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I.

II.

Atticus Platonicus cum de diversa philosophandi ratione Platouis et Aristotelis disputaret 
(ap. Euseb. praep. evang. XV p. 795), hac usus est comparatione : iná yaq օ<հջ раді^оѵта, 
ryrig clyeiv лесрѵхеѵ ènl ті twv (iixQwv, оѵк еатіѵ èè&eïv ènl та (leițto xal ¿v ѵгреі xei(ieva.

‘Oęąg ïv еот exeîvog mjjrjkog nàyog
Tçqxvg те xal rcalAyxoTog; 
èv Ttÿ xa9i¡iai, orjv èkaqiQÍÇcov (làffly.

quos versus ARCHILOCH O tribuendos esse, qui in notissimo epodo aquilam contra vulpem 
dicentem facérét, recte perspexit Meinekius. idem in yersu tertio xá^^uaŕ restituit, quippe quod 
suae orationi accommodaverit Atticus. Meinekium qui secutus est Bergkius (PLG. II p. 408 4) 
fragmentum inter Archilochea recepit octogesimum septimum plane securus de versu secundo, 
cui mendum insidere persuasum habeo. quid enim quaeso est nàyog naMyxoTogt valde quae- 
situm hoc et a gravi simplicitate magni poetae alienissimum, quem credo dixisse TQi]%vg те 
toïs na'/.tyxoTotg. diu est ex quo conieci, nunc propono fretus auctoritate Pindari. is 
enim truces maledici poetae iambos, etsi nimis sibi placens abominatus est Pyth. II 54 sqq., 
procul dubio lectitavit. nam clausulam quarti carminis Nemeaei hanc esse voluit:

(ici'/.axà (ièv g>QOvé(ov èakoîg,
Tçayvg âè nalnyxoToig etpedąog.

ubi na/.iyxozog eandem substantivi notionem induit, ut est apud Aeschylum Suppl. 376 Ddf. 
¿¿yog (ièv eir¡ Toîg è(ioig nahyxoTOig.

Aristocles vel potius Antigonus Carystius ap. Euseb. praep. ev. XV p. 763 e Timonis 
Phliasii Sillis hune ver sum lepidissimum servavit:

¿¿v&çconoi, xeveîjg olýoiog ¡-(in/.eoi àoxoi-, 
quocum tam mirifice concinit quod Petro ni us c. 42 rustice querentem facit Trimalchionis 
quendam convivam lieu eheu utres inflati ambulamus, ut vix errare mihi videar, si utrumque 
ex eodem fonte hausisse statuero. ac satis celebre fuit EPICHARMI — si re vera est 
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Epicharmi — de misera mortalium condicione dictum (frg. 145 Ahr. «Ժ. 5. Lor.) avia tpvaig 
àv&çánav aoxol nerpvffauévoL, quod ut numeris adaptare ego quidem despero, ita et Petronio 
et Timoni observatum fuisse adfirmaverim. ñeque est cur dubitemus, quin inter proverbia, qui- 
bus scatet ille, Epicharmea adsciverit, praesertim cum c. 46 verba computa et tibi plus do quam 
accepi. manus manum lavat translata sint ex Epicharmeis a ôè táv yelęa vi'QsĽ dós n 
xal hdßois ii xa (frg. 118 Ahr. 53 Lor. cum not).

III.

Horatius epist. II 2 lulio Floro amico exponens, quibus causis commotus versus com- 
ponere desierit, inter alias has adfert:

carmine tu gaudes, hic delectatur iambis, 
ille LIONELS sermonibus et sale nigro.

scholia Pseudoacronis inter alia haec exhibent: Hic autem Bio qui sophistes cognominatus est 
in libro quem edidit mordacissimis salibus ea quae apud poetas sunt ita laceravit, ut ne Homero 
quidem parceret. protervae maledicentiae exemplum luculentum Plutarchus posuit in libelli 
de liberis educandis cap. 10 (mor. p. 7d): àoteias ôè xal Biav1) eèeyev à (pihóaoepos oit aaneç 
ol pvr¡otr¡()gs tr¡ Пгрге/мпд nkgouxÇew pr¡ óvvápevot vals tavtr¡s èplyvvvto &eqanaivai,s, óvta xal 
ol (piŕ.oootpíag pr¡ òwáuevoi xatatvyelv eV vois cMmg naiôevpaai tols ovôevòs dl-iois eavtovs 
xataoxehetevovoiv. cuius facete dicti poetam Venusinum, qui ipse sibi testis est Bionis acerbos 
sales suis versibus se adspersisse, memorem fuisse suspicor epist. I, 2, qua Chrysippo Crantore- 
que utiliora ad recte vivendum praecepta proposuisse Homerum praedicat. exemplo Ulixis 
probat, deinde orationem ita deflectit inde a v. 27 :

։) Diogenes Laertius (II 79) Aristippo tribuit, Stobaeus (flor. t. IV 110) Aristoni, sed plus valet Plutarchi 
auetoritas.

nos numerus sumus et fruges consumere nati, 
sponsi Penelopae nebulones Alcinoique 
in cute curanda plus aequo operata iuventus.

non nego ex ipso Homero haec esse petita, sed qui veterum scriptorum morem tečte signifi- 
candi probe cognoverit, eum concessurum esse puto litteratissimo cuique ilia legenti in mentem 
venisse Bionei apophthegmatis, praesertim cum ex eis quae subsequuntur homines derideri 
appareat prava vitae ratione usos i. e. tovs cpehomnpias ur¡ ôvvapévovs xatatvyelv.

Veršu 34 si noies sanus, curres hydropicus commonemur lepide dicti Bionis eiusque cele- 
berrimi apud Teletem (Stob. flor. է. III p. 214, 11 sqq. Mein.): d potov yág, <pr¡olv ó Btav, as 
el tiS tov vôçanixov ßovhopevos navoai тоѵ ôíipovs táv pèv vôçana pr¡ Ueqaneijoi, xțjgvas ôè 
xal not a poi, g avicg na^aoxeva^oi. èxelvôs te yài> av nçôteçov nlvav ôtaogayelg g navoatto tov 
ôiipovs, ovtos te (sc. o ytjrpata fyjtâv) ovx av no!) Ixava&eb], otáv r¡ anhjOtoS xal ôoigoxónos 
xal ôeioiôaipav, quod tarnen non ideo adlatum velim, ас si in suum usum illic converterit
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Horatius, quauquam notum sibi fuisse docet carmen secundum libri secundi, de quo primus 
monuit Peerlkampius, nuper assensus est Buechelerus (Mus. Rh. XXXVII p. 226).

/

IV.

Eiusdem Bionis dictum a Diogene Laertio servatum (IV 49): evxoÀov egjaaxe tf¡v els 
çdov oődv, хата/лѵоѵтад yovv ámévac suum fecit, ut opinor, LEONIDAS TARENTINVS apud 
Śtobaeum flor. է. IV p. 103:

Ev&vpog шѵ êçeffoe'2 3) èn d idog 
draçnòv egnojv. ov yáç èori dvaßaros 
ovdè oxahjvog ovď èvínheiog rthàvrjS, 
Ideia ó' f ра/лота xal xaraxhivtjg 
anana xtfx рерѵхотшѵ одеѵетаі.

2) haec videntnr esse corrupta. Bergkius ci. mto iaao, cpjod non intellego.
3) COrr. DorvilliuS ; libri evçffta.
4) Philippum poetae Byzantini secuti sunt (VI 27, 28).

Leonidas enim etsi vagorum poetarum more multas terras peragrandas sibi esse graviter 
saepius questus est, non tarn rudis fuit, ut aequales quae litteris mandaverant non lectitaret 
usurparetve. de quo multa possum dicere; quae cum longiora fore sensissem quam pro 
angustiis huic libello circumscripție peculiari commentationi reservanda esse duxi. nam tandem 
diiudicari oportebit, quibus temporibus vixerit ille, quot epigrammata genuina, quot sint spuria, 
praesertim cum ditaverit auxeritque mirum in modum qui post eum fuere poetas epigr ammatum 
plerosque et orationis cullu et sententiarum argumentorwmque adparatu adeo ut, si unum Callimachum 
exemeris, facile nemo maiore auctoritate hoc in genere floruisse videatur. usus sum verbis Diltheyi 
v. cl. (de epigr  amm. nonn. graec. disp. ind. schot. Gotting. 1882), qui de imitatoribus illius non- 
nulla disputavit. addam pauca, non quo imitatorum turbam augeam — plerique enim nativam 
illius simplicitatem turpiter deformarunt — sed ut ad carmina saepius foede corrupta ali- 
quantum ex his redundare demonstrem.

V.

Anth. Pal. VI 4 Leonidas Diophantum piscatorem Neptuno voventem facit:

*Eixa/anèg ayxiotQov xal доплата dovhiftóevia
p o q/иг. v xal ràg l%dvdoxovg onvqíőas 

xal тo õcor vgxToloiv ên l^dvoi re^vandévra
xvfxtov ahinhâyxTcov agpeva^ dixrvßohwv e. q. S.

epigrammatis а Philippo Thessalonicensi (VI 5)4) et Archia (VI 192) expressi primum vocabulum 
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aperte mendosum alii aliter corrigera conati sunt, inter զսօտ nuper A. Ludwichius scribendum 
proposuit ewdtréÿ, quod nobis quoque in mentem venit, etiamsi nunc praeplacet Meinekii 
coniectura хцнтп'Лоѵ. quod dum certatim emendare student, non viderunt prorsus otiosa esse 
доѵдата óovÁiyóevra hamum inter et lineam piscatoriam. scribendum est:

xapnvÀov аухютдоѵ xal մ o v vaxa доѵ/луоеѵта
dovvaxa enim et imitatores praebent et ipse commémorât Leonidas A. P. VII 504, 9, ubi de 
piscatore moribundo:

uèv рі](>1ѵ&шѵ xal dovvaxog аухіатдшѵ те
èyyvg ало nvoirjv r¡xe xvÅLvåopsvog.

sentis addita mentioné calami iam recte procederé instrumentorum enumerationem, quam fere 
eodem ordine habet poeta piscatus peritissimus Oppianus hal. Ill 468 sqq.

VI.
A. P. 1ճ 320:

Él-лё лох EvgcoTag лоттаѵ Kvngcv' "Н laße теѵут] 
f¡ ’£/$•«. rãs EnágTag' á nóÀtg ónÀopavsl' 

a ď ànaÀòv ysÀáaaoa Kal տօօօցսւ alsv àrevygg, 
eins, xal olxrjcjw táv Аахедасроѵіаѵ. л

*%á pev KvHQLg аѵол/.og' ávaedésg ol âs Áéyovaiv
*ÏOTogeg, cog à plv yá ÿ-sog олімсродеі.

extrema epigrammatis pars Meinekio (del. poet. anth. graec. p. 122) corrupta esse non visa 
est; mihi secus videtur, cum non solum verborum ordo paullo insolentior sit, ut ait ille, sed 
omnino me non intellegere fatear, quid tandem significent verba tradita. quae cum diu me 
torsissent — ñeque enim coniecturae a viris doctis prolatae mihi satisfecerunt excepta una — 
oculis perlustravi scholion disticho adscriptum a magistello Byzantino, quod vix credideris 
ansam praebuisse corrigendi. est autem hoc : Àéyovocv ïomgsg} eleyov yag xal тг.ѵ ’Лсрдодітуѵ лада 
Aáxtooiv ôn/.l'Çsoitai. Åeyecv dè ßovÂSTaL dnoõoxipáÇco тоѵ лдолдХахіороѵ xal tt¡v елддесаѵ 
таѵттуѵ. уѵрѵг у ад vixãv Åéyeo&ac !)('Հտւ. xal aÅÅaytog eqpyraL si yv pvr¡ v lx w, л co g о та v о л Åa 
Ââßco; versiculus quem adfert ignoti poetae est, cuius epigramma in Venerem armatam (ap. 4
Planud. 174) totum adscribam:5)

s) bis convertit Ausonius epigr. 42, 43. Bip.

IlaÀÀàg ràv Kv&égecav evonÅov eemev Idovoa' 
Кѵлді, &éÅeig ouTcog èg xgioiv ègyòpella;

rj Ժ’ anaÅlv ysÅåffaoa Ti pot oáxog аѵтіоѵ aïgstv; <
et уѵрѵд vixã>, ncõg отаѵ onÅa Âaßco',

pessimam caesuram in veršu primo ut amoveret, Jacobsius èvónÀiov vei év onÅoig еілеѵ pro
posuit, quorum hoc videtur esse verum, apparet autem tertii versus initium translatum esse 
e Leonida, cui si adsumpta G. Hermanni coniectura reddidero:
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í % á/ni v Kvnçig avonlog anev&éeg, ol âè '/.éyovoiv
ïaioçeg, tig y v /¿v à cc &eòg onkocpoçsï,

spero me saltem aptam intulisse sententiam tibi esse persuasurum. nam et aegre carebamus 
vocábulo quod esset oppositum voci '¿отодед et disertis verbis dicendum erat, quo pacto Venus 
inermis Spartae semper regnare posset.

VII.
Paullo intricatior locus est in epigrammate sepulcrali A. P. VII 632:

'Hyyeooa &álccaacc, т/ vov Tąccięsog ov ico g 
піыоѵі ov nolkr] yr¡í TsÅeviccyoQijv 

ссуліа yiifiryccoa хатсп^ѵшоао noviço 
оѵѵ cfôccľíy '/.aßq о ѵ xvfi éni%eva/¿évr¡", 

yw učv nov xaór/Çi xccl ly&vßoQoig '/.ccqÍcísooi 
ie&QÍ]VT]T anvovs euQsc èv alyialay, 

Ti^iá^ijS dé xsvov léxvov xexbccv/.iévov à^çcõv 
ii[.ißov daxQvei nccïda TekevrayÒQijv.

in veršu primo fateor male me habere adverbium ovrcog, in cuius locum ccvicog restituendum esse 
suspicor; in versu tertio verissime siquid video Meinekius scribendum proposuit xccisnçyvíl-cco, 
quod confirmatur simili sententia apud Isidorum Aegeatam 532, 3 sq. : ѵыісс ôè Tvooryr^ èncc- 
isvv dZóff. <Ш.’ «/¿a vrßi noryiyßßig xsívrjg ѵдссоіѵ èyxaiéävv. gravius vitium insidet hexámetro 
distichi ultimi vel a Meinekio defensum, qui хъхкссѵріѵоѵ sepulcri epitheton satis aptum esse 
dixit, quemadmodum passim liußog diceretur nokvxlavoiog. hoc etsi recte se haberet, tarnen lan
guida esset sententia, praesertim cum verbum ßaxQuei plane eiusdem notionis statim subsequatur. 
accedit alterum. nusquam enim, nisi me fallit computatio, Leonidas cum pede primo tertioquo 
spondeum admisit, simul admisit pede quarto.

Planudes participium exhibet genetivo praecedenti accommodatum, et id quidem corrup- 
tum est sed ita corruptum, ut non sine veri specie elicuisse mihi videar:

Tif.iccQT¡g ó՝È xevòv léxvov x£xaxcofiévov аУдыѵ
Tviißov

quod ex Homeri Լ՜ 137 a/isędcckśog ó'ccviijcji cpávr¡ хехахшцёѵо? cí/.ar¡ mutuatum esse ilium 
suspicor, sicuti exordium frustra ab Heckero tentatum Homerum sápit (A 157).

VIII.

Planudea fide haud spernenda ut norunt periti alio loco utar, ut interpolationeni 
detergeam, quam si quis dudum a se detersam esse clamaverit, non equidem mirabor. Leonidae 
epigramma ita fere legitur in cod. Pal. VII 740:



Лота ènï Kgfâwvos ерш kí&og ouvoua xelvov 
dgkoõoa' Кдд&шѵ ó’ è v p& o v i o ig o.robia 

ó л glv x al Гѵрг[ 7t<xQioevfievog okßov, ó то лдіѵ 
ßovuâpiov, o лдіѵ лкоиоіод аілокіоід, 

ó лдіѵ — tí лкеііо ¡.iv 8՛ e v ¡.tai; о лаоі iiaxagiòg 
cpev paigg (iaarjg booov é/fit iiógiov.

in his quae olim emendata sunt diserte non enumerabo. secundum versum bene correxit 
Kaibelius ex titulo quodam ÇEpigr. graec. 298), ubi quae leguntur оатеа xai (տոօօւց xeipévg 
èvp8Óviog aperte expressa sunt ex noștri epigrammatis veršu secundo ita restituendo : Кдд&ыѵ 
ď èpp&óviog олодіа. trochaicam in quarta versus sede caesuram frustra excusare ausus est 
Meinekius, cum ab Alexandrinorum arte hanc licentiam prorsus alienam esse ipse assevera- 
verit6). ñeque vero opus est aut accusare poetam aut excusare, nam ex eis quae praebet 
Planudes о лдіѵ — ri лкеіш pv&evp’, — ènl лааі paxagróg, modo recte distinxeris, sponte 
évadit versiculus bellissimus hicce:

ò лдіѵ — ri лкеіш дѵЭ-svp eri; — paxagròg,
quo recepto consummata est carminis emendatio.

IX.

Ex quo consuetudinem cum Leonida contraxi, quern in dies magis adamare didici, sedulo 
conquisivi, num praeter carmina in Anthologia servata fragmentum alicubi delitesceret. repperi 
vero nihil excepto uno, quod iám dudum illi est attribútum, haec enim apud Hesychium 
leguntur s. v. ëxmgeg' лаааакоі év дѵ/ււա, Талеры âè ròv dia, Леш viôrjg тоѵ хдохѵсраѵтоѵ sc. 
ёхтода képei., sed hoc eripiendum esse Leonidae nuper Bergkius (PLG. II p. 4594) edixit, Si- 
monidi adscribendum Amorgino. etenim mirum visum est illi novicium poetam laudari. quam 
rationem si sequimur, quid fiet aliis scriptoribus semel apud Hesychium laudatis ? ego Leonidae 
nomen retinendum esse duco, inter cuius versus si non invenitur, cui reddas vocem, quidni e 
deperdito excerptam esse sumamus?

Iam vero inter epigrammata, quae ex corona Meleagrea hausta esse ipsa poetarum 
nomina clamant (VI 262 sqq.), legitur clâgkov 280:

Тідадета лдо pdfioio та тѵрлаѵа таѵ т едатеіѵаѵ 
осраідаѵ тоѵ те xó gag дѵтода xexgú cpakov 

rág те xógag, Лсдѵагі, хода хода, cog èmeixég, 
av&ezo xal та ходаѵ èvôvgar, Agrépidi.

Лайда, tv ôè naiôòg ѵлед pega Tipagéreiag 
8gxapéva, oigÇoig rav ooiav oolag.

carmen elegans dorica dialecto conscriptum — unde primo versui reddidi ráv т едатеіѵаѵ — nihil

6) exempla quae adfert aut a malis proiecta sunt versiflcatoribus aut aliter expedienda. 
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habet offensionis, nisi quod v. 2. reticulum satis insolenter et putide comae dicitur defensor, 
quod cum a simplicitate elocutionis omnino alienum sit, iam sentís emendaturum me esse exroçcr 
parum enim inter se différant EKTOPA et PYTOPA. paullo fortius locutus est Antipater 
Sidonius VI 206, 3 sq.: wv те (pLkonkàyxroio xópag одпухтгща (Dikaivlg Banwv ¿Zog rtokirjs 
âv&eoi xexpvqpaZor, ita tarnen, quod bonum decet imitatorem, ut leviter augendo sententiam 
non corrumperet. corrupit Archias (VI 207) Antipatrum simul poetamque ignotum rustice 
imitatus, cum scriberet nogopvqeov yalrag (¡vio զ a xexgvcpakov. unde ротора illi male illatúm esse 
suspicor, cum szkopa vocem rarissimam librarius non intellexisset. hoc si recta ratiocinatione 
recuperavi, res eo fere deducta est, ut Hesychii testimonio fretis epigramma illud ad?;Zor reddere 
liceat Leonidae Tarentíno. ñeque enim ars metrica ñeque elocutio apta sane ас concisa ad- 
versantur. quod autem Hesychius xgoxécpavrov dicit ехтора, non xsxQvcpakov, ut est apud Leo- 
nidam, audias Eustathium de illis vocibus disputantem ad Hom. X 469 p. 1280, 59 sq : xexpó- 
«¡paÁoff dé (реки. xóapog ng Trspi xetpakrpv xai keyópevog xgoxócpavrog, quod vocabulum apud homines 
serions aetatis videtur usitatius fuisse, itaque etsi residet aliquantum dubitationis, tarnen re 
saepius perpensa inventum meum viros doctos — si qui haec legunt — celare nolui.

2
X.

Erutae nuper sunt Pompéis in cubiculo viri divitis tabulae quaedam parietariae, quibus 
qui olim subscripti erant versus egregie et refecit et illustravit C. Dilthey programmate Turi- 
censi a. 1876 (Epigrammatum graecorum Pompéis repertorum trias), legebatur autem — nam 
nunc quidem perexiguae litterarum relliquiae supersunt — certe unum Leonidae epigramma, 
alterum non sine veri specie Diltheyus ei adscripsit, tertium e Leonideo in brevius contraxit 
imitator, unde novo sane exemplo edocti sumus, Tarentini poetae quantum valuerit auctoritas. 
dixerit quispiam post ea quae Helbigius exposuerit (Untersuchungen über die campanische 
Wandmalerei), mirum non esse, si picturis e graecis exemplaribus descriptis graeci versus adiecti 
reperiantur. at Romani quoque ilium stúdiósé lectitasse videntur. dabo pauca exempla, quae 
mihi quidem obvia fuerunt.

Cicero ad Att. IX 7, 5: ... de triumpho (se. meo) tibi adsentior, quem quidem totum 
facile et lib enter abiecero: egregie probo fore ut, dum vagamur, ó nkóog wçaiog (ad Pompeium) 
obrepat. verba graeca ex optimo codice Mcdiceo, ubi leviter corrupta leguntur (0ПЛ002), 
restituit Baiterus admonens versuum Hesiodeorum opp. 630 et 665. quem miror latuisse 
auctorem. est enim Leonidas, qui A. P. X 1 Priapum nautis suadentem- inducit:

ÍO rtkóog lúQacog՛ xal yap ÂaZayscaa yskidatv 
r¡dr¡ fiégßka/xev /ш '/agiuS Zèopvçog.

et huius poematii suavissimi Ciceronem, cum illa scriberet, memorem fuisse plane confirmatur loco 
epistulae 18 eiusdem libri, ubi de Pompeio § 3: continuo ipse in Pedanum, ego Arpinum; inde 
expecto equidem kakayevoa? illám tuam, quem recte explicavit Bosius: suaserat Atticus Ciceroni, 
ne praemature mari se committer et sed oçvi&a kakayev aav, id est yek odó v a, expectarei . . . 
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hoc porro епі&етоѵ halayevoa ex quodam Dorico poeta Atticus deprompserať1). ñeque mirum 
versículos Leonidae a viris litteratis adlatos esse, quemadmodum nos poetarum facete dicta 
per vitae cottidianae vices saepissime adferre consuemus, cum ilia aetate vixerit A. Licinius 
Archias Antiochensis Ciceronis familiáris, qui eandem rem — nempe a probis poetis cele- 
bratam — commutatis verbis atque sententiis ita solitus est dicere, ut acumina nusquam non 
prorsus obtunderet. is vero neminem impudentius compilavit quam Leonidam.

Lepidum Leonidae epigramma A. P. IX 337 liberius translatum elegiae inseruisse Pro- 
pertium (IV 12, 42 sqq.), ut simplicitatem pristinae vitae luxuriae suis temporibus in dies 
increscenti opponeret, animadverterunt viri docti. aut neglexerunt aut diserte indicare 
noluerunt priores versus elegiae sextae libr. IV, ubi Paetum naufragio haustum dolens pecu- 
niam gravissime exsecratur Propertius:

nam dum te sequitur primo miser ex ci dit aevo 
et nova longinquis pis cibus esca natat.

quae sententia manifesto dueta est e Leonida A. P. VII 273:

Evqov ps тддхеіа xal alnýeooa хатаіуід 
xal vug xal dvotpe^ijs x լ para navdvoigg 

eßl-aip" 'íigliovog' an oAio & ov âè ßloio 
KcMxaaxQOg Aißvxov péooa іііыѵ neháyevg.

xgyw pèv поѵту divsvpevog Ix&voi xvçpa 
oïffîpai, ipevOTrjg Ժ’ oinog епеоті hi&og.

quem Bergkius (PLG. III p. 4674) crassa Minerva Callimachi carmen (VII 271) imitatum esse 
clamat; aliter certe visum Propertio. pergit autem:

et mater non iusta piae dare debita terrae
пес pote cognatos inter humare rogos,

sed tua nunc volucres astant super ossa marinae, 
nunc tibi pro tumulo Carpathium omne mare est.

hi versus adeo concinunt cum epigrammate Glauci Nicopolitae viri prorsus obscuri (A. P. VII 285) :
Ou xóveg odd* ò/.lyov rteTțrgg ßâoog, câ./՝ EĄaolnnou

rjv éoopçs avTt] nãoa tháhaooa Taipog' 
oAsto yaç ovv vrii' та ď о от é а nov пот èxeivov 

пѵ&етаі, al&víaig уѵыота páváig evénsiv,
ut iam Huschkius (análi. crit. in Anth. grace, p. 126) de communi utriusque poetae fonte cogi- 
taverit. quern deperditum Leonidae epigramma fuisse non temere nobis videmur conicere.

Restât ut breviter addamus Ovidium cum fast. I 353 sqq. notum ilium apologum de 
capri vitis inimici immolatione narraret, non satis dextre expressisse festivum illius poemation, 
quod nuper Pompéis penicillo illustratum detexerunt. cf. Dilthey 1. 1.

’) attulit hune locum Jacobsius, sed ita attnlit, ut parum ei videatur tribuere.
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XL

BIONIS SMYRNAEI epithalamius Achillis et Deidamiae tam male traditus est, ut vel 
summi critici baud semel caecuttire se fateantur. equidem clausulam versus emendaturum 
me esse spero emendaturus plura, si licuisset. inde a veršu 15 leguntur in libris:

láv&avs Ժ’ sv xtôqaig AvxO[it¡óI<h povvog ¿4%M.svg' 
sipia S’ аѵЭ-՝ Önhov ¿ôiôáoxsro xal Zsvxçj 
*naQ&svimv xoqov sl%sv, scpalvsv o Ժ’ íjvre xmpa.

G. Hermannus tentavit naQ&svixav xpóx’ avsl%sv, quae coniectura displicuit Meinekio. ñeque 
mihi probatur. sed manifestum est instrumenti, quali mulieres aut stamina ducentes aut 
texentes uti soient, mentionem requiri. quod dum coniectura assequi conantur, non viderunt 
verba sqxxivsvo ô՝ qvvs жш(>а hoc loco inepta esse, quippe quibus adnectantur x«i /«p imv 
■ifvaig Ձ-qlvvsvo — ita enim pergit poeta, hinc mihi videtur efficiendum esse, ut specie puel- 
lari, cuius mentio satis intempestiva inest versui 17, exempta verbum restituamus, quo quid 
focerit falsa virgo apte et comprehendatur et designetur. scribo igitur:

ii cpal v sto â՝ rfvve xd/qa.
Longe aliter Statius Achill. I 580 sqq. Deidamiam inducit docentem:

Ipsa quoque et validos proferre moãestius artus
et tenuare rudes attrito pollice lanas 
demonstrat reficitque colus et perdita dura 
pensa manu . . .

ubi quem primo loco transscripsimus versum comparare quidem licet cum Bioneis xal m fiàôiapa 
IlaQ&tvixãg tßdöiZs, sed fortuito concinunt. ñeque quidquam commune habent Achilles Statianus 
iuvenis robustus et Bioneus mollis iile atque effeminatus, id quod moneo propter Wordsworthium, 
qui teste Meinekio ex Statii v. 576 Bionis 24 ingenióse quidem sed temere ausus est immutare.

XII.

Carmina si dis placet NICANDRI nuper mihi denuo legendo percurrenti ex arida materia 
molesta verborum stribligine obvoluta visa sunt nonnulla emergere, de quibus paucis dicerem.

Ther. 108 , . . s'nsLva ôs ÀaÇso іѵхггѵ Ev snyq IÙxtlv. haec deprompsit e Callimacho: 
avTig duaizí^ovaav tqv svepyèa quod fragmentum cum 0. Schneider Naekium secutus
Hecalae recte adscripsisset (frg. 178.), Nicandri versus videtur ilium fugisse.

Alex. 463 sq. haec praecipit:
atipa ôs Tiv&aléolaiv tnaiováacdis losvoolg 
шц (хѵаКѵоігеѵо^

quae adeo concinunt cum fragmento poetae anonymi apud Suidam s. v. vív&aléoioi servato:
2
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- т iv&ahéoioiv xaTixpŕjvaiVTO ІоетQoïg, ut ex boe expressa esse suspiceris, id quod 
prorsus confirmatur aliquot Nonui locis veluti Dion. III 82 sq. :

rftáÔL Aeap(¡i
ÇcooyóvoiS nçò yá/локі xauxpalvovoi9) ZosTçotg 

et V 606 : xal ypôa Ávainóvoioi xaTLxpalvovoa Zoerpotg. medialem verbi formam eadem versus 
sede idem posuit VI 9:

8) in Nonni codd. xafhx/лаіѵоѵві etc. traditum est, quod ubique correxi.

ôáxçvoiv аѵто'/vTOLOiv хатіхраіѵоѵто nageial 
et XI 508: Aspuoiépio cpaé&ovTL хагіхраіѵоѵто naçeial,
unde simul apparet illustris poetae frustulum esse illud. quem Callimachum esse paene certa 
coniectura, in Hecale dixisse probabilis saltem est Heckeri (cf. Schneider Call. II p. 716). ceterum 
conféras Lycophr. Alex. 1053. xaTLxpalvovTeg ¿ík&aívov çoalg.

Qui noverit quanto studio poetae illi vel exiguas versuum partículas ab aliis scite 
excogitatas sulfurați sint, non mirabitur Nicandrum Alex. 162; тф pév т èôavoïo nÓQoig 
dénag ¿p n Z sov oivr¡g exitum mutuatum esse e Leonidae veršu (A. P. VI 334, 5) Haoi та 
лраіата то те oxvyos tpníeov otvr¡s dè^ao&'. . . vidit iam Jacobsius. magis conducet scire etiam 
В ion is Hyacinthum (de quo dixi in Analectis Alex. Rom. p. 61) illi notum fuisse, siquidem 
Alex. 246 . . . та ôè no/J.óv àval.Aéa тпиѵцита теѵ%и 2¿Qxa pehxLvopévrjv quae diductis 
litteris exprimenda curavi, consulto repetivit e Bionis versu (ap. Stob. ecl. I 5. frg, XI Z.) — 
podala ď àva Z# é а т(>аѵрата паѵта. hoc si verum est, erunt fartasse qui Ovidium ex 
uno Bione pendere asseverent, ego tarnen teneo quod olim scripsi.

Wilamowitzio suasore fragmentam adespoton Callimacho dubitanter attribútum a Schnei
dera (fg. inc. 63)

r¡ ôè ne/.iôvaAleïoa xal ôppaOL AoÇôv vnoÔQag 
ôaaopévt]

eomparato versu Nicandreo Ther. 456 sq.
іптареѵоѵ ôè negll; атеіеота ôiaiy.ei 

aneiQt]ÿ-els xal Àogov un o ôц àl~ oppaOL kevoawv
imitatoris esse olim statui, nunc cum paucissimos ilium imitatores nanctum esse cognoverim, 
vice versa exemplar fuisse credo quod ipse sit imitatus. 8
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Ergo te dimittimus libelle faustumque tibi precamur iter, quamquam ex scholae um- 
braculis profectum veremur ue pauci legant, quae sors obtingere sólet tui similibus. qui editi 
postquam censuram plerumque iniquam passi sunt, cito abiecti aut situ chartam occupante 
paullatim madore diluuntur atque diffluunt aut iactati in propolarum tabernas sali piperi aliis 
condimentis involucra praebere vel inviți coguntur. quidquid tibi imminebit, si cui viro probe 
docto in manus veneris qui nostram artem profitetur, tibi opúsculo subsecivo industriae satis 
impendiese me dicito exultaturum, si nonnulla recte disputasse laudabor. nam plena aleae ars 
est coniciendi, de qua nemo melius praecepit Rückerto. quae quamvis longe alio spectent, tarnen 
quasi coronidem subscribam:

Es giebt der dinge viel, von denen statt zu wissen,
die weisen irgendwas zu meinen sind beflissen.

Dem meinen hänget zwar das irren an gemeinlieh,
und was dir halbwahr scheint, das ist halbfalsch wahrscheinlich.

Doch ohn’ ein hier und dort vorläufig ausgedachtes 
wär’ endlich nirgendwo ein wirklich ausgemachtes.

Darum entschliesse dich zu Schlüssen kurz und gut
und zu Vermutungen verliere nicht den mut.

Sei’s nur ein mit Vernunft nicht unvereinliches,
wo noch ein wahres fehlt, steh’ ein wahrscheinliches.

Du musst nur immer fein bereit sein und nicht säumen, 
sobald das wahre kommt, den platz ihm einzuräumen.

Georg Knaack.

2*



Nachrichten über das Marienstifts-Gymnasium
für das

Schuljahr von Ostern 1882 bis Ostern 1883.
----------------------

Л. Lelirverfassiing.

1. Klassensystem, Lehrpensa und Aufgaben für die Lektüre in den fremden 
Sprachen.

Die Lehrverfassung der preussischen Gymnasien ist seit Ostern 1882 durch den noch un
mittelbar vor Beginn des neuen Schuljahres mittels Cirkular-Verfügung des Herrn Ministers der geistlichen, Unter
richts- und Medizinal-Angelegenheiten vom 81. März 1882 vorgeschriebenen revidierten Lehrplan nicht unwesent
lich verändert worden. Am Marienstifts-Gymnasium trat nach den Bestimmungen der vorgedachten Ver
fügung der Lehrplan sofort für Sexta, Quinta und den Oster-Cötus der Quarta, zu Michaelis auch für den alsdann 
beginnenden Cötus dieser Klasse in Kraft; ausserdem wurde sogleich von Ostern ab die Zahl der physikalischen 
Stunden in beiden Abteilungen der Sekunda unter entsprechender Verminderung des lateinischen Unterrichts auf je 
zwei erhöht. Die volle Durchführung des Lehrplanes ist von Ostern 1883 ab zu erwarten, abgesehen von der auch 
nach der Cirkular-Verfügung vom 31. März 1882 für die nächste Übergangszeit im Griechischen noch notwendigen 
Rücksicht auf die Vorbildung derjenigen Schüler, mit welchen dieser Unterricht bereits in Quarta begonnen war, 
und von der erst allmählich durchzuführenden Steigerung der französischen Pensa von Quarta ab. Die hiernach 
sich ergebende Ausgestaltung des besonderen Lehrplanes der Anstalt für das Biennium 1883/85 wird voraus
sichtlich im nächsten Programm abgedruckt werden können ; für die bisher beendete Übergangszeit ist die Zahl der 
Lehrstunden für die einzelnen Fächer und Klassen aus den Tabellen am Schluss ersichtlich. An der Vorschule 
wurde durch Erkrankung mehrerer Lehrer namentlich im Wintersemester eine Reduktion der Stundenzahl nötig 
(s. sub C).

Eine besondere Schwierigkeit ergab gegenüber den Bestimmungen der Cirkular-Verfügung vom 31. März 
1882 die Gestaltung des Kias sen systems am Marienstifts-Gymnasium. Die Ausführung der revidierten 
Lehrpläne hat nach der eigenen Erklärung des Herrn Ministers zur Voraussetzung, „dass die an der weit über
wiegenden Mehrheit der höheren Schulen geltende Einrichtung der Jahr es kurs e — und zwar, sofern nicht Weehsel- 
cöten bestehen, von Ostern zu Ostern — und der Jahresversetzungen überall zu strenger Durchführung 
gelange und das an einzelnen Anstalten noch zugelassene Zusammendrängen der für Jahresdauer bestimmten Lehr« 
aufgabe einer Klasse auf ein Semester ebenso wie die Teilung der drei unteren auf Jahresdauer bestimmten Klassen 
in zwei aufsteigende Klassen von je halbjähriger Lehrdauer abgestellt werde.“ Auf baldige Abstellung der be
zeichneten Abweichungen wird, wo sie noch bestehen, in der gedachten Cirkular-Verfügung entscheidender Wert 
gelegt. Das Marienstifts-Gymnasium enthielt nach dem bisherigen Zuschnitt seines Lehrplanes und Klassensystems 
auf der Ober- und Mittelstufe von I bis IIIВ sechs Klassen mit einjähriger Klassenzeit, jedoch mit Aufnahme und 
Versetzung zu jedem Semestertermin, also auch mit der Nötigung, das grammatische Pensum in den sprachlichen 
Lektionen, soweit ein solches noch fest zu umschreiben ist, in jedem Semester möglichst vollständig durchzunehmen.
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Für die Klassen VI bis IV bestanden je zwei Doppelcöten, die zu jedem Semester die unreifen Schüler sitzen 
liessen, die reifen weiterführten, und zwar in der Regel a) von VIВ bis VA, b) durch IVB und A in der Hand 
desselben Klassenlehrers. Das Verhältnis der Abteilungen bildete daher zwischen Wechselcöten mit halbjährlicher 
Ausscheidung der Unreifen und andererseits subordinierten Cöten mit aufsteigendem Lehrer eine gewisse Übergangs
form, welche je nach dem Umfange der Versetzung dieser oder jener Organisation näher kam. Die Vorschule 
umfasste und umfasst auch bisher noch in vier Klassen drei Jahrgänge von Schülern, deren Semester
schichten nur auf der Mittelstufe (Klasse 2 und 3) völlig getrennt sind, auf der Unterstufe (Klasse 4) in zwei 
räumlich vereinigten Abteilungen, doch mit Ausnahme der Religionsstunden je besonders, auf der Oberstufe 
(Klasse 1) aber durchweg gemeinsam unterrichtet werden. Ihre strengere Einpassung in das System der Jahres
kurse ist von der weiteren Entwickelung der Hauptanstalt abhängig.

Die Umgestaltung der an den verschiedenen höheren Schulen der Provinz vorhandenen Formen nach 
dem neu vorgeschriebenen System bildete den ersten Beratungsgegenstand der im Mai v. J. hier abgehaltenen 
provinziellen Direktoren-Versammlung. Die nach den Beschlüssen derselben (Verhandlungen Ց. 190 bis 193) von 
dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium von Pommern an den Herrn Minister gebrachte Vorlage, nach welcher 
unter anderem die Zulässigkeit von Wechselcöten in Aussicht genommen war, wenn neben ihrer Durchführung 
von VI bis IV die beiden Tertien noch für gewisse Fächer in je zwei Abteilungen getrennt würden, hat jedoch 
in diesem Punkte die höhere Genehmigung nicht gefunden. Vielmehr ist durch Ministerial-Reskript vom 23. Sep
tember (pr. 11. Oktober) v. J. entschieden worden, dass die Errichtung von Wechselcöten nur an denjenigen 
grösseren Anstalten statthaft ist, an denen sie wenigstens bis Untersekunda einschliesslich durchgeführt 
werden kann. An allen Schulen dagegen, wo nur die drei unteren Klassen geteilt sind, sollen nicht Wechsel-, 
sondern Parallelcöten eingerichtet werden. Anträge auf Beibehaltung oder Errichtung von Wechselcöten erklärte 
das Königliche Provinzial-Schulkollegium, welches das eben bezeichnete Reskript unter dem 5. Oktober den 
Direktoren zufertigte, binnen vier Wochen zu erwarten.

Für das Marienstifts-Gymnasium sahen sich durch diese Entscheidung die berufenen Behörden 
vor weitgreifende und schwierige Erwägungen gestellt, welche im einzelnen wiederzugeben hier nicht der Ort ist. 
Nach einem Bericht des Direktors vom 3. Oktober entschied sich das Marienstifts-Kuratorium prinzipiell für Er
weiterung des Klassensystems und entschloss sich schon damit zu weiteren namhaften Aufwendungen für 
das seiner Fürsorge anvertraute Gymnasium. Von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium ist der betreffende 
Antrag geneigtest befürwortet und im Fortgang der bezüglichen, zugleich andere Anstalten der Stadt und Pro
vinz berührenden, Verhandlungen von dem Herrn Minister durch Erlass vom 28. Dezember v. J. die Genehmigung 
zur Beibehaltung und Weiterführung der Wechselcöten ausgesprochen worden, jedoch mit der Massgabe, dass zu 
Ostern 1883 zunächst nur die Untertertia, die Obertertia spätestens zu Ostern 1884 und die Untersekunda späte
stens zu Ostern 1885 in Wechselcöten geteilt werde, und mit der Bedingung, dass zugleich für eine angemessene. 
Vermehrung der Lehrkräfte und die Beschaffung genügender Unterrichtslokale Sorge getragen werde.

Die Erfüllung der gestellten Bedingungen bildet zur Zeit den Gegenstand eifrigster Fürsorge des Marien- 
stifts-Kuratoriums, dessen Vorschläge bereits den hohen Schulbehörden unterbreitet sind. Die Entscheidung der 
obersten Instanzen steht noch aus. Es ist daher über die künftige Form des Gymnasiums hier noch nichts zu 
berichten und, so wertvoll für die Anstalt und für die Wünsche des beteiligten Publikums auch schon die grund
sätzliche Genehmigung der Wechselcöten durch den Herrn Minister sein muss, doch die weitere Durchführung 
und dauernde Erhaltung derselben zur Zeit noch von dem Ausgang der schwebenden Verhandlungen abhängig.

Inzwischen ist in Voraussicht eines längeren Ausstehens der bezüglichen Entscheidung mit Ermächti
gung des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums von Michaelis v. J. ab darauf Bedacht genommen worden, in 
den damals beginnenden Unterklassen, wo es rathsam und angängig erschien, die Jahrespensen für dieses Winter- 
Semester noch einmal soweit als möglich zusammenzudrängen, um wenigstens einzelnen tüchtigeren Schülern all-, 
fällig die Möglichkeit der Versetzung zu Ostern d. J. zu eröffnen.

Die Lehrpensa selbst sind im Programm von 1882 ziemlich ausführlich angegeben. Der Einfluss der 
neuen Anordnungen wird sich an dem für 1884 in Aussicht genommenen Abdruck des Lehrplans für 1883/85 
(s. oben) deutlicher erkennen lassen als an fragmentarischen Angaben aus der jetzigen Uebergangszeit. Hier 
erfolgt darum nur noch (im Auszug aus dem Programm von 1882) die Anführung der während des letzten Schul
jahres in den fremden Sprachen gelesenen Schriften:

I. Lateinisch. *Ia. Hor. Epist. I. und Carm. III. mit Auswahl, im S.; Ер. IL, 3 und Carm. IV. 
mit Auswahl, im W. ; daneben Repetition der übrigen lyrischen Dichtungen und der früher gelesenen Satiren.



Prosa: S. Tac. Ann. III. IV. mit Auswahl; W. Cic. de or. I., daneben ex tempore aus Cic. de officiis und repeti
torisch Abschnitte aus den Reden. — *Ib. Hor. Epod. Carm. I. II. mit Auswahl; daneben ausgewählte Satiren. 
Prosa: S. Cic. Tuse. V. W. Cie, pro Sestio; Briefe aus der Zeit des Exils. — *Ha. Verg. Aen. VII. (S.),
VIII. IX. (W.), daneben Auswahl aus Ovid. Prosa: Ց. Liv. 25. Cic. de imp. Cn. Pomp, und cursorisch aus 
Sall. Jug. W. Liv. 26. Cic. pro Murena. — *IIb. Verg. Aen. V. VI. Prosa: S. Cic. Cato M., W. Liv. IV.
V. mit Auswahl, Cie. pro Deiotaro; repetitoriseh und ex tempore daneben Abschnitte aus Cäsar. —- *IIIa. Ov. 
Met. Auswahl aus Buch W—15 (nach Siebelis); Prosa; S. Caes. В. Civ. HI. W. В. Gall. VII. — ’HIb. O v. 
Met. Auswahl aus Buch 2—4; Prosa: Caes. В. Gall. IV. V. VI. — *IV. Corn. Nepos, ed. Ortmann; im 2. Semester 
auch Abschnitte aus Siebelis Tiroe. poeticám.

II. Griechisch. *Ia. S. Iliad. 21—23. Soph. Electra. Demosth. de Chers, und adv. Phil. III.
W. Iliad. 24. 13. 14. Soph. Antigone. Plat. Laches, Euthyphro und Phaedo; daneben in jedem Semester 3 Bücher 
Ilias privatim, und ex tempore Abschnitte aus Plato und Xenophons Cyropädie. — I b. Hom. Iliad. S. I. II. V. 
W. IX. XL Soph. Antigone. S. Demosth. adv. Phil. I. II. u. de pace; W. Erzählendes aus Thue. II. und Platen. 
Phaedo Anfang und Schluss; daneben Privatlectüre aus der Ilias und Übersetzung ex tempore aus Plato und 
Xenophon. — *11 a. Hom. Odyss. 19—24 (S.), 13—18 (W.), zum Teil privatim. Prosa: S. Xen. Mem. Auswahl 
aus B. I. П. W. Herodot. IX. Lysias mçï atjxoü; daneben ex tempore aus Xen. Hellenica und Anabasis. — *IIb. 
Hom. Odyss. 7—9 (S.), 10—12 (W.), zum Teil privatim. Prosa: Ց. Arrian. III. ss. mit Auswahl, W. Xen. 
Hell. II. HI. mit Auswahl. — *111 a. Xen. Anab. S. I. W. II. III. mit Auswahl. Hom. Odyss. I., 1 — 95 (S.),
IX. , 1-81 (W.).

III. Französisch. Ia. S. Racine Britannicus. W. Lanfrey Histoire de Napoléon: rupture 
avec la Prusse. — Ib. S. Corneille Le Cid. W. Thiers Expédition d’Egypte. — IIa. S. Cherbuliez Un cheval 
de Phidias. W. Souvestre Au coin de feu; daneben Béranger, Gedichte, Auswahl. — IIb. Voltaire Charles XII. 
La Fontaine Fables mit Auswahl. — Hla. Barthélémy Voyage du jeune Anaeharsis (Abrégé). — III b. Rollin 
Hommes illustres de l’antiquité.

IV. Hebräisch. I. Einzelnes aus Josua, Richter; ferner 1 Kon. c. 1629—c. 20 inch Einzelnes aus 
Jesaja und eine Anzahl von Psalmen. (II. Aus Friedrichsens Elementarbuch.)

V. Englisch. I. Shakespeare Macbeth, Julius Caesar; Macaulay History of England und aus
gewählte Essays. — II a. Scott Ivanhoe. — II b. Scott Tales of a grandfather.

2. Lehrbücher.

Ostern 1882 ist für II. und I. Hollenbergs Hülfsbueh für den evangelischen Religionsunterricht 
eingeführt, für V. und demnächst aufsteigend für IV. an Stelle von Schmitz’ Elementarbuch das Elementarbuch 
von Plötz, dessen Schulgrammatik von III. aufwärts bereits gebraucht wird.

Ostern 1883 wird von VI. an zunächst bis Hlb. 0 und semesterweise aufsteigend bis Illa, an Stelle 
von Grassmanns Biblischer Geschichte und dem Gymnasial-Katechismus (von Krahner) 0. Schulz’ Biblisches Lese
buch in der Bearbeitung von Klix eingeführt. Nicht mehr gebraucht werden auch Heintze’s Mittelhoch
deutsches Lesebuch in IB, Ditfurt Griechisches Vocabularium in III. (IV. cessât), Suckows griechische Schreib
vorschriften in V und Grassmann-Gribels Leitfaden der Geographie in der Vorschule. Noch in Frage steht die 
Einführung eines neuen deutschen Lesebuches und eines einheitlichen Atlas für die ganze Anstalt. Es muss daher 
die Aufstellung eines vollständigen Verzeichnisses für das neue Schuljahr zur Zeit ausgesetzt werden.

3. Aufgaben für die Abiturienten.

1. Michaelis 1882. In wie weit wird der Untergang des Fürstenhauses in Schillers Braut von 
Messina durch eigene Verschuldung herbeigeführt? — Comparentur inter se vitae exitus quos habuere Germanicus 
Drusi filius et Drusus Tiberii filius. — 1. Sam. 19, 11—14 inch — 1. Ein Wasserbehälter kann durch 2 Röhren 
gefüllt werden, durch die grössere 2 Stunden früher als durch die kleinere; fliessen beide Röhren gleichzeitig, so 
füllen sie den Behälter in l’/в Stunden. In welchen Zeiten wird der Behälter voll, wenn beide Röhren einzeln 
fliessen? — 2. Ein Dreieck zu zeichnen aus der Halbierungslinie des Winkels an der Spitze und den beiden Ab
schnitten, in die sie die Grundseite teilt. — 3. Ein Dreieck aufzulösen aus der Grundseite a = 159 m, dem Radius 
des ihr angeschriebenen Kreises = 213,5 m und einem ihr anliegenden Winkel ß = 31° 53'26,84". — 4. Ein 



Kreissector, dessen Radius r = 3,27 m und dessen Centriwinkel 11° 8'56,5", rotiere um einen der ihn begrenzenden 
Radien. Wie gross ist der Inhalt des entstehenden Kugelseetors ? — (Extra-Aufgaben für die Abiturienten, welche 
die Pfliehtaufgaben beendigt hatten : a. (x — 3)3 -f- 9x2 = 38x -j- 863. — b. Ein Dreieck aufzulösen aus der Summe 
der Schenkelseiten s = 170 cm, der Differenz ihrer Gegenwinkel 23 = 64° 12' 45,1" und dem Radius des um
schriebenen Kreises r = 75, 5208 cm. — c. Der Inhalt eines geraden Cylinders, dessen Höhe um 2,5 cm länger 
ist als der Durchmesser des Bodens, beträgt 240,33183 ccm. Wie gross ist die Höhe?)

2. Ostern 1883. In wie weit trägt Antigone in der Tragödie des Sophokles selbst Schuld an ihrem 
Untergänge? — Quid possit efficere poeta, quid debeat, Horatio duce exponatur. — Plat. Ale. II p. 148 D. — 
149 E inch Bovlo/zai. Sé aoi — av іч Soios xal Slxaioç ыѵ tv/^avț], — 1. Sam. 23, 25—27. — 1. Eine zweiziffrige Zahl 
zu finden von folgender Eigenschaft: Die Zahl ist doppelt so gross als das Produkt ihrer Ziffern ; kehrt man aber 
die Zahl um und subtrahiert von der so entstandenen die ursprüngliche Zahl, so ist der Rest anderthalbmal so 
gross als das Produkt beider Ziffern der gesuchten Zahl. — 2. Ein Dreieck zu konstruieren, wenn der Fusspunkt 
der Höhe auf der Grundseite und die Halbierungspunkte der Grundseite und einer Schenkelseite gegeben sind. —
3. In einen Kreis, dessen Radius r = 8,125 cm, ist ein Dreieck beschrieben, dessen Winkel an der Grundseite 
ß = 53° 7' 48,36", у = 14° 15'0,12". Wie gross ist der Radius des eingeschriebenen Kreises? — 4. In welchem 
Abstand von der Spitze liegt der zum Boden parallele Schnitt in einer Pyramide, deren Seitenkanten s = 
38 cm und deren Boden ein Rechteck mit den Seiten a = 26 cm, b = 18 cm sind, wenn jener Schnitt die 
Pyramide halbiert? (Extra-Aufgab en für die Abiturienten, welche die Pflichtarbeit beendigt hatten; a. In einem 
geraden Cylinder, dessen Inhalt V = 240, 33183 ccm beträgt, ist der Bodenradius um 5,5 cm kleiner als die Höhe. 
Wie gross ist letztere? — b. Ein Dreieck aufzulösen aus den beiden Schenkelseiten b = 13 m, c = 14 m und 
dem Radius des eingeschriebenen Kreises q = 4 m. — c. Das Produkt zweier Zahlen beträgt 5460; die Summe 
aus der doppelten ersten und dem Quadrat der zweiten ist 1174: wie heissen die Zahlen?)

4. Fakultativer Unterricht und Dispensationen.

An dem fakultativen Unterricht haben sich im letzten Winter-Semester beteiligt:
1) im Hebräischen aus I 10, aus II 23, im ganzen 33 Schüler,
2) im Englischen aus I 9, aus II 24, aus III 27, im ganzen 60 Schüler,
3) in N а tu rkund e aus I L aus II 10, im ganzen 11 Schüler,
4) im Zeichnen aus I 7, aus II 5, aus III 28, im ganzen 40 Schüler.

Vom Turnen dispensiert waren in demselben Semester 59 Schüler, nämlich aus I 9, aus II 13, aus III 
7, aus IV 9, aus V 8, aus VI 13 Schüler. Aus der Vorschule beteiligten sich von zusammen 154 Schülern am 
Turnunterrichte 83, nämlich 46 aus Klasse 1 und 2, 37 aus Klasse 3 und 4.

Die Dispensation vom Turnen muss, wo nicht ein augenfälliges Gebrechen vorliegt, für jedes Semester 
von neuem nachgesucht werden, ebenso die Dispensation vom Gesangunterricht für die stimmbegabten Schüler, 
welche der Gesanglehrer zur Mitwirkung im Sängerchor für geeignet hält.

An den oben sub 1 bis 4 bezeichneten Lehrgegenständen ist die Teilnahme fakultativ; ist dieselbe aber 
einmal begonnen, so darf der Austritt nicht vor dem Ende des Semesters erfolgen; auch ist er dem Fachlehrer 
rechtzeitig anzuzeigen. Für Hebräisch und Englisch ist nach dem System der von Ostern zu Ostern laufenden 
Jahreskurse der Eintritt neuer Schüler, bezw. der Übertritt in eine höhere Abteilung, künftig nur noch zu Ostern 
zulässig.

Anhang: Sammlungen.

Die Sammlungen der Anstalt wurden zunächst durch Ankauf aus den etatsmässigen Mitteln, die Haupt
bibliothek auch durch eine besondere Bewilligung von Seiten des Marienstifts-Kuratoriums vermehrt; neuestens ist 
aus den Mitteln des Patronates die Gründung einer besonderen Prüfungs-Bibliothek zum Gebrauche bei den 
Entlassungs-Prüfungen in Angriff genommen worden. Die Hauptbibliothek erhielt ausserdem fortgesetzt 
Schenkungen von seifen des Hohen Ministeriums ; der Seminar-Bibliothek wurden von Seiten des Königlichen 
Provinzial-Schulkollegiums namentlich die Verhandlungen der Direktoren-Versammlungen im Königreiche Preussen 
fortlaufend überwiesen. Für die Bibliotheca pauperum schenkten die Buchhandlungen von Wiegandt und
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Grieben, F. L. Herbig, und L. Oehmigkes Verlag (R. Appelius), sämtlich in Berlin, Exemplare der aus ihrem 
Verlag neu eingeführten Schulbücher. — Für alle geneigten Zuwendungen wird den Gebern hiermit der ergebenste 
Dank ausgesprochen.

B. Amtliche Verordnungen.
(Ց. = Königliches Provinzial-Schulkollegium von Pommern. MC. = Marienstifts-Curatorium.)

1. Von Ostern 1882 ab wird die Einführung von Hollenbergs Hülfsbuch für den evangelischen 
Religionsunterricht in II. und I. und von Plötz Elementarbuch der französischen Sprache von VB. aufsteigend 
bis IV A. an Stelle von Schmitz’ Elementarbuch genehmigt. S. 13. März 1882.

2. Die vom 1. April ab erscheinende Monatsschrift für das Turnwesen von Euler und Eckler (Berlin, 
R. Gärtner) wird empfohlen. S. 17. März. Ebenso Hirths Hauptformen der Erdoberfläche, und Geographische 
Bildertafeln, Band 2. S. 17. August. Desgleichen Toselowski’s Schul-Hygiene (Berlin, E. Staude). S. 25. Juni.

3. Ministerial-Erlass vom 31. März 1882, betr. die Einführung revidierter Lehrpläne 
für die höheren Schulen. (Auch iin Buchhandel erschienen, Berlin, bei Wilhelm Hertz.)

4. Für die Vorschulklassen und die Sexta des Gymnasiums wird bis auf weiteres eine mässige Über
schreitung der Normalzahl gestattet. S. 4. April.

5. Über die zunächst notwendigen Änderungen der Pensa nach dem neuen Lehrplan wird gutachtliche 
Äusserung erfordert. S. 17. April.

6. Zu Turnprämien bei dem jährlichen Turnfeste wird ein Betrag von 5 bis 10 M. bewilligt. 
MC. 25. April.

7. Die Direktoren-Versammlung der Provinz wird auf den 24. bis 26. Mai, die Vorversammlung auf 
den 23. Mai angesetzt, über die Ausführung der Beschlüsse von 1879 noch Bericht erfordert. S. 8. Mai. Exem
plare der gedruckten Verhandlungen werden für Archiv und Bibliothek des Gymnasiums resp. des Königlichen 
Seminars übersandt. S. 10. Oktober. Die Beschlüsse selbst werden, soweit es nicht bereits geschehen, zur Be
achtung empfohlen, über die Ausführung derselben, resp. über die entgegenstehenden Bedenken wird Bericht zum 
1. April, bzw. im dreijährigen Verwaltungsbericht (Mitte Mai) erfordert. S. 22. Februar.

8. Ordnung der Entlassungsprüfungen an den höheren Schulen nebst Circ.-Verf. des Herrn 
Ministers vom 27. Mai 1882. (Wie No. 3 auch im Buchhandel erschienen.) Ausführungs-Verordnung. S. 19. Juni. 
Dazu speziellere Ausführungsbestimmungen. S. 21. Dezember.

9. Ministerial-Reskript v. 8. Sept., dass das Gesetz v. 20. Mai 1882, betr. die Fürsorge für Witwen 
und ¡Waisen der Staatsdiener, auf Direktor und Lehrer des Marienstifts-Gymnasiums keine Anwendung finde, die 
Stellenbeiträge daher bis auf weiteres nicht zu erheben und resp. zurückzuzahlen seien. S. 15. September.

10. Die Benutzung eines Klassenzimmers zu religiösen Lehrvorträgen, welche der Rabbiner Dr. Vogel
stein den jüdischen Schülern der höheren Lehranstalten an den Montagsabenden zu halten beabsichtigt, wird 
genehmigt. MC. 21. Oktober.

11. Die Thesen des zweiten deutschen Geographentages betr. den geographischen Unterricht werden 
zur Kenntnisnahme und Beachtung übersandt. S. 26. Oktober.

12. Ministerial-Erlass vom 18. Oktober, betr. Normen über die Abmessung des Unterrichtes in 
den Vorschulen, Vorlage eines Fragebogens und Forderung eines Gutachtens in der Sache. S. 3. November.

13. Ministerial-Erlass, betr. die Förderung der Turnspiele, vom 27. Oktober. Bericht zur Sache 
wird im November 1883 erfordert. S. 22. November.

14. Ministerial-Erlass, betr. eine Statistik üb er den Turn unterricht, vom 18. November. S. 25. Nov.
15. Anordnungen für die Aufstellung des neuen Lehrplans auf das Biennium 1883/85 nebst 

genauen Vorschriften für die einzelnen Klassen und Lehrgegenstände. S. 23. November. — Im Anschluss hieran 
wird genehmigt, vom 1. April ab Heintze’s mittelhochdeutsches Lesebuch in I, Ditfurts griechisches Vocabularium 
in (IV u.) Ш, Suckows griechische Vorschriften in V, Grassmann-Gribels Leitfaden der Geographie für die Vor
schule abzuschaffen, ebenso Grassmanns Biblische Geschichten in VI u. V und allmählich auch den Ev. Gym- 
nasial-Kateehismus (von Krahner), dagegen Klix Biblisches Lesebuch stufenweise einzuführen. S. 8. Januar. — 
Der eingereichte Lehrplan selbst wird vorbehaltlich der Entscheidung über weitere Änderungen in den Lehrmitteln, 
genehmigt. S. 23. Februar.
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IG. Ferienordnung für 1883 mit Ausführungsbestimmungen. S. 25. November. 1. Ostern. Schul
schluss: Mittwoch den 21. März, Schulanfang: Donnerstag den 5. April. 2. Pfingsten. Schulschluss: Sonnabend 
den 12. Mai, Schulanfang: Donnerstag den 17. Mai. 3. Sommerferien. Schulschluss: Mittwoch den 4. Juli, 
Schulanfang: Donnerstag den 2. August. 4. Michaelis. Schulschluss: Mittwoch den 26. September, Schulanfang: 
Donnerstag den 11. Oktober. 5. Weihnachten. Schulschluss: Donnerstag den 20. Dezember 1883, Schulanfang: 
Freitag den 4. Januar 1884.

(Die Entscheidungen über die Umgestaltung des Klassensystems und die Erweiterung der Anstalt sind 
inhaltlich sub A., die Verfügungen in Personal-Angelegenheiten ebenso sub C. wiedergegeben.)

€L Lehrer-Kollegium.
Das Lehrer-Ko llegium der Anstalt hat auch im letzten Schuljahre mehrfache Veränderungen erfahren. 

Nicht nur am Anfänge desselben, wie im vorigen Programm bereits erwähnt, auch zu Michaelis wieder hat an 
Stelle ausscheidender Lehrer Ersatz gesucht werden müssen. Aus dem engeren Kollegium schied Michaelis ver
gangenen Jahres, nachdem er der Anstalt seit Neujahr 1877 in fester Stellung und schon 1876 ein Vierteljahr als 
Hülfslehrer angehört hatte, der ordentliche Gymnasiallehrer Conrad Müller, um einem ehrenvollen Rufe als Ober
lehrer an das städtische Realgymnasium in Potsdam zu folgen, wohin ihn freundliche Wünsche der Lehrer und 
Schüler begleitet haben.

Neu eingetreten sind zu Ostern vorigen Jahres die Gymnasiallehrer Dr. Adolf Hoppe und Albrecht 
Tiebe, zu Michaelis der Gymnasiallehrer Dr. Julius Irland. — Adolf Hermann August Hoppe, geboren 1852 
zu Demmin, Schüler des Gymnasiums zu Anklam, studierte Philologie auf der Universität Berlin von 1870 bis 
1873, wurde am 14. März 1874 in Halle zum Dr. phil. promoviert, bestand 1875 das Examen pro facultate docendi zu 
Greifswald, unterrichtete seit Ostern 1876 am Pädagogium zu Putbus, zuerst als Cand. prob., seit Ostern 
1877 als wissenschaftlicher Hülfslehrer, und war seit Ostern 1878 als ordentlicher Lehrer am Progymnasium zu 
Schlawe angestellt. Antiphonteorum specimen. Diss, inaug. Hal. 1874. — August Ludwig Albrecht Tiebe, 
geboren 1857 zu Halle a. S., Schüler des Realgymnasiums zu Eisenach, studierte seit 1875 auf den Universitäten 
Jena und Halle Mathematik und Naturwissenschaft, bestand 1880 die wissenschaftliche Lehramtsprüfung in 
Halle, absolvierte von Michaelis 1880 bis dahin 1881 sein pädagogisches Probejahr zuerst an der hiesigen Friedrich- 
Wilhelms-Schule, dann am Gymnasium zu Stolp und war seit Michaelis 1881 wissenschaftlicher Hülfslehrer am 
Gymnasium zu Prenzlau. — Gustav Julius Ifland, geboren 1852 zu Holleben bei Halle a. S., Schüler des Stadt
gymnasiums in Halle, studierte daselbst seit 1874 Philologie und Geschichte, erwarb 1878 den philosophischen 
Doktorgrad und bestand 1880 das Examen pro facultate docendi. Nachdem er bereits von Michaelis 1878 bis 
dahin 1879 dem hiesigen königlichen Seminar für gelehrte Schulen als Mitglied angehört hatte, absolvierte er von 
Ostern 1881 bis dahin 1882 an dem Halleschen Stadtgymnasium sein Probejahr und war seit Ostern 1882 als 
Lehrer und Inspektor am herzoglich Anhaitischen Francisceum zu Zerbst angestellt. Im Druck erschien von ihm die 
Inaugural-Dissertation: Die Kämpfe Theodosius des Grossen mit den Gothen, Halle 1878, aufgenommen und 
erweitert in : Güldenpenning und Ifland, der Kaiser Theodosius der Grosse. Ein Beitrag zur römischen Kaiser
geschichte. Halle 1878. (Ց. 45—158, I. Theodosius der Grosse bis zur Besiegung des Maximus, von Dr. J. Ifland.)

A.us dem königlichen Seminar für gelehrte Schulen schied Ostern 1882 der Schulamtskandidat К nu th, 
um als ordentlicher Lehrer an das Progymnasium in Schlawe überzugehen, und der Kandidat Menzel. In das
selbe trat gleichzeitig der Schulamtskandidat Johannes Leit rit z, welcher nach dem Rücktritt anderer Bewerber 
und bei dem vermehrten Bedürfnis für den französischen Unterricht während des Sommers eine Doppelstelle ver
walten musste. — Am 15. Oktober verliess das Seminar der während dreier Jahre mit Erfolg an der Anstalt 
thätige Schulamtskandidat Guiard, um am Gymnasium zu Anklam einen erkrankten ordentlichen Lehrer zu ver
treten. An seine Stelle trat der bereits seit Juni vorigen Jahres am Gymnasium zu Colberg mit Ableistung des 
Probejahres beschäftigte Schulamtskandidat Dr. Georg Leonhardt, in die seit Ostern vorigen Jahres vakante 
Stelle aber zu Michaelis der Schulamtskandidat Paul V e n z к e.

Besonders schwer ist iin verflossenen Schuljahre die Vorschule des Gymnasiums betroffen worden. 
Mitte Mai 1882 wurde der Vorschullehrer Eduard Wittenhagen, nachdem er anscheinend in voller Rüstigkeit 
seinen Unterricht erteilt hatte, am Ende der Vormittagsarbeit von einem Schlage befallen und in Folge dessen

3 
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soweit gelähmt, dass er seine dienstliche Thätigkeit nicht wieder hat aufnehmen können. Nachdem er bisher noch 
beurlaubt gewesen ist, steht zum 1. April d. J. seine Pensionierung zu erwarten. Die Anstalt verliert in ihm 
einen treuen Mann und verdienten Lehrer, welcher, nachdem er seit Ostern 1837 Lehrer an der Schule zu Grabow' 
gewesen war, seit Ostern 1860 an der damaligen Privat-Vorschule für das Gymnasium und seit Michaelis 1869 au 
der reorganisierten Vorschule der Anstalt gewirkt und seinen unscheinbaren Dienst stets mit unverdrossener Hin
gabe, mit eigener Befriedigung und sichtlichem Erfolge gethan hat. Teilnehmende Wünsche begleiten ihn in die 
ihm durch eine schmerzliche Schickung auferlegte Zurückgezogenheit.

Der Unterricht in der ihres Lehrers beraubten dritten Vorschulklasse musste während des Sommers durch 
stärkere Heranziehung der übrigen Vorschullehrer unter Beteiligung des Gymnasial-Elementarlehrers Willi. Müller 
versehen werden. Seit Michaelis ist als stellvertretender Lehrer an der Vorschule der im Seminar zu Pyritz aus
gebildete Schulamtsaspirant Johannes Brose beschäftigt. Sein Eintritt warum so willkommener, als der Unterricht 
an der Vorschule im Wintersemester noch durch neue Störungen erschwert wurde. Abgesehen von kürzeren 
Behinderungen einzelner Lehrer wurde der Vorschullehrer Gamm von Mitte Januar bis Ende Februar durch 
Krankheit seinem Dienste fern gehalten. In dieser Zeit musste, da die vorhandenen Lehrkräfte nicht ausreichten, 
die Stundenzahl der Vorschulklassen einigermassen, jedoch durchschnittlich nicht unter die von dem Herrn Minister 
für die Zukunft empfohlenen Normalzahlen, herabgemindert werden.

Nach dem regelmässigen Stundenplan der Vorschule unterrichtete der Lehrer Neukirch (zugleich 
Schreiblehrer am Gymnasium) als Klassenlehrer in der 1. und für einige Stunden auch in der 2. Klasse, Lehrer 
Gamm als Klassenlehrer in der 2., Lehrer Brose zurZeit in der 3. und 3 Stundeu Religion in der 1. Klasse, Lehrer 
König (zugleich am Gymnasium thätig) als Klassenlehrer in der 4. und 6 Stunden Rechnen in der 1. Klasse; 
auch gab er den freiwillig beteiligten Vorschülern in 2 Abteilungen wöchentlich je 2 Turnstunden. Der Gesanglehrer 
Jelt sc h erteilte als Hülfslehrer der Vorschule 4 Stunden Schreibunterricht in der 2. Klasse.

Die regelmässige Verteilung des Unterrichts am Gymnasium machen die Tabellen am Schluss 
des Programms ersichtlich (im vorjährigen Programm aus Versehen ebenfalls bereits mit 1882 resp. 1882/83 
bezeichnet). Dieselbe verschob sich wiederholt durch Vertretungen, welche in Folge von Krankheit namentlich 
für den Oberlehrer Hoffmann im Januar 1883 (nur für einige Tage, aber gleichzeitig mit jener Vertretung, auch 
für Oberlehrer Dr. Oonradt), in Folge von Einberufung zu militärischem Dienst für den Gymnasiallehrer Tie be 
im August 1882 nötig wurden. Aus letzterem Grunde werden auch jetzt wieder die Gymnasiallehrer Dr. Irland 
und Tiebe vom 10. März ab auf sechs Wochen, also noch in das Sommersemester hinein, zu vertreten sein.

D. Schülercötus.
Das Wintersemester 1881—82 hatte einen Bestand von 471 Schülern im Gymnasium; davon gingen 

im Laufe und am Schlüsse des Semesters ab 50; es verblieben 421. Aus der Vorschule traten von 175 Schülern 
37 aus, davon 30 in das Gymnasium; es verblieben 138.

Im Sommer 1882 zählte das Gymnasium 461 Schüler; ab gingen 50; es blieben 411,
„ Winter 1882/83 „ „ „ 451 „

Die Vorschule hatte im Sommer 1882: 162 Schüler; ab gingen 34; es blieben 128,
„ „ „ „ Winter 1882/83: 154 „

Die Gesamtanstalt zählte also in beiden Semestern bzw. 623 und 605 Schüler. 
Auf die einzelnen Klassen verteilte sich die Frequenz wie folgt:

Sommer 1882 :
la.
26

Ib.
26

IIa. Hb. Illa.
1 44

HIb.HVM.IVO. VM. vo. VIM.VIO. l.V.
55

2.V.
35

3.V. 4.V.
34 41 45 j 33 48 34 40 41 49 32 40

Winter 1882/83: 25 27 33 42 1 40 45 34 45 33 38 43 46 51 33 29 41
Durch den Tod verlor die Anstalt am 25. Mai v. J. den Quartaner Ernst Grischow, einen vorzüg

lichen Schüler und den einzigen Sohn seiner Eltern, welcher nach ganz kurzer Krankheit einem heftigen Scharlach
fieber erlag.

Der Gesundheitszustand im ganzen ist währenddesWinters namentlich bei deu jüngeren Schülern 
mehr als sonst von Störungen betroffen worden. In der untersten Vorschulklasse fehlte wegen Scharlach, Masern 
oder Diphtheritis im Monat Dezember v. J. regelmässig schon die Hälfte der Schüler; an einem Tage waren 
von damals 40 Schülern der Klasse nur 16 zugegen.
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Mit dem Zeugnis der Reife haben den Gymnasialkursus absolviert folgende Abiturienten:

A. zu Michaelis 1883:

Namen. Geburtsort (Wohnort). Alter.
auf dem
Gymna

sium
in Prima zum Studium (Berufe) 

der

Paul Waltz Gollnow (Stettin) 18% J. 10 J. 2 J. Theologie.
Richard Warmburg Naugard (Stettin) 21% ,, 12 3 „ dgl.
Ernst Rowe Stettin 19 10 ,, 2 „ Philologie.
Hermann Hirschfeldt Borin (Greifenhagen) 19 ,, 6 ,, 2 „ dgl.
Erich Riedel Toisin (Zandershagen) 21% 3’/, ,, 2% „ Theologie.
Rudolf Ulrich Ueckermunde (Stettin) 19’/2 10% ,, շ „ Forstwissenschaft.
Max Mendel Stargard i. P. (Stettin) 18% ,, 9% ,, 2% „ Medizin.
Friedrich Jahn Züllchow 19% ,, lO'/a ,, 2 „ Theol. u. Philologie.
Martin Opitz Lyek (Stettin) 18 » 1% 2 „ Rechte.
Hans Hildebrand Stettin 19 ,, 10 ,, 2 „ Kaufmannschaft.
Georg Lewin Dramburg (Stettin) 19 10 », 2 „ dgl.

Im Ostertermin wurden die fünf zuerst genannten Abiturienten von der mündlichen Prüfung befreit.

B. zu Ostern 1883:
Otto Cuntz Stettin 17% J. 6’/3 J. 2% j. Philol. u. Geschichte.
Bruno Bourwieg Greifenhagen (Stettin) 17'/a „ 9 „ 2 „ Medizin.
Andreas Thomsen Hannover (Stettin) 19% „ 2 „ 2 „ Rechte.
Wolfram Kausche Braunschweig (Grabow a. O.) 18% „ 7 „ 2 „ Philologie.
Otto Schmidt Stettin 19 „ 10 „ 2% K. Armee (Offizier).
Gustav Hart Megow bei Pyritz (Stettin) 19% „ 10% „ 3 „ Gewerbl. Thätigkeit.
Eduard Kausch Pasewalk 18 „ 4’% „ 2 „ Medizin.
Willy Steinbrück Bahn 20 „ 7 „ 2 „ dgl.
Ferdinand von Roques Hanau (Stettin) 19'4 „ 6 „ 2 „ K. Armee (Offizier).
Franz Wend or ff Stettin 20% „ 12 „ 27a .. Mathematik u.Naturw.
Otto Ziemann Pasewalk (Stettin) 20% ,, 10 „ 2 „ Medizin.
Ernst Stropp Stettin 19% „ 6% „ 2 „ K. Armee (Offizier).
Richard Behm Stettin 18% „ 10 „ 2 „ Medizin.

E. Chronik der Anstalt.
Der Unterricht in dem ablaufenden Schuljahre begann am 13. April und wurde bis auf die einzelnen 

nachbenannten Tage nur durch die ordnungsmässigen Ferien (s. vor. Programm) unterbrochen.
Am 5. Juni fiel auf Anordnung des Herrn Ministers der Unterricht wegen der allgemeinen Berufs- und 

Gewerbezählung aus, bei welcher sich mehrere Lehrer der Anstalt als Zähler beteiligten. — Am 9. Juni unter
nahmen die Ordinarien mehrerer Oberklassen mit ihren Schülern weitere Spaziergänge in die Umgegend.

Am 2. September wurde der Tag von Sedan durch einen Schulaktus in der Aula begangen, bei 
welchem der Liedercyklus „Unter dem Eichenkranz“ in der Komposition von Möhring mit der verbindenden 
Deklamation von B. Schulz zum Vortrage kam.

Am 9. September fand unter dem Vorsitze des Herrn Geheimen Regierungs- und Provinzial-Schulrates 
Dr. Wehr mann die mündliche Maturitäts-Prüfung de/ Abiturienten (zum letzten Mal nach dem Reglement 
vom 4. Juni 1834 und der Cirkular-Verfügung vom 12. Januar 1856) statt ; elf in dieselbe eingetretene Schüler 
erlangten sämtlich das Zeugnis der Reife.

Am 16. September Nachmittags wurde auf dem Turnplätze unter ziemlich zahlreicher Beteiligung von 
zuschauenden Angehörigen der Schüler ein Turnfest veranstaltet; die Prämiierung des Siegers im Wettturnen 
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(s. o. sub В) und ein Hoch auf Seine Majestät den Kaiser bildete den solennen Schluss der Feier, die auch durch 
Vorträge des Gesangehores belebt war.

Am 15. Oktober waren fünfzig Jahre verflossen, seitdem das jetzige Gebäude des Gymnasiums am 
Marienplatz „Juventuti bonis artibus erudiendae“ festlich geweiht war. Da der 15. Oktober ein Sonntag war, so wurde 
im Gymnasium Tags vorher am Schlüsse der Vormittagslektionen ein Erinnerungsaktus veranstaltet, bei 
welchem der Direktor die Schicksale der Anstalt während ihres letzten halben Jahrhunderts, die Persönlichkeiten 
ihrer Leiter und Lehrer sowie namhafte Männer aus der Zahl der ehemaligen Schüler der jetzigen Schulgemein
schaft, soweit es aus dem zugänglichen Material möglich war, zu vergegenwärtigen suchte. Für weitere Kreise 
war eine Feier des Tages durch ein Comité alter Schüler angeregt, an dessen Spitze der Direktor der Friedrich- 
Wilhelms-Schule Dr. Kleinsorge stand. So vereinigten sich denn am Abend des 15. Oktober zahlreiche alte Schüler 
des Gymnasiums, zum teil in hohen Jahren stehend, dazu das gegenwärtige Lehrerkollegium der Anstalt und viele 
Lehrer von den übrigen höheren Schulen der Stadt, im Hôtel de Prusse zu einer Erinnerungsfeier, welche auf Ein
ladung des Comités die Herren Regierungspräsident Wegner, Geheimer Regierungs- und Provinzial-Schulrat 
Dr. Wehrmann, Oberbürgermeister Haken und als alter Lehrer der Anstalt Professor Dr. Hering mit ihrer 
Gegenwart beehrten, während andererseits auch die vier ersten Oberprimaner zu der Feier zugezogen waren. Nach 
dem Trinkspruch auf Seine Majestät den Kaiser und König, mit welchem Herr Regierungspräsident Wegner die 
festlichen Ansprachen eröffnete, hielt Direktor Dr. Kleinsorge, der am 15. Oktober 1832 in dem Einweihungs- 
aktus selbst als Sprecher aus der Zahl der Primaner aufgetreten war, in bewegter Stimmung die Erinnerungsrede, welcher 
dann bald noch weitere Festsprüche auf das jetzige Marienstifts-Gymnasium und seine Lehrer, auf die Stadt Stettin, die 
alten Lehrer, die Schüler der Anstalt, die Mitteilung telegraphischer Festgrüsse von ausserhalb etc. folgten. Die 
Feier, welche augenscheinlich allen Teilnehmern eine freudige Erhebung gewährte, hat dem Gymnasium zugleich 
einen Zuwachs an Stiftungen und Ehrengaben gebracht, welche durch die festliche Veranlassung und die pietät
volle Gesinnung, aus welcher sie entsprungen sind, doppelten Wert erhalten. Aus Festgaben alter Schüler und 
anderer Gönner der Anstalt sind in der Zeit der Feier dem Lehrerkollegium 116 Mark zugeflossen, von welchen 
86 Mark der Stiftung zur Unterstützung würdiger und bedürftiger Schüler zugeführt, 30 Mark aber mit Bewilligung des 
Gebers zu gleichem Zwecke unmittelbar verwendet sind. Ausserdem ist bei der Festtafel selbst auf Anregung des Gym- 
nasial-Direktors Professor L em cke im Kreise der alten Schüler eine Sammlung veranstaltet worden, um für das Konfe
renzzimmer des Gymnasiums, welches bereits eine ansehnliche Reihe von Bildern ehemaliger Lehrer aufweist, ein 
Bildnis Hermann Grassmanns, des am 26. September 1877 verstorbenen berühmten Mathematikers und Sprach
forschers (s. Programm von 1878), zu stiften. Die Herstellung des Bildes ist von dem Zeichenlehrer Maler Most, 
welcher das Konferenzzimmer schon mit manchem wohl charakterisierten Bilde geschmückt hat, übernommen und 
vor kurzem vollendet worden. Seit Anfang März d. J. ist das ausdrucksvolle und nach dem Urteile der Kundigen 
durchaus getreue Bild Grassmanns neben dem Portrait des Direktors Heydemann angebracht, mit dem er fast 
gleichzeitig an der Anstalt lebte und starb und nun auch für die Erinnerung der Betrachter am nächsten ver
einigt ist. Den Urhebern beider Stiftungen aber sei auch an dieser Stelle der Dank des Gymnasiums ausgesprochen.

Am 19. Oktober fiel der Unterricht aus wegen der Wahlen der Wahlmänner für das Haus der 
Abgeordneten.

Am 19. Dezember fand in der Aula die übliche Weihnachtsfeier statt; am 20. wurde von dem 
Musikverein der Gymnasiasten (der 1881 sein fünfzigjähriges, nicht — wie irrtümlich im vorigen Programm 
angegeben ist — sein fünfundzwanzigjähriges Bestehen gefeiert hat) in Verbindung mit dem Deklamationsverein, 
deren beiderseitiger Leitung sich Oberlehrer Dr. Conradt mit dankenswertem Bemühen angenommen hatte, vor 
einem zahlreich teilnehmenden Publikum die Antigone des Sophokles mit den Chorliedern nach Mendelssohns 
Komposition wirkungsvoll zur Aufführung gebracht.

Am 20. Januar d. J. starb der Marienstifts-Sekretär Eduard Schauer im Alter von 80 Jahren, nachdem 
er 37 Jahre im Dienste des Marienstiftes gestanden und seit dem Jahre 1858 insbesondere auch die Gymnasial
kasse verwaltet hatte. Neben den Curatoren und den Beamten des Marienstiftes wohnte darum auch der.Gymnasial
direktor am 23. Januar der Leichenfeier des pflichttreuen Mannes bei, der fast bis zum letzten Atemzuge bdi 
seiner Arbeit ausgehalten hatte. *

Am 15. Februar folgten der Direktor und Mitglieder des Lehrerkollegiums dem Sarge des Real
gymnasial-Direkt ors Dr. Wilhelm Kleinsorge. Im siebzigsten Lebensjahre noch von jugendlicher Frische des 
Geistes und goldener Klarheit des Gemütes, war er am 12. Februar unerwartet einem Schlaganfall erlegen. Die 



Trauerveraammlung im Saale der Friedrich-Wilhelms-Schule und das Leichengefolge, das hier in vielen Jahren 
schwerlich seines gleichen gehabt hat, zeigten, wie ganz Stettin um den verdienten Schulmann Leid trug, der 
treu in jedem Atemzuge und von einer Fülle der Liebe war, wie sie wenigen nur gegeben ist. Die Friedrich- 
Wilhelms-Schule, die seine ganze Hingebung erfahren hat und zu einem guten Teile durch ihn geworden ist was 
sie ist, hat um ihn vornehmlich zu trauern. Aber auch das Marienstifts-Gymnasium hat wie in dem Lebenden 
an seinem Jubeltage im Jahre 1880, so in der Erinnerung an den Todten den reichbegabten einstigen Schüler zu 
ehren, der nicht bloss von der Universität zuerst zu derselben Anstalt, die ihn vor kurzem entlassen hatte, als 
Lehrer zurückkehrte, sondern der Stätte seiner Jugendbildung auch bis ins Alter eine dankbare Anhänglichkeit 
bewahrt, ja diese, wie oben berichtet ist, noch jüngst auch öffentlich bekundet hat, eben am Anfang des Winters, 
dessen Ende er nicht mehr erleben sollte. —

Am 5. März erfolgte unter dem Vorsitz des Herrn Geheimen Regierungs- und Provinzial-Schulrates 
Dr. Wehrmann, als Königlichen Kommissars, zum ersten male nach der neuen Prüfungsordnung vom 27. Mai 
v. J. die mündliche Entlassungsprüfung von dreizehn Schülern der Ober-Prima, über deren günstigen Aus
gang oben unter D. berichtet ist.

Der Schulschluss ist auf den 21. März Mittags, der Anfang des neuen Schulkursus auf den 5. April 
früh 8 Uhr, die Aufnahme und beziehentlich die Prüfung neuer Schüler auf den 4. April, für die Gymnasialklassen 
früh um 9 Uhr, für die Vorschulklassen Vormittags um 11 Uhr, angesetzt.

F. Anzeige und Einladung.
Zur Vorfeier des Allerhöchsten Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers und 

Königs beabsichtigt das Marienstifts-Gymnasium am Sonnabend den 17. März, Vormittags 11 Uhr, einen öffent
lichen Aktus in der Aula zu veranstalten, bei welchem der Direktor die Festrede halten wird. An dieselbe 
soll sich die Valediktion der Abiturienten schliessen, in deren Namen nach einer deutschen Rede des Ober
primaners Georg Wilke der Abiturient Bruno Bourwieg mit einer lateinischen und der primus omnium Otto 
Cuntz mit einer deutschen Rede Abschied nehmen wird; den Schluss der Feier bildet die förmliche Entlassung 
der Abiturienten.

Zu dieser Feier beehre ich mich die Mitglieder der Hohen vorgesetzten Behörden, die Curatoren des 
Gymnasiums, die Eltern der Schüler, sowie Gönner und Freunde der Anstalt ehrerbietigst und ergebenst einzuladen.

Stettin, den 8. März 1883.
Dr. G úst av W eiclter,

К. Gymnasial-Direktor.





Lektions-Verteilung für das Sommer-Halbjahr 1882.
No. Lehrer. Ordi

nariat Ia. Ib. Ha. Hb. ! Ша. IHb. ¡ГѴ. M,!iv. 0 . V. M. V. 0 VI. MLVI C
J Sa. 
’• Id. Std

1 Direktor Dr. Weicker. la.
¡2 Relig
8 Lat.

2 Relig
2 Lat. 14

2 Professor Pit sch. Ib. 4Griech
(8

6 Lat.
4Griech
Englisc i in 4 . ibteilung en.)

14 
und
8

3 Oberlehrer Hoffmann. II a. 2 Franz
7 Lat.

2 Franz. 6Griech
3Gesch

20

4 Oberlehrer Dr. Conradt. II b. 3 Dtsch 
(žGriech

3 Dtsch.
2Griech.|

7 Lat.
3Gesch ( 20

5 Oberlehrer Jobst. III b. 1 2 Hebräisch. 2 Relig
¡2 Hebr

2 Relig
2 Hebr

2 Relig 
; 10 Lat. 22

6 Oberlehrer Dr. Schmolling. Illa.
(8 Turne n i n

GGriech
1 Abt

2 Dtsch.
10 Lat.
i 1 u n g e n.)

18 
+ 8

7 Oberlehrer Dr. Loewe. IV. M. 2 Franz. 2 Franz fiGriech 10 Lat. 1 20

8 Ord. Lehrer Dr. Wienke. 4 Math.
2 Phys.

4 Math.
2 Phys.

4 Math.
2 Phys. 4 Math. j 22

9 Ord. Lehrer Dr. Que c к. IV. 0. 2Gesch. 3 Gesch. 
u.Geogr.

3Gesch. 
u.Geogr.

2 Disch.
9 Lat.
4Gesch. 
u.Geogr.

23

10 Ord. Lehrer Dr. Walter. VI. M. ¿Dtsch.
2 Lat.

2 Dtsch.
2 Lat.

3 Dtsch.
9 Lat.

3 Gesch. 
u.Geogr.

23

11 Ord. Lehrer C. Müller. V. 0. 3Gesch. 3Gesch. 2 Rel.
1 Geogr.

2 Dtsch.
9 Lat.

3 Gesch. 
u.Geogr.

23

12 Ord. Lehrer Dr. Hoppe. VI. 0. 6Griech.
2 Franz.

3 Relig.1
3 Dtsch.
9 Lat.

1 Gesch.
24

13 Ord. Lehrer Dr. Kn aa c к. V.M. ßGriech.
2 Relig. 
2Dtsch. 
9 Lat.
Gesch.

3 Relig. 23

14 Ord. Lehrer T i eb e. 3 Math.
2 Natk.

3 Math.
2 Natk.

4 Math.
2 Natk.

4
Rechne 

geom. Zí

4 
n und 
ichnen.

24

15 Gymn.-Elementarlehrer
W. Müller. (2 Naturwissenschaft.)

(8 Tur ien in 4

2Geogr. 2 Relig.
2 Natk.|2 Natk. 

Abteilungen.)
(Rechn.
2 Natk.

(Rechn. 
2 Natk.

28 
+ 2

16 Seminar-Mitglied
Sch.-A.-O. Gniard. 2 Phys. 1 Math. Geogr. 8

17 Š eminar-Mitgl ied
Sch.-A.-C. Krüger. 2 Dtsch. 2 Relig.

2 Dtsch. 2 Relig. 8
18 Seminar-Mitglied

Sch.-A.-C. Leitritz. 2 Franz. 2 Franz. Franz. Franz. ‘ Franz. 17

19

20
Zeichenlehrer Maler Most. (2 Z e i c h n e n.) (2 Zeichnen.) 2 2

Z
2

eich
2

n e n.
2 2 16

Schreib- und Vorschullehrer
Neukirch. 1

2 1 
s

2 1 
ehre

2 1
i b e n

2 8
21 Gesanglehrer Jeltsch. (2 Chors tund e n.) 2 1 շ 1

Gesa
2 1 

n g.
2 10

22՜ Turn- und Vorschullehrer
König. 1 1 1

,| 1 1 1 1
\ Turnen./ 4

i



Lektions-Verteilung für das Winter-Halbjahr 1882-83.
No. Lehrer. Ordi

nariat la. Ib. Ha. Hb. IHa. Illb. IV. 0 IV. M. V. 0. V. 'm. VI. 0 VI. M.
sJ

d. s-

1 Direktor Dr. Weicker. la. 2 Relig.
8 Lat. 2 Relig. 12

2 Professor Pitscli. 1b. 4Griech.
(6 Eng

8 Lat. 
IGriech. 
isch in 3 Abtei' ungen.)

16 
und
6

3 Oberlehrer Hoffmann. 11 a. 2 Franz. 2 Franz.
7 Lat. 

ßGriech. 
3 Gesch.

20

4 Oberlehrer Dr. Conradt. II b. 3 Disch. 
ŽGriech.

3 Dtsch.
2Griech.

7 7 Lat.
3 Gesch 20

5 Oberlehrer Jobst. 111 b. 2 Hebräisch. 2 Relig.
2 Hebr,

2 Relig 
'շ Hebr 2 Relig. 2 Relig.

8 Lat. 22

6 Oberlehrer Ďr. Schmolling. Illa.
(8 ' u r II « n in ¡

ßGriech
A b 11

2 Dtsch.
10 Lat.
i 1 u n g e n.)

18
+1

7 Oberlehrer Dr. Loewe. IV. M. 2 Franz. 2 Franz. 2 Franz. r
9 Lat.

5 Franz.
- z 20

8 Ord. Lehrer Dr. Wienke. 4 Math.
2 Phys.

4 Math.
2 Phys.

4 Math.
2 Phys. 4 Math.

1
22

9 Ord. Lehrer Dr. Que c к. IV. 0. 3Gesch. 
u.Geogr.

Հ 2 Dtsch.
9 Lat. 

4Gesch 
u.Geogr.

4Gerch.
u.Geogr. 22

10 Ord. Lehrer Dr. Walter. VI. M. 2Dtsch.
2 Lat.

2 Disch.
2 Lat. z

3 Dtsch.
9 Lat. 

3Gesch. 
u.Geogr.

23

11 Ord. Lehrer Dr. Hoppe. VI. 0. ßGriech.
2 Franz.

3Dtsch.
9 Lat.

3Gesch. 
u.Geogr.

23

12 Ord. Lehrer Dr. Ifland. V. 0. 3Gesch. 3Gesch. 3Gesch. 
u.Geogr.

2Dtscb.
9 Lat.

3 Gesch. 
u.Geogr.

23

13 Ord. Lehrer Dr. Kn a ack. V M.
s

ßGriech- 2 Dtsch.
2 Lat.

2 Dtsch.
2 Relig.
9 Lat.

1 Gesch.

24*

14 Ord. Lehrer Tiebe. 3 Math.
¿ Natk.

3 Math
2 Natk.

4 Math.
2 Natk.

1 geon). 
Zeichn.

IRechn.
2 Natk. 23

15 Gymn.-Elementarlehrer
W. Miiller. (2

/
Naturwissenschaft.)

(8 Turnen in ¡

3Rechn.
2 Natk.

Abteilu
ŽGeogr. 
igen.)

IRechn.
2 Natk.

IRechn.
2 Natk.

27
+ 2

16 Seminar-Mitglied
Sch.-A.-Ç. К rüge r. «•

2 Relig.
2Dtsch. 2 Relig 3 Relig. 9

17 Seminar-Mitglied
Sch.-A.-C. Leitritz. 2 Engi. 2 Relig.

5 Franz. 9

18 Seminar-Mitglied
Sch.-A.-G Dr. Leonhardt. - 2 Phys. 4 Math.

2 Natk. 8
19 Seminar-Mitglied

Sch.-A.-C. Venzke. 1 4 Franz. 4 Franz. 8

20 Zeichenlehrer Maler Most. (2 Z e i c h n e n.) (2 Zeichnen.) 2 1 2 2 
e i c

2
inen.

2 ! 2 Iß
21 Schreib- und Vorschullehrer

N eu kirch.
’s' 2 I

ehre
2 1 2 

i b e n. 8

22 Gesanglehrer Jelt sch. (2 Chors tund e n.) 2 1 2 1 2 1 
Gesang.

2 10

23 Turn- und Vorschullehrer
König.

|3 Relig.
/ 2 1 2 \ 
\ Turnen. /

7


