brust 1

26 Vorschullehrer danske 2

27 Vorschullehrer Treu 3

28 Vorschullehrer Jaskowski Vertretungsweise am Realgymnasium in der Schillerstrasse beschäftigt

Lehrer im Soininerlialbjalir

Untertertia. Quarta. Quinta. Sexta. Vorschule. Sa.
0. M. 0. M. 0. M. 0. M.

! 11

20

я 2 Religion 20

.....
19

4 Geschichte 2 Geograph-. 21

6 Turnen 24

18
2 Deutsch

3 Geschichte 22

9 Latein 21

22

9 Latein
2 Franzos. 5 Franztjs. 22

9 Latein
7 Griechisch 23

««■
2 Religion 4 Französ.

3 Religion
3 Deutsch
9 Latein

1 Geschichte
24

3 Mathern.
2 Naturk. 2 Geograph. 24

2 Religion
2 Dentsch

1 Geschishte
9 Latein

24

2 Deutsch
2 Franzos.

9 Latein
5 Französ. 4 Französ. 24

2 Religion
7 Griechisch

2 Religion
2 Deutsch
9 Latein

2 Religion 24

2 Deutsch
4 Geschichte 
u. Geograph.

4 Geschichte
u. Geograph.

3 Deutsch
9 Latein 2 Geograph. 24

3 Mathern,
2 Naturk.

4 Mathern.
2 Naturk. 2 Naturk. 2 Naturk. 2 N'turk. 2 Naturk. 24

(2 Religion) 3 Religion 5

w* 4 Mathern.
2 Naturk.

2 Deutsch
1 Geschichte
4 Rechnen
2 Schreiben

1 Mathern. 
Zeichnen

3 Geschichte 
u. Geograph.
4 Rechnen

31

2 Singen 2 Singen 1. 2. 3. 6

2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 0. M. о. 1 m. 0. 1 M. 16

3 Rechnen
2 Schrebien 22 27

2 Schreiben
4 Rechnen
2 Singen

20 28

2 Schreiben
2 Singen 24 28

I
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Verteilung der Sektionen unter

No. Namen. Ord. Pr
a.

ma.
b. a.

Sekunda.
b. 0. b. M.

Ober
0.

tertia.
M.

1 Direktor Prof. Lemeke............... Ia. 6 Griechisch
3 Geschichte 2 Homer

2 V а с a t.
3 Professor Dr. Jonas 2 Religion

3 Deutsch
2 Religion
3 Deutsch 2 Religion 2 Deutsch

4 Professor Dr. Herbst........... Ib. 8 Latein 6 Griechisch 2 Deutsch
2 Vergil

5 Oberlehrer Dr. Eckert .... II a. 8 Latein 6 Latein 5 Griechisch

6 Oberlehrer Dr. Blûnieke . Hb. 0. 3 Geschichte
2 Deutsch
8 Latein

3 Geschichte
7 Oberlehrer Dr. Rültl II b. M. 7 Griechisch 8 Latein

3 Geschichte (6 Turnen)

8 Oberlehrer Steflenhagen .. . 4 Mathern.
2 Physik

4 Mathern.
2 Physik

4 Mathern.
2 Physik

9 Ordenti. Lehrer Jahr........ Illa. 0. 7 Griechisch 9 Latein
3 Geschichte

10 Ordenti. Lehrer Dr. Schweppe . . V 0. 2 Franzos. 2 Franzos. 2 Franzos. 2 Französ (4 Englisch)

11 Ordenti. Lehrer Gaebel......... Illa. M. 3 Geschichte
9 Latein

7 Griechisch
3 Geschichte

12 Ordentl. Lehrer JHodritzki........ \I. M. 2 Franzos. 2 Franzos. 2 Französ-.

13 Ordenti. Lehrer Dr. Sydow III b. 0. 7 Griechisch

14 Ordentl. Lehrer Priebe . V. M.

15 Ordentl. Lehrer Dr. Krause 4 Mathern.
2 Physik

4 Mathern.
2 Physik

3 Mathern.
2 Naturk.

16 Ordentl. Lehrer Dr. Borneniann IV. M. 2 Religion 2 Religion
2 Deutsch

2 Religion
2 Deutsch

17 Ordentl. Lehrer Voges IV. 0. (2 Englisch)

18 Hiilfslehrer Dr. Rusek III b. M. 2 Religion

19 Hiilfslehrer HoflTuseister VI. 0.

20 Hiilfslehrer ЛѴ«»ІН". 3 Mathern.
2 Naturk

21 Prob. Pophal.................................

22 Lehrer Reimer........... (8 Turnen)

23 Professor Dr. Lorenz................... (2 c 1 о r s i n g e n)

24 Zeichenlehre.1 Iili£ťlniaiin........ (4 fakulta tives Zeichne n)

25 Vorschuilehrer Reust 1

26 Vorschullehrer danske. . . 2

27 Vorschullehrer Treu 3

28 Vorschullehrer Jaskowski........ Vertretungsweise am Realgymnasium in der Schillerstrasse beschäftigt.

die Lehrer im Winterhalbjahr 1887,f88.

Unter
0.

lertia.
M.

Quarta.
0. 1 M.

Quinta.
0. 1 M.

Se
0.

sta.
M.

Vorschule. Sa.

11

(4 Hebräisch) 18

** 2 Religion 20

19

4 Geschichte 
u. Geograph. 2 Geograph. 22

24

18

3 Geschichte 22

2 Französ. 9 Latein 23

22

5 Französ. 3 Deutsch
9 Latein 23

9 Latein
7 Griechisch 23

2 Relig'on

2 Religion
2 De tsch

1 Geschichte
9 Latein

4 Französ.

3 Religion 23

3 Mathern.
2 Naturk. 2 Geograph. 24

2 Religion
2 Deutsch
9 Latein

23

2 Deutsch
2 Französ.

9 Latein
5 Französ. 4 Französ. 24

2 Religion
2 Deutsch
9 Latein

7 Griechisch
2 Religion 24

3 Geschichte
2 Deutsch

4 Geschichte 
u Geograph

3 Deutsch
9 Latein

3 Geschichte
u. Geograph. 24

3 Mathern.
2 Naturk.

4 Mattiéin.
2 Natnrk. 2 Naturk. 2 N turk. 2 Naturk. 2 Naturk; 24

(2 Religion) 3 Religion 5

w* 4 Mathern.
2 ftaturk.

2 Deutsch
1 Geschichte
4 Rechnen

2 Sch eiben

3 Geschichte
1 Geograph.
4 Rechnen

30

2 Singen 2 Singen 1. 2 i. 6

2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 0. M. 0. M. 0. M. 16

Rechnen
2 Schreiben 2 շ 28

2 Schreiben
4 Rechnen
2 Singen 20 28

2 Schreiben
2 Singen 24 28
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Ջ. ïbersiclit über die absolvierten Pensen.
In der Verteilung des Lehrstoffes auf die einzelnen Klassen ist keine Veränderung gegen das 

Vorjahr eirigetreten, es wird daher genügen, wenn der Kostenersparnis wegen diesmal von dem Abdruck der 
absolvierten Pensen unter Verweisung auf die betr. Nachrichten des vorjährigen Programmes abgesehen wird. 
Die Veränderungen in der Verteilung der Ordinariate und Lehrstunden ergeben sich aus den beiden 
vorangehenden Tafeln.

Gelesen wurde in la im Lateinischen, im Sommer: Tacitus Annalen I. II., Horatius Oden II. 
Epist. I. mit Auswahl, Cicero pro Milone, privatim Livius I.j — im Winter: Cicero Orator, kursorisch Tacitus 
Germania, Horatius Od. III. Epist. II. mit Auswahl, privatim Livius V; — im Griechischen, im Sommer: 
Thucydides VI., Homer Ilias XIII—XVIII, kursorisch Plato Laches, einige Kapitel: — im Winter: Sophokles 
Antigone, Homer Ilias XIX—XXIV, Plato Phaedon mit Auswahl; — im Französischen: Mirabeau ausgew. 
Reden, privatim Duruy, hist, de France; — im Winter: Molière le malade imaginaire, privatim Chateaubriand 
Itinéraire de Paris à Jérusalem.

In Ib im Lateinischen, im Sommer: Cicero Tuscul. I., Horatius Oden IL, privatim Livius VIL; -ւ 

im Winter: Cicero pro Sestio, Horatius Oden III., privatim Livius VIII.; — im Griechischen, im Sommer: 
Plato Kriton, Homer Ilias I—VI; — im Winter: Demosthenes Orat. Philippicae, Sophocles Philoctet, Homer 
Ilias VH—X; — im Französischen, im Sommer: Lanfrey Expédition d’Egypte et campagne de Syrie, privatim 
Michaud Siège d’Antioche et prise de érusalem; — im Winter: Racine Phèdre, privatim Thiers Napoléon 
à St. Helène.

In Па im Lateinischen, im Sommer: Cicero pro Archia und pro Deiotaro, Livius VII, Vergil 
Aen. VI. VIL; — im Winter, Cicero pro Róscio, Livius VIH., Auswahl aus Ovid nach den Eclogae von Brandt;
— im Griechischen, im Sommer: Herodot VII, Homer Odyssee IX—XL; — im Winter: Lysias in Eratosthenem 
und kleine Reden, Homer Odyssee XII—XIV, privatim Homer Odyssee XXI—XXII. Neben Herodot Auswahl 
aus Xenophon Anabasis oder Hellenika; — im Französischen, im Sommer: Racine Andromaque; — im 
Winter: Ségur histoire de la grande armée.

In Hb im Lateinischen im Sommer: Cicero in Catilinam I. IL, Vergil Aeneis L; — im Winter: 
Livius XXI, Vergil Aeneis II; — im Griechischen, im Sommer: Xenophon Anabasis II, Homer Odyssee III. IV;
— im Winter: Xenophon Anabasis III, Homer Odyssee V. VI; — im Französischen, im Sommer: Toepffer, 
Nouvelles genevoises; — im Winter: Erckmann-Chartrian, Histoire d’un conscrit de 1813.

Im Englischen wurden gelesen in Kl. I. im Sommer: Dickens A. Christmas Carol; — im Winter 
wie im Sommer; in Kl. II. G. Boyle, William I.

Themata der deutschen Aufsätze.
la. Im Sommer: Die Worte des Glaukos über die Vergänglichkeit des menschlichen Geschlechts 

Ilias VI. 165 ff. und die Worte Goethes in seiner Elegie Euphrosyne, v. 72 ff. — Das Leben Tassos am Hofe zu 
Ferrara bis zu seiner Bekränzung. — Die tragische Bühne und die Arena. — Worin gleichen die Lebens
erfahrungen, welche Schiller in seinem Gedicht „die Ideale“ ausspricht, den Erfahrungen 
Tassos in Goethes Drama, worin sind sie verschieden? (Abit.) — Die Katastrophe in Goethes 
„Werthers Leiden“ und die Katastrophe in Lessings „Emilia Galotti“. — Im Winter: Brutus und Porzia in 
Shaksperes „Julius Caesar“ und Stauffacher und Gertrud in Schillers „Teil“. —Die kunsttheoretischen Gedanken 
des Malers Conti in „Emilia Galotti“ erläutert aus Lessings ästhetischen Schriften. — Werther und Faust in ihrem 
Streben nach Vereinigung mit dem Urquell alles Seins. — Welche Bedeutung hat der Schatten in Peter 
Schlemihls Leben, was ist unter demselben zu verstehen? (Abit.) — Die Helenatragödie und ihre 
Bedeutung für die dramatische Entwickelung in Goethes „Faust“?

lb. Im Sommer: Die Völkerwanderungen und die Kreuzzüge. — Das höchste Gesetz der antiken 
bildenden Künste und das höchste Gesetz der modernen bildenden Künste. — Gesetzt, die Künstler der Laokoon- 
gruppe haben nach Vergil gearbeitet, worin sind sie ihm gefolgt, worin von ihm abgewichen und aus welchen 
Gründen? •— Macduff in Shaksperes „Macbeth“ und Arnold von Melchthal in Schillers „Teil“. — Goethes Fischer 
und Goethes Erlkönig. — Im Winter: Das Recht und das Unrecht des Oktavio Pikkolomini. — Das Urteil des 
Tacitus und das Urteil des Plinius über das Christentum. — Corneilles Auffassung von der tragischen Katharsis 
und Lessings Auffassung von der tragischen Katharsis, und Beurteilung beider Anschauungen. — Wie urteilt 
Lessing in seiner Dramaturgie über Shakspere? — Der Hintergrund der Handlung in Goethes Iphigenie.
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lla. Im Sommer: Steuern und Zölle. — Gedankengang in Schillers Siegesh st- — Aeneas in der 
Unterwelt (metrisch). — Die Bedeutung des Handels (nach Schillers Kaufmann). — Der 12. u. 13. September 1887 
in Stettin (Kl.). — Im Winter: Die Entstehung der Tragödie. — Exposition der „Pikkolomini“. — Illos Ansprache 
an die Obersten (metrisch). — Oktavio und Max Pikkolomini. — Krieg und Frieden.

II b. O. Im S ommer: Die Familie Johannas nach dem Prolog zur Jungfrau von Orleans. — Schilderung 
des Sturmes nach Vergil I, 76 ff. — Die Montgomeryscene in ihrer Bedeutung. •— Johanna im Prolog und in der 
ersten Scene des vierten Aktes. — Die Vorzüge und die Nachteile der geographischen Lage Griechenlands. — 
im Winter: Wie charakterisiert Livius den Hannibal im Anfang des ersten Buches? — Wie bereitet der Dichter 
das erste Zusammentreffen Minnas mit Teilheim vor? — Die Staatsratsscene in „Maria Stuart“. — Welche Rolle 
spielt Riccaut in der “Minna von Barnhelm“? — Die Schlacht an der Trebia, nach Livius XXI.

llb. M. Im Sommer: Paul Werner. Eine Charakteristik. — Die Not Karl VII. unmittelbar vor dem 
Auftreten der Jungfrau. — Karl VII Versöhnung mit dem Herzog von Burgund. — Der schwarze Ritter in 
Schillers Jungfrau von Orleans. — Die letzte Scene in der Jungfrau von Orleans. — Im Winter: Inhalt und 
Bedeutung der Fabel „Der Grosse“ von E. Fröhlich. — Gedankengang der ersten Scene des zweiten Aktes von 
Lessings Minna von Barnhelm. — Man muss Soldat sein für sein Land oder aus Liebe zur Sache, für die gekämpft 
wird (Kl.). — Der Ring in Lessings Minna von Barnhelm. — Der Taucher.

Themata der lateinischen Aufsätze.
la. Im Sommer: Horatius Licinio Murenae mediocritatem commendat. — Quid morte Augusti mutatum 

sit in republica. — Virtus in rebus incertis cernitur. — De Germanici Caesaris rebus gestis. (Abit.) — 
Invidia glóriáé comes.. ֊և De initiis Tiberii. — Im Winter: Romani monentur, ut priscas virtutes retineant. — 
Sțesagorae oratio pro Miltiade. — Quid sit paupertas audax. — Quid Tácito in moribus Gennanorum insigne 
videatur. — Cur Horatius castra nil cupientium petat. (Abit.)

lb. Im S о mmer: Fortunám eos. quos plurimis beneficiis ornarit, plerumque ad duriorem casum 
reservare. — Aequumne fecerit iudicium Cicero de Graecis et Romanis. — De T. Manlii insigni pietate in patrem 
patriamque. — Unius virtute non semel innisam'esse salutem reipublicae Romanee. — Im Winter: Capua militari 
disciplinae primo bello Samnitium minime salubris. — De P. Sestii tribunatu. — Quibus causis adductum se 
Roma discessisse Cicero oratione Seśt.ana dicit? — Exempla quaedam colligantur eorum, qui ut vitám miseram 
aut turpem effugerent, ipsi sibi mortem consciverunt. — Secundi belii Latini quae causa fuerit, quique eventus. 
— De rçdimendis captivis quid Romani censuerint.

lia. Im Sommer: De M. Curtió. — Causa regis Deiotari enarratur. — Im Winter: De M. Valerio 
Corvo. — In causa Sex. Roscii quid indignissimum fuerit.

Die Aufgaben für die Reifeprüfung.
Die Aufgaben für die deutschen und lateinischen Aufsätze sind in den voranstehenden durch 

gesperrten Druck hervorgehoben, im Griechischen wurden übersetzt zu Michaelis aus Demosthenes de corona 
§ 169—172, zu Ostern aus Demosthenes de falsa legatione § 263—267.

In der Mathematk wurden folgende Aufgaben gestellt: Zu Michaelis: 1. Gegeben ein Kreis und 
innerhalb desselben ein Punkt P: es soll durch P eine Sehne so gelegt w erden, dass die durch P auf der Sehne gebil
deten Abschnitte sich zu einander verhalten wie 3:2. —2. An einem beweglichen Punkte in einer Ebene halten 
drei Kräfte, a — 15 kgr. b = 14 kgr, c = 13 kgr, einander das Gleichgewicht. Welche Winkel bilden die drei 
Kräfte mit einander? — 3. Durch einen geraden Kegel mit der Höhe h sind parallel zur Grundfläche zwei Ebenen 
gelegt, von denen die eine den Rauminhalt, die andere den Mantel halbiert. Wie gross ist die Entfernung jeder 
dieser beiden Ebenen von der Spitze des Kegels, und von einander? Zahlenbeispiel: h — 1 m. — 4. Jemand 
hat eine Schuld von 45,800 M. bei 4*/ 2 Prozent Zinsen zu tilgen; er zahlt jährlich, die. jedesmaligen Zinsen ein
gerechnet, 3520 M. 90 Pi. ab; wie gross ist die Schuld nach 10 Jahren, und nach wie viel Jahren ist dieselbe 
getilgt? Mit Entwickelung der Formel. — Zu Ostern: 1. In ein gegebenes Dreieck ein Rechteck,, in welchem 
die Grundlinie doppelt so gross ist als die Höhe, so zu zeichnen, dass die Grundseite des Rechtecks in die 
Grundseite des Dreiecks, und die beiden andern Ecken des Rechtecks in die Schenkelseiten des Dreiecks'fallen. 

— 2. Von einem Dreieck s.nd die Winkel und der Halbmesser p1 des der Grundseite angeschriebenen Kreises 
bekannt; die Fläche I des Dreiecks ist dann ('i2 cotg ՜շ՜ tg д tg շ՜; diese Formel zu beweisen und F zu be
rechnen, wenn (?։ = 116 m, a = 83° 16'1,50"; /3 = 53° 7'48,36'; y = 43" 36'10,14" ist. — 3. An einem Kugel
ausschnitt, welcher einer Kugel mit dem Halbmesser r angehört, ist der Rauminhalt des Kegels dreimal so gross 
als der des Kugelabschnitts; wie gross ist die Höhe des Kegels? — 4. In einer arithmetischen Reihe von 4 Gliedern 
ist das Produkt aller Glieder 880, die Summe der beiden äusseren ist 13; wie heisst die Reihe?

/



։

''’on der Teilnahme am Religionsunterricht ist kein evangelischer Schüler befreit gewesen.
Den jüdischen Schülern der oberen Klassen ist fakultativ von dem Rabbiner Herrn Dr. Vogel stein 

zusammen mit Schülern anderer hiesiger Gymnasien und Realgymnasien in einer Stunde wöchentlich Religions 
unterricht erteilt worden; vom Stadtgymnasium nahmen Teil 8 Schüler.

Technischer und fakultativer Interricht.

a. Im Turnen.
Im Sommer teils Riegen-, teils Klassenturnen.

251 Schüler der 1. Abteilung (aus den Klassen I—IHb) turnten in 17 Riegen unter Vorturnern auf dem 
Turnplatz in der Deutschen Strasse. — 2 Std. — Vorher jedesmal ։/a Stunde Vorturner-Unterricht. Bei ungünstiger 
Witterung in kleineren Abteilungen Turnen in der Halle. — Oberlehrer Dr. Rühl.

Nach dem Turnen fakultatives Spiel aller Schüler unter Aufsicht beider Turnlehrer, jedesmal 
1% Stunde. Die Zahl der Teilnehmenden schwankte von 92 bis 183. — Oberlehrer Dr. Rühl und Lehrer Reimer.

Turnfahrten wurden klassenweise, teils halbtägige, teils eintägige, unternommen. Die Klassen 
1—Hb gingen am 19. August durch die Kehrberger Forst von Königsberg i. Nm., wohin sie sich am Tage zuvor 
zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis begeben hatten, nach Fiddichow.

Die Schüler der unteren Klassen IV—VI turnten in Abteilungen in der Turnhalle oder auf dem an
stossenden Platz je 2 Stunden. — Lehrer Reimer.

Im Winter: Klassenturnen in 7 Abteilungen (dazu einmal Kürturnen). Abteilung I—III: Ruhl, 
IV—VII|: Reimer.

Klasse ........................................ Ia Ib Ha 11 b
0.

II b 
M.

Illa
0.

Illa
M.

III b
0.

IHb
M.

IV
0.

IV 
M. Z V 

M.
VI
0.

VI 
M. Sa.

Abteilung.................................. ill II III IV
Zahl der Schüler in derselben. 255 ՝65 « 6 53 409
Zahl der Turner in der Klasse 24 25 30 26 30 30 26 31 33 31 34 14

5

22 22 31 409
Dispensiert................................ 7 5 6 1 7 3 4 1 7 Õ 1 6 2 3 63

* Ausserdem Mittwochs wegen des Zeichenunterrichts 2 aus Ib und 6 aus II a.

Klasse........................................ Ia Ib Il a II b
0.

Hb 
M.

Illa
0.

Illa
M.

IHb
0.

IHb 
M.

IV
0.

IV
M.

V
0.

V 
M.

| VI
! 0.

VI 
M. Sa.

Abteilung.................................. I II 1 III IV V VI VII
Zahl der Schüler in derselben. 71 s 1

՛՜է 1 ' ՛՜տօ՜ 4 2 ՛ 45՜ 387
Zahl der Turner in der Klasse 15 19 37 32 19 i 39 22 35 32 32 18 15 27 23 22 387
Dispensiert................................ 9 8* 6* 3 3 5 4 8 շ 4 3 1 8 6 3 3 75
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b. Im Gesang.
Aus den Schillern der Klassen I—V war ein 

unter Leitung des Musikdirektors Professor Dr. Lorenz 
aus Ia : Ib j IIa 

im Sommerhalbjahr 5 6- i 4
im Winterhalbjahr 4 5.1.5

Gesangchor gebildet, der in 2 Stunden wöchentlich 
übte. Die Zahl der teilnehmenden Schüler betrug

Ilb Illa Illb IV V Sa.
Õ 11 22 16 23 92
3 12. ,24 18 19 90

• c. Im fakultativen Zeichnen.
Es bestanden 2 Abteilungen, von denen die erste vorzugsweise die Schüler von la—Ilb, die zweite die

jenigen von lila—Illb umfasste, jede derselben erhielt 2 Stunden wöchentlich Unterricht durch den Zeichenlehrer 
Kugelmann.

Davon gehörten zur ersten Abteilung im Sommer 20, im Winter 21 Schüler.

Es beteiligten sich aus la Լ Ib i lia 1 Ilb lila Illb Sa.
im Sommerhalbjahr 1 2 j 2 9 8 19 41
im Winterhalbjahr _  1 ՜շ I 8 6 8 29 53

lieh raise lier In terr i eh է.
An dem hebräischen Unterricht, welcher in 2 Abteilungen mit je 2 Stunden wöchentlich von dem 

Professor Dr. Jonas erteilt wurde, beteiligten sich

Davon gehörten zur ersten Abteilung im Sommer 6, im Winter 3 Schüler.

aus la 1b lia i Ilb Sa.
im Sommerhalbjahr 7 2 7 3 19
im Winterhalbjahr 5 Q 6 շ 15

Inț^lisclier tnt erricht.
1 iir den .englischen Unterricht bestanden 3 Abteilungen. Die erste und zweite wurden von dem o. L. 

Dr. Schweppe, die dritte von dem o. L. Voge.s in je 2 Stunden wöchentlich unterrichtet.
Es beteiligten sich aus la Ib II a 1 Ilb Illa Sa.

im Sommerhalbjahr — _ 4 11 ! 20 24 62
im Winterhalbjahr 2 7 11 1 16 16 49

Die erste Abteilung umfasste im Sommer 12, im Winter 8, die zweite 21 bezw. 16, die dritte 30 bezw. 
24 Schüler.

II. Verfügungen der vorgesetzten Behörden.
Ministerium «1er geistlichen etc. Angelegenheiten, «5. Februar 1880.
Nachdem durch den Circular - Erlass vom 25. Juni 1883 die Behörden und Beamten meines Ressorts 

Anweisung erhalten haben, bei Bestellung von Papier für ihren Bedarf das Ries zu 1000 Bogen als Einheit zu 
Grunde zu legen, empfiehlt es sich, diesen Zahlungsmodus auch in den Schulunterricht eiuzuführen. Das 
königl. Provinzial-Schulkollegium veranlasse ich demzufolge für die höheren Lehranstalten — das Erforderliche 
anzuordnen, insbesondere bei der Prüfung von Rechenbüchern für die Aufnahme des neuen Modus Sorge zu 
tragen- gez. von Gossler.

KSni^iieheH Provinzial-Schulltollegium von Pommern, 11. August 1881.
Es ist Pflicht der Herren Direktoren, darauf zu halten, dass bei der Aufnahme neuer Schüler in die 

hiesigen Schulen die Maximalgrenze der Frequenz (30 für die oberen, 40 für die mittleren, 50 für die unteren 
und Vorschul - Klassen) streng eiiigehalteu und dieselben nicht ohne dringeude, rechtfertigende Gründe über
schritten werde. Nach dem Abschlüsse der Aufnahme, vierzehn Tage nach dem Beginne des neuen Semesters 
haben die Herren Direktoren über den dann erreichten Bestand der Schule nach dem von uns unter dem 



13. November v. J. vorgeschriebenen Formulare zu berichten und etwaige Überschreitungen bestimmt in jedem 
einzelnen Falle zu rechtfertigen. Feste Zusagen zur Aufnahme neuer Schüler dürfen im Voraus nur in dem 
Falle gegeben werden, wenn mit ausreichender Sicherheit vorauszusehen ist, dass hieraus eine Überfüllung nicht 
hervorgehen wird.

K3ni<liehef« Provinzlal-Mehulkolleglum von Pommern, i». Jiovemher tHWi. 
Ferien-Ordnung fur IKHH.

Osterferien.
Pfingstferien.
Sommerferien.
Michaelisferien.
W eih n ac h ts f e ri en.

Schulschluss: Mittwoch, 28. März. Mittag.
„ Freitag, 18. Mai, Nachmittag.
„ Mittwoch, 4. Juli, Mittag.
„ Mittwoch, 26. September, Mittag.
n Sonnabend, 22. Dezember, Mittag.

Schulanfang: Donnerstag, 12. April früh.
я Donnerstag, 24. Mai früh.
„ Donnerstag, 2. August früh.
„ Donnerstag, 11. Oktob. früh
„ Montag, 7. Januar, früh.

III. Chronik der Schule.
Das Schuljahr begann am Donnerstag, den 14. April. Die Entlassungsprüfungen fanden statt am 

16. und 17. September 1887 und am 5. und 6. März 1888. In dem ersten Termin führte den Vorsitz der unter
zeichnete Direktor als stellvertretender Kgl. Kommissar, in den^ zweiten Termin der Departementsrat des Kgl. 
Provinzial - Schulkollegiums Geh. Regierungsrat Dr. Wehrmann, als Vertreter des Magistrats war bei der 
zweiten Prüfung zugegen der Stadtschulrat Dr. Krosta. Zu Michaelis erhielten 13 Prüflinge die Reife, darunter 
Ernst Klettner und Sally Leipziger ohne mündliche Prüfung, zu Ostern 12 Prüflinge, unter diesen mit Be
freiung von der mündlichen Prüfung Konrad Stroemer und Hans von Fritze. Die Personalien derselben sind 
in tier unter IV C. nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

Bei der Sedanfeier hielt die Festrede der ordentliche Lehrer Dr. Sydow. Gesang - Aufführungen 
und Deklamationen der Schüler trugen zur Erhöhung der Feier bei. Herrliche Festfreude brachte unserer Schule 
die Anwesenheit unsere vielgeliebten Kaisers, der vom 12.—17. September v. J. in unsern Mauern weilte. Das 
Stadtgymnasium nahm teil an der Aufstellung der gesamten Stettiner Schuljugend, die in langer, nicht endeu 
wollender Reihe zu beiden Seiten der via triumphalis mit begeistertem Zuruf ihren Landesvater begrüsste und 
hierbei die Gelegenheit hatte, sich in unmittelbarster Nähe seine unvergesslichen Züge einzuprägen. Am Dienstag, 
dem 13. Septbr.. dem Tage der grossen Parade, fiel auf Anordnung des Kgl. Provinzial-Schulkollegiums der l’ntei- 
richt aus.

Bange Tage durchlebte dagegen auch unsere Schule, als im Anfang des März beunruhigende Nach
richten aus der Hauptstadt das Ableben unsere Kaisers als nahe bevorstehend ahnen liessen, und schmerzlichste 
Bewegung erfasste alle Gemüter, als am 9. März im Laufe des Vormittags die Trauerbotschaft wirklich eintraf. 
Lehrer und Schüler vereinigten sich sofort zu einer Trauerfeier auf der Aula. Der Unterzeichn ete hob in seinei 
Ansprache die Grösse des Verlustes und die Schwere der Verpflichtung für die Jugend hervor, die ihre Dank
barkeit gegen den greisen Heldenkaiser in der Weiterführung und Erhaltung des von ihm gegründeten Werkes

Eine öffentliche deklamatorisch-musikalische Aufführung fand statt am 1. Marz. Da der 
Raum unserer Aula nicht dazu ausreicht, den Schülern und ihren Angehörigen gleichzeitig die Gelegenheit zum 
beiwohnen einer solchen Schulfeier zu bieten, fand am Vormittag desselben Tages eine Aufführung statt, bei der 
nur die Schüler zugegen waren.

Am 22. März fand eine Gedenkfeier statt zur Erinnerung an den unvergesslichen Kaiser 
Wilhelm. Der Unterzeichnete gab in seiner Ansprache eine namentlich für die jüngeren Schuler be
rechnete Übersicht über den Lebensgang des grossen Monarchen. Die Kolossalbüste des Kaisers, ՝on jehei dei 
schönste Schmuck unseres Hörsaales, war sowohl bei dieser Feier, wie bei der kurz vorher am 16. Marz erfolgten 
Entlassung der Abiturienten in wirkungsvoller, der Stimmung des Tages entsprechender Weise durch Umflorung 
und Blumenschmuck geziert.
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Das Schuljahr lat nicht ohne einige durch Krankheit und Beurlaubung oder anderweitige Behinderung 
der Lehrer hervorgerufene Störungen verlaufen, doch waren dieselben nur von kurzer Dauer. Mehrere Lehrer 
mussten beurlaubt werden, weil sie als Schöffen einberufen waren, der Professor Dr. Jonas zur Teilnahme au 
der Pommerschen Provinzial-Synode, der Unterzeichnete vom 17. Juni bis zum Beginn der Sommerferien einer 
Badereise wegen. Gegen Ende des November erkrankte, der Oberlehrer Steffenhagen, und musste bis zu den 
Weihnachtferien vertreten werden. Zu unserer grossen Freude erholte er sich so schnell, dass er mit Beginn 
des neuen Jahres seine Amtsthätigkeit wieder in vollem Umfange aufnehmen konnte.

Zu Ostern 1887 verliess uns der Hülfslehrer Dr. Wiedemann, um eine Stelle als ordentlicher Lehrer 
an einem Realgymnasium in Breslau anzutreten. An seine Stelle wurde berufen der Hülfslehrer am Gymnasium 
zu Cöslin Karl Knuth, den wir leider schon zu Michaelis wieder aus unserer Mitte scheiden sahen. Zu 
Johannis schied aus der nach dem Tode des Professors Dr. Junghans zur Aushülfe berufene Hülfslehrer 
Karl Laupert. Gleichzeitig mit dem Hülfslehrer Knuth verliess uns der Hülfslehrer Dr. Alfred Köhler, 
beide gingen in gleicher Eigenschaft an die hiesigen Realgymnasien über. Der Probekandidat August Kurz 
ging zu Ostern 1887 als Hülfslehrer an das Gymnasium zu Demmin. Allen diesen Kollegen, die sich mit sicht
lichem Erfolg der ihnen anvertrauten Jugend gewidmet hatten, sei auch an dieser Stelle der schuldige Dank 
für ihre Hingabe und Pflichttreue ausgesprochen.

(Karl Friedrich Wilhelm Knuth, geb. 2. Septbr. 1857 zu Belliug Kr. Ückermünde, besuchte das 
Gymnasium zu Friedland in Meckl., studierte Geschichte und Philologie in Greifswald, woselbst er auch die 
facultas docendi 1882 erwarb, sein Probejahr legte er ab von Michaelis 1882 an am Gymnasium zu Pyritz, und 
war dann von Michaelis 1883 an Hülfslehrer am Gymnasium zu Cöslin. — Alfred Köhler, geb, 27. April 1860 
zu Altenbreitungen im Herzogthum Sachsen-Meiningen, besuchte die Realschule, IO. in Meiningen, studierte in 
Leipzig Mathematik und Naturwissenschaften, erwarb daselbst die facultas docendi 1884 und die philosophische 
Doktorwürde 1886. sein Probejahr leistete er am hiesigen Friedrich-Wilhelms-Realgymnasium von Ostern 1885 
bis dahin 1886 und wurde darauf an derselben Schule als ausserordentlicher Hülfslehrer beschäftigt.)

Nachdem zu Ostern 1887 wiederum zwei Coeten der Vorschule zusammengelegt werden mussten, wurde 
der Vorschullehrer Jaskowski seitdem vertretungsweise an dem städtischen Realgymnasium in der Schiller
strasse beschäftigt. Als Probekandidat trat zu derselben Zeit ein der S.-A.-C. Edmund Pophal, als Hülfslehrer 
zu Michaelis zum Ersatz für die H.-L. Knuth und Köhler die S.-A.-C. Wilhelm Hoffmeister und Richard 
Wolff, zur Erleichterung der Vertretung des Oberlehrers Steffenhagen auf einigen Wochen am Ende des 
vergangenen Vierteljahrs S.-A.-C. E. F. Tank.

(Wilhelm Hermami Hoffmeister, geb. 2. März 1860 zu Gartz a. O., erhielt das Reifezeugnis auf dem 
Kgl. Marienstiftsgymnasium zu Stettin, studierte in Bonn, Leipzig und Greifswald Philologie, erwarb an der 
letzteren Universität die. facultas docendi 1883, legte sein Probejahr ab am Kgl. Marienstiftsgymnasium von Ostern 
1884 bis dahin 1885 und war seitdem Hülfslehrer am Gymnasium zu Belgard, — Richard Wilhelm Ludwig- 
Wolff, geb. 17. März 1857 zu Grapzow Kr. Demmin, besuchte das Gymnasium zu Anklam, studierte in Leipzig 
Berlin und Greifswald Mathematik und Naturwissenschaften, erwarb 1885 in Greifswald die facultas docendi, 
begann sein Probejahr Ostern 1885 am Gymnasium zu Marienburg, und setzte dasselbe zu Mich, desselben 
Jahres fort am Kgl. Gymnasium zu Danzig, seit Ostern 1886 gehörte er derselben Anstalt an als ausserordent
licher Hülfslehrer.)

Die durch das Ableben des Professor Dr. Junghans (vergi. Prog. 1887, S. 31) im December 1886 
erledigte erste Oberlehrerstelle ist bis jetzt noch nicht wieder besetzt. Die fehlende Lehrkraft mussten seit fünf 
Vierteljahren Hülfslehrer ersetzen.

Der Gesanglehrer des Gymnasiums, Professor Dr, Lorenz wurde durch die Verleihung des Kronen
ordens IV. Klasse ausgezeichnet.

Bei der Entlassung der Abiturienten sprach zu Ostern d. J. der Abiturient Konrad Stroemer in 
lateinischer Rede über das Thema: Cur Horatius castra nil cupientium petat, der Abiturient Hans von Fritze 
deutsch: Über den Schatten Peter Schlemihls.
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IV. Statistische Mitteilungen.
|?i*e4|*icii¡r.~¥nhelle  für <las Schul jahi* 

a) Gymnasium.

1 a Tb II a rib 
О.

TT b՜ 
M.

Hla
0.

ПІаІІІ blTúb 
M.

ív m -V 1 V VI
0.

VI 
M. Sa.

M. 0. о. M. 0. M.

1. Bestand am 1. Februar 1887 24 25 43 44 24 44 13 42 25 34 32 43 20 21 29 463
2. Abgang bis zum Schluss des

8
15

13
27

2
23

1 շ 4- շ 1 48
3a.

Schuljahres 1887.........   . .
Zugang d. Versetzung z. Ostern

2
20

7
20 ■— 23 — 30 16 — 17 190

3b.

Zugang durch Übergang in den 
Wechsel-Coetus.................

Zugaiig d. Aufnahme zu Ostern
—

1
— 11

1 10
15
4

1
9

15
1

2 10
2

2
1

9
1

2
5

4
4

72
39

4. Frequenz am Anfänge des
Schuljahres 1887 ............... 31 29 36 27 36 33 31 33 40 32

1
1

40 19
1

28 24
1

34 473
11

5.
6. 

7a.

Zugang im Sommersemester , 
Abgang im Sommersemester.
Zugang d. Versetzung z. Mich.

14
7

2
3
6

3
16

1
10՜
18

1 1
23

5 2
29

5
19

2
27

1
16

48
161

ZugangdurchÜbergang in den
Wechsel-Coetus................. — — 10 3 12 2 16 4 6 2 9 5 6 5 80

7b. Zugang durch Aufnahme zu 1 2 1 1 1 3 9Michaelis ..................... 4— — —- •—
8.

9.

Frequenz am Anfang des 
Wintersemesters.................

Zugang im Wintersemester. .
24 27 43

1
42

35 21
1

45

1
44

26 43
2
3

42

34
1

36
1
1

21 22
1

33
1

27

2
25

24
1

461
7
9

10.
11.

Abgang im Wintersemester.. 
Frequenz am 1. Februar 1888 24 27 35 22 26 35 36 21 23 32 25 459

12. Durchschnittsalter am 1. Fe
bruar 1888 ..................... . . 19,։ 18„ 17,շ 16,5 16 15,a 14,1 13,4 12,7 12,3 12.1 11,2 10,5 10 14.

1. Bestand am 1. Februar 1887
2. Abgang bis zum Schluss des

Schuljahres 1887 ..
3a. Zugang d. Versetzung z. Ostern

• Zugang durch Übergang in den 
Wechsel-Coetus..........•....

3b. Zugang d. Aufnahme zu Ostern
4. Frequenz am Anfänge des

Schuljahres 1887...............
5. Zugang im Sommersemester .
6. Abgang im Sommersemester.

7a. Zugang d. Versetzung z. Mich. 
Zugangdurch Übergang in den 

Wechsel-Coetus...............
7b. Zugang durch Aufnahme zu 

Michaelis
8. Frequenz am Anfang des

Wintersemesters . .
9. Zugang im Wintersemester..

10. Abgang im Wintersemester. .

11. Frequenz am 1. Februar 1888
12. Durchschnittsalter am 1. Fe

bruar 1888 

b) Vorschule.
՜1՜ 1 ='.2 2՜ 3 T 3 1 Qa

0. M. 0. M. 0. M.

18՜ ՜16 13՜՜՜?2 ) ՜?9 89

1 2 _ 1 4
11 — 11 — — — 22

1 1 2
1 2 2 — 7 — 12

——
12 18 13 12 8 17 80
— 1 — — — — 1

1 1 — — 1 3
— 10 — 16 — — 26

2 — 2 — — 1 5

1 — 5 — 14 19

15 10 19 16 7 1 14 81
— — — 1 — 1
— 1 — — — ! — —
15՜ԱՕ 19՜~Î6 г~Î4 82

9,. 9 i 8,3 7,8 7,-. 6,- 8
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B. Religions- und Heimats Verhältnisse der Schüler.

’l ՛

a) Gymnasium. b) Vorschule.
bß Й св > M K
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D
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.
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n

Ջ A
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w
.

A
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l.

Ev
an

g.
i

K
at

ho
l.;

D
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n
__

_1 ՞Շ
Ջ

œ да

1. Am Anfang desSommeraemesters 1887 429 2 i. — 42 340 131 շ 70 — .՛ ֊4 10 78 2
2. Am Anfang des Wintersemesters 1887/88 408 3 — 50 334 123 4 66 1 — 14 78 3 —
3. Am 1. Februar 1888 ........................ 408 3 48 331 124 4 67

..
1 — , 14 79 3 ■՜ —

lias Zeugnis für den einjährigen IVlilitärdienst
habëif zu Ostern 1887 erhalten 32 Schüler, davon Sind zu einem praktischen Beruf' übergegahgen 12,

Mich 99 6« « „__________И ,, „ „ „ J, „ „ ,,_______________«լ

Summa 54 Schüler. Sumina 18.

C. ï hersichl der mil dein Zeugnis der Reife entlassenen Schüler.

Nr. Namen. Geburtstag. Geburtsort.
Kon

fession 
oder 
Reli
gion.

Stand 
des Vaters.

Wohnort 
des Vaters 

eventuell 
der Mutter.

Jahre 
auf 

dem 
Gym

nasium.

Jahre 
in 

Prima.

Gewählte 
Berufsart 

oder 
Studium.

251 Ernst К let tn er 20. Febr. 1868
Zu Mi

Adolfshof,Kreis
chael
evang.

s 1887.
Kaufmann Stettin 10 2 Theologie.

252 Richard Krieger
1 Schlo chan

26. Juni 1866¡Stettin 77 Rentier Stettin 4% 2% Rechte.
253 Franz Med en- 17. April 1865 Stettin 7) Rektor Stettin 3% 2'/2 Theologie.

254
wald

Albert Müller 26. Okt. 1866 Rotemühl, Kr. 77 Zimmerpolier Rotemühl 5‘/, 2% Theologie.

255 Sally Leipziger 9. Dez. 1868
Ückermünde

Breslau jüd. Kaufmann Stettin 9 2 Philologie.
256 Ernst Ziemke 16. Aug. 1868 Stettin evang. Schiffskapitän Stettin 10 2 Medizin.
257 Heinrich Pust 26. Sept-1867 Köpitz, Kreis 77 Schiffskapitän Stettin 9% 2 Medizin.

258 Hans Schroeder 7. Febr. 1868
Kammin

Stettin 77 Maurermstr. Stettin 10% 2 Medizin.
259 Arnold Rohde 11. Jan. 1869 Stettin 77 Lehrer Stettin 9% շ Theologie.
260 Friedrich Haker 16. Febr. 1869 Stettin 77 Kommerzien

rat
Zeitungs-

Stettin 9% 2 Rechte.

261 Ernst Wiemann 2. Sept. 1868 Stettin 77 Stettin 9% շ Philologie.

263 Ernst Wolff 25. Sept. 1867 Greifswald 77

redakteur
Regierungs- Stettin 11 2 Rechte.

264 Johannnes В er- 21. Juni 1867 Hohengrape, 77

Baurat ՝
Prediger Hohengrape 9% շ Soldat.

265

ger

Benno Naumann 18. Dez. 1868

Kreis Soldin

Zu
Pasewalk

Ostern 
jüd.

1888.
Kaufmann Pasewalk 5% շ Medizin.

266 Georg Kanzow 3. Ang. 1867 Stettin evang. f Kaufmann Stettin 12 3 Soldat.
267 Gerhard Hartig 24. April 1866 Carwin, Kreis

Colberg
77

Prediger Stolzenhagen, 8% 3 Theologie.
Kr. Randow
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Nr. N a m e n. Geburtstag. Geburtsort.
Kon

fession 
oder 
Reli
gion.

Stand 
des Vaters.

Wohnort 
des Vaters 

eventuell 
der Mutte։.

Jabre 
auf 

dem
Gym

nasium.

Jahre 
in

Prima

Gewählte 
Berufsart 

oder 
Studium.

268 Johannes Walter 6. Nov. 1867¡Arnswalde evang. Kaufmann Arnswalde 7% 2 Postfach.
269 Eugen Sprengel 10. Nov. 1869 Finkenwalde.

Kr. Randow
Gärtner Finkenwalde 7 շ Philologie.

270 Konrad Stroemer 24. April 1870 Stettin 77 Kaufmann Stettin 9 2 Kaufmann.
271 Paul Koenig 16. Nov. 1868¡Stettin Tapezier Stettin 10‘/a 2 Kaufmann.
272 Hans von Fritze 23. Sept. 1869 Berlin 77 փ Hauptmann Stettin 10 2 Chemie.
273 Kurt K ras tin g 12. April 1868 Stettin 77 Kaufmann Stettin ioy2 շ Baufach.
274 Leopold Sara- 

sohn
25. Dez. 1869 Schubin jttd. Kantor Stettin 9 2 Medizin.

275 Hermann Has en - 
knöpf

12. Febr. 1870 Kammin
i. Pomiu.

evang. Landgerichts
rat

Stettin 8‘/2 2 Medizin.

276 Fried rieh K o p s c h 24. März 1868 Saarbrücken -¡-Prov.-Amts-
Kontroleur

Stettin 2 2 Medizin.

V. Sammlungen von Lehrmitteln.
A. Bibliothek.

Angeschafft wurden: 1. Zarnke, Literarisches Centralblatt 1887. — 2. Zeitschrift für Gymnasial
wesen. — 3. Centralblatt für das Unterrichtswesen 1887. — 4. Zeitschrift für Schulgeographie, Jahrgang 8, 9. —■ 
5. Philologue, Zeitschrift für klassische Philologie, Bd. 45. Supplementband V. — 6. Platonis Alcibiades
I. u. IT. u. a. 10 Exemplare. — 7. Jahrbuch der Provinz. Pommern. — 8. Le Roman de Renart von E. Martin, 
Bd. 3. — 9. Fischer, Goethes Faust. —■ 10. Halber, Flora von Deutschland, Bd. 27, 28, 29. — 11. Lotheissen, 
Geschichte der französischen Literatur im 17. Jahrhundert, 4 Bd. 12. Schiller, Handbuch der praktischen 
Pädagogik für höhere Lehranstalten. — 13. Vega, Vorlesungen über die Mathematik, 4 Bd. — 14. Lagrange, 
Theorie der analytischen Funktionen. — 15. Legendre, die Elemente der Geometrie und der ebenen und 
sphärischen Trigonometrie. — 16. Magnus, Sammlung von Aufgaben und Lehrsätzen aus der analytischen 
Geometrie. — 17. Frick u. Meier, Lehrproben, Heft 10—13. 18. Ranke, Sämtliche Werke, Bd. 49 u. 50. —
19. F. Vischer, Goethes Faust. Neue Beiträge zur Kritik des Gedichts. — 20. v. Reinhardstöttner, Plau
tus. — 21. Sanders, Wörterbuch der Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache. — 22. Lieder zu Schutz 
und Trutz, herausgegeben von Lipperheide. — 23. Kiene, die Komposition der Ilias. — 24. Der grosse 
Wolfdietrich, herausgegeben von Holtzmann. - 25. Ackermann, Pädagogische Fragen, 1. u. 2. Reihe. — 
26. Gretschel u. Bornemann, Jahrbuch der Erfindungen, 23. Jahrgang. — 27. Rethwisch, Jahresberichte 
über das höhere Schulwesen, 1. Jahrgang, — 28. Christian von Troyes, Sämmtliche Werke, Bd. 2. —
29. Goethes Werke, herausgegeben im Auftrage der Grossherzogin von Sachsen. (So ..viel erschienen.) —
30. Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, VI. Jahrgang. - 31. Bergk, Griechische Literaturgeschichte, 
Bd. II.—IV. — 32. Kahle, Der kleine Katechismus Luthers. — 33. Cremer, Unterweisung im Christentum nach der 
Ordnung des kleinen Katechismus. — 34. Scherr, Allgemeine Geschichte der Literatur, 2 Bd. — 35. Wiese, Verord
nungen und Gesetze, 3. Auflage, Abteilung 2, (2 Exemplare). — 36. Journal de mathématiques élémentaires et 
spéciales, 1887. — 37. Nouvelles annales de mathématiques, 1887. — 38. Schiller, Lehrbuch der Geschichte der 
Pädagogik.-֊г- 39. M üllenhoff, Deutsche Altertumskunde, Bd. 2. — 39. Ribbeck, Geschichte der römischen Dichtung 
Bd. 1. —■ 40. Statistisches Jahrbuch der höheren Schulen, ѴІІІ. Jahrgang, Teil 1 u. 2. — 41. v. Baer, Nachrichten 

t
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über Leben und Schriften. — 42. Thucydides, Geschichte des Pelopouuesischen Krieges, übersetzt und erklärt 
von Heilmann. — 43. Sophocles, für den Schulgebrauch, erklärt von Wolf, Teil 1, 3, 4. — 44. Herder, 
Sämtliche Werke, herausgegeben von Snphan (die Fortsetzungen). — 45. Allgemeine deutsche Biograph! 
(Fortsetzung). — 46. Grimm, Deutsches Wörterbuch (die Fortsetzungen). — 47. Hermes, Zeitschrift für klase 
sische Philologie, Bd. XXII. — 48. Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik, 1887.

An Geschenken sind eingegangen: Von Frau Professor Junghans 9 Bände Schulprogramme, 
mathematischen Inhalts. — Von dem Vorsteheramt der Kaufmannschaft: Stettins Handel, Industrie und 
Schifffahrt im Jahre 1886. — Von dem Herrn Minister der geistlichen u. s. w. Angelegenheiten: 
1. Zenker, Sichtbarkeit und Verlauf der totalen Sonnenfinsternis in Deutschland. — 2. Fleischer, Denis 
Gaultier. — Von Herrn Stadtrat Meister: Fauna und Flora des Golts von Neapel (Fortsetzung). ֊ Von Herrn 
Dr. Rusch: Commentationes philologae in honorem sodalitii philologorum Gryphiswaldensis. — Von den Herren 
Verfassern: Rühl, Geschichte der Leibesübungen in Stettin. — von der Nahmer, Die Wehrverfassungen der 
deutschen Städte im 14. Jahrhundert.

Auch die 1883 begründete bibliotheca pauperum, welche den Zweck hat, ärmeren Schülern die 
nötigen Schulbücher ohne Entgelt zu verschaffen, hat sich einiger neuen Zuwendungen zu erfreuen gehabt.

Für alle diese Geschenke und Gaben sei hiermit wiederholt der ergebenste Dank ausgesprochen.
* H. Schia Ierbi bliothek..

(383—385). Becker, Charakterbilder aus der Kunstgeschichte, 3 Bde. (386). W. Richter Die 
Spiele der Griechen und Römer. — (387). E. Ermann, Nordenskiölds Vegafahrt um Asien und Europa. 
(388). Lipperheide, Lieder zu Schutz und Trutz. — (389). Boetticher, die Akropolis von Athen. — 
(390 u. 391). Dammer, der Naturfreund, 2 Bde. — (392). Meyer, Stettin in alter und neuer Zeit. -- 
(64). Oppel, Das alte Wunderland der Pyramiden. - Christmann, Australien, Geschichte der Entdeckung 
und Kolonisation. — Kühn, Frz. Chlodwig. — Andree, R. Der Kampf um den Nordpol. — Paul, B. Die 
versunkene Stadt. Meyr, M. Der Sieg des Schwachen. — Fischer, Willi. Du sollst nicht stehlen. Hand 
um Hand. Glaubrecht, 0. Die Heimatlosen. — Langbein, W. Bilder aus den Kreuzzügen. — Wagner. Roh. 
Joh. Gotzkowsky, der patriotische Bürger von Berlin. — Philippi, Em. Das Rettungsboot. — Höcker, O. 
Zwei Riesen von der Garde. — Jahnke, H. Up ewig ungedeelt! •—- Höcker, 0. Leben und Schicksale eines 
armen Waisenknaben. — Kühn, Frz. Barbarossa. Ferdinand v. Schill. Seydlitz. Berneck & Mohi. Die 
glorreiche Zeit von 1870—71. — Schmidt, Ferd. Willi. Teil. — Grimm, Kinder- und Hausmärchen. 
Marryat, Sigismund Rüstig. — Rudolph, 0. Märchen aus 1001 Nacht. — Wagner, H. Im Grünen oder 
die kleinen Pflanzenfreunde. — Schmidt, Ferd. Reineke Fuchs. — Pilz, Karl. Die kleinen Tierfreunde. 
Ohly, E. Das Büchlein vom grossen Kaiser Wilhelm, vorn deutschen Kronprinzen, vom deutschen Kanzler. — 
Pichler, L. Im Teutoburger Walde, О Strassburg, du wunderschöne Stadt! — Horn, W. 0. v. Das Büchlein 
von Blücher. Der Brand von Moskau. Die Belagerung von Wien. Simon, Lebensgeschichte eines Negersklaven. 
Ein Lebensbild. Während und nach der Zerstörung von Magdeburg. Schupp, 0. Die Eroberung Wies
badens 1282. Das Büchlein vom Vater Arndt. Der Freiherr vom Stein. ֊ Kühn, Frz. Auf der Steppe. 
Biaul, Fr. Glaubenstreue Мег Wallonen iń der Pfalz. — Dielitz, Naturbilder und Reiseskizzen. — Hebel, 
Schatzkästlein. — Nieritz, G. Der Kanarienvogel. — Wiessner, H. Verlorne Söhne. Spyri, Job. Heimat
los. Aus unserem Lande. — Ein Landaufenthalt von Onkel Titus. Aus Nah und Fern. — Kühn, Frz. Scharn
horst. Derfflinger. Der Burggraf von Nürnberg. — Würdig, L. König Friedrich Wilhelm I. und Kronprinz 
Friedrich. — Schmidt, Ferd. Aus der Jugendzeit des grossen Kurfürsten. Oranienburg u. Fehrbellin. Hermann 
u. Thusnelda. Friedrich der Grosse. — Lausch, Sageu u. Schwänke. Heitere Ferientage. Petsch, 'W.
Graf Moltke. — Grosse, E. Aus dem Tierleben der Heimat. — Tay lord, В. Erzählungen für wackere 
Knaben. — Nieritz, G. Deutsche Treue. Es bedarf wenig, um glücklich zu sein. — Höcker, 0. Nun 
danket alle Gott, — Horn, W. 0. v. Die Silberflotte. — Gräbner, G. A. Robinson Crusoe.

С. SeographiMber und naturwieeeiigrfiaftlieher Apparat.
Kiepert, Karte der Provinz Pommern. — Plan von Stettin. — Hötzl, Geographische Charakterbilder, 

Lieferung 1—10. — Sydow, Wandkarten von Süd- und Nord-Amerika und Asien. Eine hydrostatische Wage 
und ein Satz Gewichte. —Zoologischer Atlas von Ad. Lehmann. —Ethnographische Bilder von Ad. Lehmann. 
Schnäbel, Klauen etc. vom Storch und Reiher und einige andere Präparate von Vögeln und Fischen. Geschenke, 
des Herrn Post-Inspektor Kanzki.
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I». Жеі<*1>епѵогІакгп  und Modelle.
•՚ • JI ... ՚ ' և ՚ » ■ • , • Հ

Hänsejmann. Farbiges Ornament. Woydt; Skizzenbuch. — Eisenlohr. Entwürfe von Gebäuden.՜- 
Lang. Ausgeführte Bauwerke. Kolb, 25 Wandtafeln, —՛ Schreiber, 31 Malerische Körperetudien. — 
Häneelmann, Moderne Zeichenschule (80 Bl.). Reliefplatten verschiedener Art und drei Krüge aus Ton.

Einige dieser und C. u. D. verzeichneten Gegenstände sind schon früher angeschafft, aber iu den vor
hergehenden Programmen nicht verzeichnet (vergi. 188586, S. 22).

№. Verzeichnis der im MndtgynmwHiiim eiligeführten Schulbücher.
֊ i , I . - ■ . , . • • • . ■ I ' ■ .
1. ț-ii.r die Religionslehre:

R. Grassmann, Biblische Geschichten für Stadtschulen. VI—I. ;
Die 80 Kirchenlieder der Schulregulative. Breslauer Ausgabe. VI.—I. ,
Die Bibel in Luthers Übersetzung. IV—I.
Novum Testamentum graece. I.

2. Für das Deutsche:
Hopf und Paulsieck, Deutsches Lesebuch für Gymnasien u. s. w. 1. Teil. Abteilung I. VIe 

Abteilung 2. V. Abteilung 3, IV. 2, Teil. Abteilung 1. 111 b. Abteilung 2. Illa.
Regeln und Wörterverzeichnis für die deutsche Rechtschreibung zum Gebrauch iu den preussi

schen Schulen. VI—I.
3. Für das Lateinische:

Bleske, Elementarbuch der lateinischen Sprache. Herausgegeben von Müller. VI.
EIlendt-Seyffert, Lateinische Grammatik. V—1.
Weller, Lateinisches Lesebuch aus Herodot. V.
Cornelius Nepos. Ausgabe von Ortmann. IV.
Haupt und Krahner, Vocabularium latinum. V. IV.
Schultz, F., Übungsbuch zur lateinischen Sprachlehre. V.
Schultz, F., Aufgaben zur Einübung der lateinischen Syntax. IV—lila.
Sie-belis, Tirocinium poeticum. IV.

4. Für das Griechische:
Franke, Griechische Formenlehre, herausegegebeu von A. v. Bamberg, itlb.—Illa.
Curtius, Griechische Schulgrammatik. Hb.—I.
Gottschick, Griechisches Lesebuch. Illb.—Ша.
Dittfurt, Griechisches Vocabularium. Illb.—Illa.

5. Für das Französische:
Ploetz, Methodisches Lese- und Übungsbuch zur Erlernung der franz. Sprache. I u. II. V Illa.
Ploetz, Kurzgefasste systematische Grammatik der franz. Sprache. V—I.

6. Für das Hebräische :
Gesenius, Hebräische Grammatik, llb.—I.
Mezger. Hebräisches Übungsbuch für Anfänger. II.
Biblia hebraica. Ilb.—I.

7. Für das Englische:
Gesenius, Lehrbuch der englischen Sprache. 1. Teil. Elementarbuch. Klasse III und II. 2. Teil. 

Grammatik. Klasse 1.
8. Für die Geschichte und Geographie:

Daniel, Leitfaden für den Unterricht in der Geographie. VI.—Illa.
Debes. Schulatlas für die mittleren Unterriehtsstufen in 31 Karten. VI—I.
•Jäger, Hülfsbuch für den ersten Unterricht in alter Geschichte. VI.
Eckertz, Hülfsbuch für den ersten Unterricht in der deutschen Geschichte. Illb.—Ша.
Herbst, historisches Hülfsbuch für die oberen Klassen der Gymnasien und Realschulen. 1. Teil Ilb. 

bis IIn. 2. Beil Ib. 3. Teil la.
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9. Für Rechnen und Mathematik:
Böhme, Rechenhefte 8 u. 9. VI—V.
Junghans, Lehrbuch der Geometrie. Teil 1. IV—Ilb. Teil 2. Ha—I.
Lieber und von Lühmann, Leitfaden der Elementarmathematik. Teil III. (Trigonometrie und 

Stereometrie) II—I.
Spieker, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra. III—I.
Greve, Fünfstellige trigonometrische und logarithmische Tafeln. Ila—I. Die bisher gebrauchten 

siebenstelligen Tafeln kommen mit dem Aufrücken der lia. in Wegfall.
10. Für Naturbeschreibung und Physik:

Baenitz, Lehrbuch der Botanik. Ausgabe A. VI—Illa.
Baenitz, Lehrbuch der Zoologie. Ausgabe A. VI—Illa.
Koppe, Anfangsgründe der Physik. Ilb.—I.

11. Für das Singen:
Lorenz, Gesanglehre. 1. Teil VI. 2. Teil V. 3. Teil. IV—I.

Voreehule.
Fibel von Theel. Ausgabe B. 3.
Schultz u. Steinmann, Lesebuch. 1. Teil. 3—2-
Paulsieck, Lesebuch. 1. Teil 2. 2. Teil 1.
Wulkow, Rechenheft 1. 1—2.
Grassmann u. Gribel, Leitfaden der Geographie. 1.
Debes, Kleiner Schulatlas. 1.
Erk u. Greef, Sängerhain. 1—2.
Schulze, Lehrstoff I u. II. 1—2.

VI. Stiftungen und Unterstützungen von Schülern.
Das Vermögen der Witwen- und Waisenkasse der Lehrer des Stadtgymnasiums (begründet 4. Januar 

1876), welches in der letzten Nachweisung 12435,40 Mark betrug, hat in dem verflossenen Jahre einen Zuwachs 
gehabt von 403,10 Mark, ist somit gestiegen auf 12838,50 Mark. Aus dieser Kasse erhalten 3 Witwen Unterstützungen 
von je 150 Mark. Kassenführer war wie bisher der Oberlehrer Dr. Eckert.

Stiftungen zur Unterstützung von Schülern besitzt das Stadtgymnasium leider noch nicht. 
Dagegen sind dem Unterzeichneten mehrfach und zum Teil schon seit längerer Zeit von Freunden und Wohlthätern 
der Jugend mitunter recht erhebliche Beträge übergeben worden, aus denen teils früheren Schülern das Studium 
auf der Universität erleichtert, teils bedürftigen und notleidenden Schülern Zuwendungen gemacht werden konnten, 
die ihnen den weiteren Besuch der Schule ermöglichten. Der schuldige Dank dafür sei auch an dieser Stelle 
zum Ausdruck gebracht.

Freischule wird bis zu 5 % der Schülerzahl der ganzen Anstalt inkl. der Vorschule von dem 
Magistrat gewährt, wenn die Bedürftigkeit des Schülers zweifellos ist und derselbe sich durch Fleiss, sittliche 
Führung und gute Leistungen auszeichnet. Schülern der Vorschule wird Freischule nicht bewilligt; Schülern der 
unteren Klassen nur in besonders von dem Lehrer-Kollegium zu motivierenden Fällen. Gesuche um Freischnle 
sind zu richten an den Magistrat.

Ein Verzeichnis der bei dem Magistrat von Stettin verwalteten Stipendien und Legate für 
Studierende ist dem vorjährigen Programme beigegeben.

Von dem Stipendienfonds für Studierende des höheren Gewerbestandes sind die Zinsen 
eines Kapitals von 6000 Mark zur Zahlung des Schulgeldes (teilweise oder ganz) für solche in Stettin 
ortsangehörige Schüler der oberen Klassen hiesiger höherer Bildungsanstalten bestimmt, welche sich dem höheren 
Gewerbestande widmen wollen, dazu nach dem Urteile des Direktors auch besonders befähigt sind, denen es aber 
an den zureichenden Mitteln fehlt, um den Schulkursus zu absolvieren. Kollator der Magistrat.
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ѴП. Mitteilungen an die Schüler und deren Eltern.
Die sehr bedauerliche Erfahrung, dass sich trotz unseres strengen Einschreitens im Jahre 1885, von 

neuem auch an unserer Anstalt wieder verbotene Schülerverbindungen gebildet hatten, die ihre Teilnehmer vorzugs
weise in den mittleren Klassen fanden, giebt uns Veranlassung, die bez. Bestimmungen des Ministerial-Erlasses 
vom 23. Mai 1880 an dieser Stellt wiederholt zur Kenntnis zu bringen:

„Wenn das Vorhandensein einer verbotenen Schülerverbindung erwiesen ist, so hat 
die Schule gegen alle Teilnehmer mit unnachsichtiger Strenge zu verfahren, sie hat aber zugleich 
die Bestrafung nach dem Masse der Strafbarkeit der Verbindung und nach dem Masse der Schuld der einzelnen 
Teilnehmer gerecht abzustufen. Verboten und strafbar sind alle Schülerverbindungen, zu welchen 
nicht der Direktor die ausdrückliche Genehmigung erteilt. Die Strafbarkeit einer Verbindung oder 
eines Vereines wird dadurch nicht aufgehoben, dass an sich löbliche oder untadelige Zwecke angegeben oder vor
geschützt werden; wohl aber steigert sich dieselbe nach dem Grade der in ihr erwiesenen Zuchtlosigkeit. Tn 
iedem Falle ist über die Teilnehmer, an einer Verbindung äusser einer schweren Karzerstrafe 
das consilium abeundi zu verhängen, d. h. die an die Schüler und namentlich an deren An
gehörige abzugebende Erklärung, dass bei der nächsten Verletzung der Schul-Ordnung, 
welche nicht in erneuerter Teilnahme an einer Verbindung zu bestehen braucht, die Entfer
nung von der Schule eintreten muss. Schüler, bei denen zu der Teilnahme an einer Verbin
dung noch erschwerende Umstände hinzutreten, mögen dieselben in der hervortretenden be
sonderen Zuchtlosigkeit des Verbindungslebens oder in ihrer eigenen Thätigkeit für Bildung, 
Leitung, Vermehrung der Verbindung oder in hartnäckigem Leugnen oder in ihrer sonstigen 
Haltung liegen, sind von-der Anstalt zu verweisen. Von dem Beschluss der Verweisung ist die Orts
polizeibehörde in Kenntnis zu setzen. Wenn Schüler, welche wegen Teilnahme an einer Verbindung mit dem 
consilium abeundi oder der Verweisung von der Schule bestraft sind, nicht in dem elterlichen Hause sich befinden, 
so hat der Direktor den Eltern der etwa noch ausserdem bei demselben Pensionshalter wohnenden Schüler anzu
zeigen, dass sie binnen bestimmter Frist ihre Söhne unter andere Aufsicht zu bringen haben, und hat für eine 
angemessene Zeit nicht zu gestatten, dass Schüler der Anstalt in der betreitenden Pension untergebracht werden. 
In den Abgangs-Zeugnissen derjenigen Schüler, welche wegen ihrer Teilnahme an einer Verbindung von einer 
Schule entfernt worden sind, ist der Grund ihrer Ausschliessung ausdrücklich zu bezeichnen. Schüler, welche aus 
diesem Grunde von einer Schule entfernt worden sind, bedürfen für die W ahl der Anstalt, an welcher sie auf
genommen zu werden wünschen, die Genehmigung des betreffenden Provinzial-Schulkollegiums, bezw. haben sie 
bei demselben die Zuweisung an eine Schule nachzusuchen.

Die Strafen, welche die Schulen verpflichtet sind, über Teilnehmer an Verbindungen zu verhängen, 
treffen in gleicher oder grösserer Schwere die Eltern als die Schüler selbst. Es ist zu erwarten, dass dieser Gesichts
punkt künftig ebenso, wie es bisher öfters geschehen ist, in Gesuchen um Milderung der Strafe wird zur Geltung 
gebracht werden; aber es kann demselben eine Berücksichtigung nicht in Aussicht gestellt werden. Den Aus
schreitungen vorzubeugen, welche die Schule, wenn sie eingetreten sind, mit ihren schwersten Strafen verfolgen 
muss, ist Aufgabe der häuslichen Zucht der Eltern oder ihrer Stellvertreter. In die Zucht des Elternhauses selbst 
weiter als durch Rat, Mahnung und Warnung einzugreifen, liegt ausserhalb des Rechtes und der Pflicht der Schule, 
und selbst bei auswärtigen Schülern ist die Schule nicht in der Lage, die unmittelbare Aufsicht über ihr häusliches 
Leben zu führen, sondern sie hat nur deren Wirksamkeit durch ihre Anordnungen und ihre Kontrole zu er
gänzen.“

Der Unterzeichnete bittet daher die Eltern unserer Schüler (sowie deren Stellvertreter) 
ebenso dringend wie herzlich, auf ihre Söhne ein recht wachsames Auge zu haben und durch 
geeignete Massregeln, namentlich durch rechtes Mass in der Gewährung von Taschengeld die Be
mühungen der Schulezur Verhütung solcher Ausschreitungen freundlichst unterstützen zu 
wollen, denn ohne eine thatkräftige Mitwirkung des Hauses werden alle Versuche der Schule 
dem Unwesen zu steuern, vergeblich sein.
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Das neue Schuljahr beginnt Donnerstag den 12. April. Die Prüfung und Aufnahme neuer Schüler 
eriolgt am Mittwoch den 11. April, vormittags von 10 Uhr ab, die Aufnahme der Vorschüler von 11 Uhr ab 
beides im Konferenzzimmer der Anstalt (grüne Schanze 8). Alle neu Aufzunehmenden haben den Geburts
und Impflings- bezw. Wiederimpfungsschein, Kinder evangelischer Eltern gemäss der Verfügung des königl. 
Provinzial-Schulkollegiums vom 6. Dezember 1884 auch den Taufschein mitzubringen.

Von dem königl. Konsistorium von Pommern ist angeordnet, dass die zum Zwecke der 
Einschulung erforderlichen Taufscheine unentgeltlich auszustellen sind.

Der Direktor des Stadtgymnasiums
Prof. H. LEMCKE.
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Verzeichnis der Schüler
nach der

ISaiigordiuiiig des Weilmaclitszeugnisses.

Die mit einem * Versehenen sind Auswärtige.
Ober-Prima.
Erste Ordnung.

1. Benno Naumann*
2. Georg Kanzow
3. Gerhard Hartig*
4. Hans Walter*
5. Eugen Sprengel*
6. Konrad Stroemer
7. Paul König
8. Hans von Eritze
9. Kurt Krasting

10. Leopold Sarasohn
11. Hermann Hasenknopf
12. Friedrich Kopsch
13. Sigismund Herzog*
14. Georg Schacht*
15. Kurt Losch*
16. Eugen Reclam
17. Emst Reiche.*

Zweite Ordnung.
18. Hugo Gillischewski
19. Paul Koch*
20. Gerson Bloede
21. Hermann Redmer
22. Johannes Brüssow
23. Georg Schober
24. Willy Bader.

Unter-Prima.
Erste Ordnung.

1. Paul Stein*
2. Hermann Lövy
3. Paul Kamrath
4. Max Willner
5. Otto Krosta
6. Max Schröder
7. Paul Schrader
8. Friedrich Döring
9. Viktor Reclam

10. Bernhard Gabler*
11. Oskar Romann*
12. Max Berg
13. Bernhard Poll*
14. Walter Stolle
15. Hermann Brummer-

städt *
16. Herwart Zander
17. Adalbert Lange

18. Ernst Köhler
19. Hermann Otto*
20. Hermann Küster*
21. Hans Lademann.

Zweite Ordnung.
22. Max Gottschalk*
23. Walter Meinke
24. Ulrich Triest
25. Bernhard Knitter*
26. Wilhelm Linde*
27. Alfred Sydow.

Ober-Sekunda.
Erste Ordnung.

1. Kurt Preise
2. Fritz Wulle*
3. Hans Weiland*
4. Gustav Müller*
5. Karl Fredrich
6. Karl Schröder՜
7. Ernst Fricke
8. Karl Cohn
9. Erich Brust

10. Friedrich Boden
11. Paul Gemberg*
12. Hans Wellmann
13. Hans Wutzkowsky
14. Richard Fretzdorff
15. Wilhelm Grünberg*
16. Robert Müller
17. Max Ziegel*
18. Paul Lübcke
19. Rudolf Dreikant*
20. Max Krüger*
21. Ernst Samuel
22. Arthur Brandt
23. Hermann Braun
24. Karl Schwant
25. August Ahrens
26. Max Rubenstein
27. Oskar Krieger.

Zweite Ordnung.
28. Wilhelm Anderson
29. Emst Daenell
30. Johannes Dorbritz
31. Bruno Decker
32. Bruno Klietmann
33. Heinrich Glaser*

34. Albrecht von Heyden-
Linden

35. Georg Hartig*
36. Alfred Schmidt
37. Wilhelm Ganske
38. Paul Sydow
39. Walter Hünefeld*
40. Fritz Schneider
41. Oskar Devrient*
42. Emil Friedeberg
43. Karl Nauck.*

Unter-Sekunda.

(Ostercoetus.)

1. Reinhold Wellmann
2. Hermann Rtthlow*
3. Hermann Schmidt*
4. Johannes Lass*
5. Otto Masskow*
6. Paul Macdonald
7. Max Hasselmann
8. Wilhelm Dihle*
9. Fritz Keiler

10. Karl Höpffner
11. Otto Knüppel*
12. August Linde*
13. Max Rosenthal*
14. Gustav Bressem
15. Eduard Zenker*
16. Johannes Junker
17. Kurt Selcke*
18. Heinrich Hönicke
19. Paul Röhl*
20. Hugo Schäfer*
21. Otto Knaack
22. Max Wehr
23. Bruno Waldo w
24. Franz Fischer
25. Fritz Arnold
26. Robert Glöde*
27. Hermann Kamrath
28. Ernst Schünemann*
29. Hermann Wegner*
30. Gustav Stolle
31. Ernst Wilke
32. Julius Schacht
33 Walther Tresselt
34. Edmund Grunwald
35. Walther Jobst.

(Micha elíseo et us.)
1. Edgar Felsch I.
2. Otto Stange
3. Max Voss*
4. Georg Horst*
5. Max Felsch II.
6. Ernst Kasten
7. Rudolph Stimpel*
8. Paul Treu
9. Georg Wendt II.

10. Albrecht Bethe
11. Max Dorbritz
12. Gustav Geske*
13. Franz Wendt L
14. Willy Weipert
15. Fritz Mahling
16. Julius Berg
17. Wilhelm Rahn*
18. Walther Münchow
19. Paul Braun
20. Hermann Boetzow
21. Walther Abel
22. Erich Hasselbach.

Ober-Tertia.
(Ostercoetus.)

1. Gustav Gaude*
2. Johannes Meyer I.
3. Karl Rohloff*
4. Fritz Zeglin
5. Otto Tietz*
6. Karl Joerss*
7. Alfred Müller L
8. Max Braun
9. Max Kutnewsky

10. Karl Schulz*
11. Richard Kunze
12. Sigmar Glaser L *
13. Paul Paske
14. Ernst Jahn
15. Ernst Butzke
16. Walther Freyer*
17. Karl Stelter
18. Alexander Richter
19. Erhard Kettner
20. Franz Rollin
21. Friedrich Skalweitz
22. Julius Oppel*
23. Felix Bartow
24. Kurt Rabbow
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25. Robert Žoch
26. Max Meyer II.*
27. Ferdinand Schütze*
28. Arthur Herms
29. Paul Bruger
30. Wilhelm Conrad
31. Willy Krantz
32. Paul Rosenthal*
33. Edgar Meister
34. Paul Kocheim
35. Heinrich Rohde
36. Wilhelm Burow*
37. Johann Bundi
38. Karl Dietrich*
39. Bruno Scheidling*
40. Georg Glaser II.*
41. Albert Jacobson
42. Adolf Hamann
43. Willy Müller II.
44. Erich Frahm.*

(Michaeliscoetus.)
1. Arnold Boldt
2. Rudolf Hönicke
3. Otto v. Heyden-Linden
4. Bruno Schwant
5. Willy Fischer
6. Hermann Pfaff
7. Wilhelm Putzenius*
8. Heinrich Lichtheim
9. Hans Gribel

10. Hugo Stein
11. Paul Werner
12. Wilhelm Knüppel*
13. Arthur Strahl
14. Otto Bruger
15. Richard Baermann*
16. Johannes Sass
17. Karl Spaethen
18. Walther Brust
19. Max Friedeberg
20. Hans Rathmann
21. Otto Brandenburg
22. Arthur Stamper
23. Emil Ringeltaube*
24. Franz Schröder*
25. Paul Lenz
26. Ernst Stauch.

Unter-Tertia.
(Ostercoetus.)

1. Fritz König
2. Karl Schmidt*
3. Hans Hartig*
4. Hermann Hennig*
5. Adolf' Keunecke*
6. Fritz Kniebusch
7. Georg Schallehn
8. Hans Langner*
9. Hugo Frey  tag

10. Oskar Wachholz
11. Karl Helmke

12. Hans Jacobi
13. Willy Blankenburg*
14. Otto Wörlitzer IL*
15. Heinrich Ludendorff
16. Kurt Giese
17. Henning von Lockstedt
18. Alfred Krantz
19. Gustav Bornemann
20. Emil Manthey*
21. Fritz Kruse
22. Max Eggebrecht
23. Karl Pilz
24. Gustav Lässig*
25. Arthur Lazarus*
26. Georg Bader
27. Hans Weste*
28. Paul Lehmann
29. Max Cunio
30. Hans Bergmann
31. Max Schrader
32. Léon Saunier
33. Robert Lademann
34. Hans Döring
35. Ernst Burgheim
36. Otto Gödeking
37. Erich Wörlitzer I.*
38. Hermann Bagemihl
39. Wilhelm Walter
40. Otto Guttentag
41. Walther Schlossarek
42. Georg Meier.

(Michaeliscoetus.)
1. Ernst Masskow*
2. Johannes Harter*
3. Ernst Meyer*
4. Hans Ruhnke
5. Hans Thym
6. Max Assmann
7. Erich Müller
8. Willy Züge
9. Fritz Rühl

10. Kurt Rudolph
11. Wilhelm Lücken II.
12. Adolf Borchart
13. Willy Tresselt
14. Alexander Waldow
15. Otto Gaerte
16. Otto Kaldrack
17. Paul Schreckhase*
18. Emil Bressem
19. Karl Lehmann
20. Günther Lücken I.
21. Emil Wendt I.
22. Ulrich Kasten
23. Albert Plönzke*
24. Georg Cohnheim*
25. Max Penning
26. Reinhold Wendt II.
27. Walther Neumann
28. Arthur Winkel
29. Arthur Rogge
30. Julius Sarasohn

31. Hans Lenz
32. Günther Friederici
33. Otto Kiehn*
34. Ernst Lademann
35. Julius Lazarus.*

Quavta.
(Ostercoetus.)

1. Karl Lenz*
2. Max von Geldern
3. Karl Herbst
4. Karl Krappe
5. Erich Giese
6. Ernst Ebel
7. Arthur Knust*
8. James Wolff
9. Otto Keunecke*

10. Wilhelm Bergemann
11. Richard Bressem
12. Bruno Köhler
13. Otto Riesebeck
14. Richard Otto*
15. Bruno Zeppernick
16. Rudolf Zenker*
17. Karl Rieck*
18. Barnim Lemcke
19. Fritz Prahl*
20. Philipp Cohn*
21. Hans Brunner
22. Georg Plenske
23. Emil Hasse*
24. Ulrich Conrad
25. Reinhold Clausen
26. Martin Bloch
27. Fritz Fromm
28. Fritz Dreetz*
29. Max Bindemann
30. Oskar Lewin
31. Karl Teschke*
32. Max Lemke*
33. Julius Apolant
34. Bruno Putsch
35. Karl Haase*
36. Arthur Behling
37. Fritz Kriesche.*

(Michaeliscoetus.)
1. Hugo Kersten*
2. Karl Braatz
3. Walther de la Barre.
4. Richard Schüler
5. Alexander Doering
6. Richard Putsch
7. Georg Gribel
8. Karl Meier
9. Georg Skaiweit

10. Bruno Schintke
11. Fritz Poll*
12. Arthur Henning
13. Hans Boeck
14. Heinrich Pauly
15. August Dittmann*
16. Franz Fouquet

17. Willy Lewin
18. Johannes Meyrowitz
19. Arthur Böning*
20. Paul Maffia
21. Karl Friederici.

Quinta. 
(Ostercoetus.)

1. Otto Lüschow*
2. Karl Borchert
3. Martin Landes
4. Karl Lewinsky*
5. Willy Mader
6. Oswald Gette
7. Kurt Heinrich
8. Erich Geue
9. Hans Ringeltaube

10. Hermann Krahmer
11. Willy Schmidt
12. Ernst Schreckhaase*
13. Julius Romer*
14. Georg Seiler
15. Richard Nassius
16. Alfred Lewin
17. Ernst Eckert
18. Paul Heyroth
19. Adolf Rückforth
20. Ernst Hackbarth
21. Max Pehlke
22. Franz Schroeder
23. Benno Noch

(Michaeliscoetus.)
1. Heinrich von Geldern
2. Hugo Frost*
3. Otto Sternberg
4. Hermann Brunner
5. Robert Müller*
6. Willy Albrecht*
7. Rudolf Frantz
8. Richard Ehrlich
9. Gerhard Eichstädt

10. Willy Junker
11. Albert Keunecke*
12. Leopold Guttentag
13. Erich Friederici
14. Ernst Kunze
15. Franz Schmeling
16. Oskar Paul
17. Fritz Gust
18. Emil Schirmer
19. Klaus von Winckler
20. Ernst Koch
21. Karl Schulz
22. Léon Saenger
23. Kunibert Hempe*
24. Erich Cunio
25. Martin Glaser
26. Otto Mannsdorf
27. Robert Bergen
28. Walther Rudolph
29. Emil Mahnkopf
30. Alfred Kaatz
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31. Walther Jahn
32. 'Wilhelm Parske 

-33. Paul Pilz.
Sexta.

(Ostercoetus.)
1. Hans Moderow
2. Paul Strömer I.
3. Adolf Stolt
4. Wilhelm Fibelkorn“
5. Max Heinrich
6. Emil Helmke
7. Waldemar Malinowski
8. Arnold Conrad
9. Walter Wellmann

10. Werner Strömer II.
11. Bruno Winde*
12. Georg Lewin
13. Leonhard Lazarus“
14. Otto Giese
15. Oskar Fretzdorff
16. Willy Ebner
17. Friedrich Richter
18. Max Ebel
19. Franz Dreyjahr
20. Hans Plenske
21. Hugo Reissaus
22. Kurt Brandenburg
23. Hellmut Loest*
24. Gottfried Schirmer
25. Otto Meier.

(Michaeli sco et us.)
1. Fritz Crotogino
2. Paul Fahland
3. Albert Marx
4. Rudolf Riedel
5. Benno Kanzki
6. Paul Jacobi
7. Otto Bruse

8. Bruno Cohn
9. Theodor Sendler

10. Walter Eichstädt
11. Kurt Heyroth
12. Theodo։՝ Koeppen
13. Wilhelm Hünefeld“
14. Walther Rogge
15. Erich Thom
16. Max Ludewig
17. Max Eppenstein
18. Hans Kornacker
19. Paul Collat
20. Ulrich Berg“
21. Heinrich Eckert
22. Max Noch
23. Arthur von Parpart
24. Karl John*
25. Johannes Schedler.

Vorschule.

1. Klasse.

(Ostercoetus.)
1. Hermann Mitzlaff
2. Roland Bever
3. Willy Mannsdorff
4. Helmut Kaldrack
5. Max Mader
6. Otto de la Barre
7. Erich Apolant
8. Georg Fichtner
9. Otto Krohn

10. Hans Poll *
11. Leopold Levy
12. Hans Mahnkopf
13. Erich Stauch
14. Robert Schäfer
15. Max Berndt.

(Michaelisco etus.)
16. Georg Ortmann
17. Fritz von Ziethen
18. Martin Guttentag
19. Walter Kahl
20. Konrad Bundrock
21. Hans Noack
22. Karl Metzker
23. Wolfgang Seiler
24. Hans Heinrich
25. Richard Thiele.

•t. Klasse.
(Ostercoetus.)

1. Erich Butzke
2. Gustav Ascher
3. Eduard Stühring
4. Günther Eichstädt
5. Heros von Borcke
6. Georg Lüdicke
7. Karl Richter
8. Willy Schedler
9. Erdmann Schrader

10. Wilhelm Ladisch
11. Richard Hüfer
12. Hans Peschke
13. Felix Lehmann
14. Fritz Lewinsky“
15. Ernst Plenske
16. Georg Eppenstein
17. Hermann Brandt
18. Otto Lademann
19. Karl Waldmann.

(Michaeliscoetus.)
20. Albert Saunier
21. Eugen Solms
22. Alfred Bornemann
23. Erich Brandenburg
24. Sigmar Ury

25. Alfons Kappert
26. Erich Kohtz
27. Waldemar Pauly
28. Hans Blumberger
29. Hans Koch
30. Arthur Mahnkopf
31. Reinhold Brunkow
32. Werner Stolle
33. Arthur Lewin
34. Fritz Braatz
35. Axel Schwant.

3. Klasse.
(Ostercoetus.)

1. Fritz Schweppe
2. Max Kollat
3. Paul Weiland
4. Wilhelm Ohlrich
5. Georg Kottwitz
6. Richard Krüger
7. Albrecht Eichstädt
8. Hans Hammerstein.

(Michaeliscoetus.)
9. Paul Hasenknopf

10. Gerhard Matz
11. Fritz Theune
12. Johannes Witt
13. Ulrich Parsenow
14. Erich Ohrdorf
15. Ernst Lewinsky“
16. Walther von Winckler
17. Georg Greim
18. Ernst Seiler
19. Dietrich Schmeling
20. Fritz Apolant
21. Karl Trost
22. Johannes Búdig.


