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ІвкмІиШ
des

Königlichen katholischen Gymnasiums Gleiwitz
für das Schuljahr 1886[87,

womit

zu der am 2. April stattfindenden

SeUiisÉfeierliehkeit
alle Gönner und Freunde der Anstalt ergebenst einladet

d e r  s te llv e r tre te n d e  D ire k to r

E rnst  S tein m etz ,
O b e rle h re r .

Woiew. heim ®  W ß*-
w S ta lin s  oLiatUa

O .T .  W С ' ; -c 'n _

№ .....

осі'..:.-..
I n h a l t .

1) „Zu den griechischen Lyrikern.“ Von Oberlehrer C o n ra d  D e v e n te r .
2) Schulnachrichten von dem stellvertretenden D ire k to r .

1887 . P ro g r .-N r .  171. G L E I W I T Z ,

D r u c k  v o n  C .  F .  N e u m a n n .





Schul-Nachrichten.
I. Leliľverfassung.

Schuljahr von Ostern 1886 bis Ostern 1887.

Uebersicht über die einzelnen Lehrgegenstände und die für jeden derselben bestimm te  
Stundenzahl.

Lehrgegenstände VI. і VI. 2 V.i V. 2 IV. ' IV. 2 lll.b. lll.a. 11. b. U.a. l.b . l.a. Sa.

Religionslebre:
1 1

a) katholische 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 13
b) evangelische 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8
c) jüdische 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

Deutsch . . . 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 28
Lat ei n. . . . 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 104
Griechisch . . — — — — — — 7 7 7 7 6 6 40
Französisch . . — — 4 4 5 5 2 2 2 2 2 2 30
Hebräisch . . — — — — — — — — 2 2 О 2 4
Polnisch . . . — — — — — — - 1 1 1 '2 2 4
Geschichte und

Geographie . 3 S 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 38
Mathematik . . 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 46
Naturkunde . . ' 2 2 2 2 2 2 2 2 — --- --- __ 14
Physik . . . — — — — — — -- 2 9mJ 2 2 8
Schreiben . . 2 2 2 2 8
Zeichnen . . . 2 2 2 9A* 2 1 fakultativ. — — 13
Singen . . . 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 6
Turnen . . .

1 i  ¡ 1 1 1
— 4



Uebersicht der Verteilung der Stunden unter die einzelnen Lehrer im W intersem ester 1886 87.

Lehrer. O id i-
n a r ia t o .  i. U. 1. 0 . 11. ü. 11. 0 . 111. ü . 111. IV IV b. Va. Vb. Via. VI b Sa.

D r . R e im a n n ,  D ir .,  
b e u r la u b t.

S te in m e tz , O .-L . O.III
H a w litsc h k a , O .-L .

D r .  U h d o lp h , O .-L . U . I .

R e is k y ,  O .-L .

D r .  D e v e n te r , O .-L .

B aran e k , O .-L .

U . U .  

О . П .

D r . K ra u s e , G .-L . V b .

N ie tsc h e , G .-L . V i a .

Gesch.

2  F r a n z .

6  G r i e c h .

4  M a t h e r a .  
2 P h y s i k .

3  G e s c h .

2  F r a n z .

8  L a t e i n .
3  G r i e c h .  

4  M a t h e r a .
2 ¡ ’h v s i k .

3  D e u t s c h .  2  H o m e r .

S c h in k , G .-L ., b e u rl.

B ö h m , G .-L . O .I.

D r. W a m b e ra , G .-L . или.

C h rząszcz , G .-u .R .-L .

C ze rn e r, G .-L . 

B ro sig , W is s .  H .- L .

V a .  

V I  b.

M o se r, W is s .  H .-L .

] Latein.

2  k a t h o l .  R e l i g i o n .  
2  H e b r ä i s c h .

2

I  . . . . . . . . . . .
I

4  M a t h e m  
2 P h y s i k .

-------------------------

2  F r a n z .
2 D e u t s c h .  
8  L a t e i n .

8  L a t e i n .  
2 H o m e r .

2 D e u t s c h .  
5  G r i e c h .

3  G e s c h . 3  G e s c h .

9  L a t e i n ,  j

2  k a t h .  R e l i g i o n .  
H e b r ä i s c h .

S te rn a u x , C an d id a t I V  b.

W a s c h o w , C a n d id a t. I V  a. I
H o ffm an n , C an d id a t.

P a le t ta ,  P ro b .-C a n d .
V ic . P re ts c h k e r ,  R .-L
D r. M ü n z , j ü d ,  R .- L .

3  D e u t s c h . 5  G r i e c h .

4  M a t h e m .  
2 P h y s i k .

2  H o m e r .  
2  F r a n z .

2 F r a n z .  ¡ 2 F r a n z .
4  M a t h e m .  4  M a t h e m .  ; 
2 N a t u r g .  2 N a t u r g .

2 D e u t s c h .

2  N a t u r g . 2  N a t u r g .

і  7  G r i e c h .

5  F r a n z .

і  G c o m .  
Z e i c h n e n .

2  N a t u r g .

2  D e u t s c h -  
9  L a t e i n ,  і

4  R e c h n e n .  !

і  G e o m .  
Z e i c h n e n .

4  F r a n z .

3  G e s c h .  u .
: G e o g r a p h i e .  
I 4  T u r n e n .

2 D e u t s c h  
9  L a t e i n .  
2 N a t u r g .

2 N a t u r g .

¿G e s c h .  u .  
e o g r a p b i e .

3  G e s c h .  j 2  D e u t s c h .  
0  I 9  L a t e i n .

2  k a t h o l . ¡ R e l i g i o n .  

.............................  ! P o l n i s c h .

2  k a t h o l .  R e l i g i o n .  2  k a t h o l .  R e l i g i o

- ______
! о  L a t e i n .

¿G e s c h .  u .  
e o g r a p h i e .

3  k a t h o l .  R e l i g i o n .

j 4  G e s c h .  u .
! G e o g r a p h i e .

4  G e s c h .  u .  
G e o g r a p h i e .

3  M a t h e m .  

7 G r i e c h .

3  M a t h e m . _______
2 D e u t s c h .  
9  L a t e i n .

3  G e s c h .

5  F r a n z .

2 e v a n g e l .  R e l i g i o n . 2  e v a n g e l .  R e l i g i o n .

і  j ü d .  R e l i g i o n .

2  e v a n g e l .  R e l i g i o n .

4  F r a n z .

3  G e s c h .  u .  
G e o g r a p h i e .

----------- ----- -—
3  D e u t s c h  
9  L a t e i n .

3  R e c h n e n . 3  R e c h n e n . 4  R e c h n e n .

--------- -
3  D e u t s c h .  
9  L a t e i n .

--------- -

2  D e u t s c h .

!

1 5

2 0

21 

¡20 

21

24

! 21 

21

18
2 0

17

21
|—
p
22 
22  

; 12

1”s

2 e v a n g e l .  R e l i g i o n .

і  j ü d .  R e l i g i o n . і  j ü d .  R e l i g i o n . 2 j ü d .  R e l i g i o n .

і  G e s a n g  ( C h o r  I ) .

G eb au e r, tech n . L .

і  G e s a n g  ( C h o r  I I ) .

і  G e s a n g .

і  Z e i c h n e n  ( f a k u l t . )

j

2 Zeichnen.

і  G e s a n g .

2 S c h r e i b .  ; 2 S c h r e i b .
2  Z e i c h n e n ,  t 2 Z e i c h n e n .  ; 2 Z e i c h n e n .

І і

2  G e s a n g ,  і  2  G e s a n g .  ¡ -i j  
2 N a t u r g .

2 S c h r e i b .  2  S t h i e i b .  !
2 Z e i c h n e n .  2 Z e i c h n e n . !
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U ebersicht über die während des Schuljahres 188 6 /87  absolvirten Pensa.

O b er-P rim a .
Ordinarius im Sommersemester Director Dr. R e im  an n, 

im W intersem ester Gymnasiallehrer B öhm .

1. Religion comb, mit U. I: a) kathol. 2 Std. wöchentl. Gymnasial- und R e
ligionsichrer C h rząszcz . Lehrbuch für die oberen Klassen von Dr. König. Die
Kirchengeschichte. Repetitionen aus allen Gebieten der Religionslehre. b) evangel, 
comb, mit U. I: 2 Std. wöchentl., Lehrbuch: Holzweissig Repetitionsbuch, Lektüre
des Römerbriefs im U rtex t und der Contessio A ugustana. Im  Anschluss an die Lek
türe die Glaubenslehre behandelt. W iederholung früherer Pensen, besonders der K irchen
geschichte. Vicar Pretschker.

2. D eutsch. 3 Std. wöchentl. Oberlehrer B a ra n e k . Lehrbuch für die oberen 
K lassen von Buschmann. Literaturgeschichte seit Klopstock; Lektüre: K lopstock’sche 
Oden, Iphigenie von Göthe, Coriolan von Shakespeare, Laocoon und einige Stücke aus 
der Ham burg. Dramaturgie; Hauptstücke aus der philosophischen Propaedeutik und 
Disponierübungen; freie V orträge über den Stoff der Lektüre.

M o n a t l i c h e  A u f s U t z e  ü b e r  f o l g e n d e  T h e m a t a :  i .  I n  w ie fe rn  is t  H o m e r  d e r  L e h r e r
se in e s  V o lk e s  g e w esen ?  2. B ew a h re n  is t  s ch w e re r a ls  e rw e rb e n . (K la s se n a u fsa tz .)  3 . W ie  p rä g t
s ich  in  d e n  O d e n  des H o ra z  d e r  S in n  d e s  D ic h te rs  fü r  d a s  L e b e n  d e r  N a tu r  a u s ?  4 . a . W a r u m
d u rf te  w o h l V e rg il, w a ru m  d u rf ten  a b e r  n ic h t  d ie  A r t is te n  d e n  L ao c o o n  sch re ie n d  d a rs te l le n ?  
(A b itu r ie n te n a u fs a tz .)  b . G u te  B ü c h e r  s in d  g u te  F re u n d e . (K la s se n a u fsa tz .)  5. W a r u m  h a b e n  d ie  
R ö m e r  d ie  D e u tsc h e n  n ic h t u n te rw e rfe n  k ö n n e n  ? 6. C h a rac te r is tik  K o r io la n s  (nach  S h ak esp e a re ).
7 . G ru n d id e e  u n d  G e d an k en e n tw 'ick e lu n g  in  d e r  K lo p s to c k ’schen  „ F rü h lin g s fe ie r“ . (K la sse n a u f
satz .) 8 . AVer am  W e g e  b a u t, h a t  v ie le  M eis te r . 9 . U n g lü c k  se lb e r  ta u g t n ic h t v ie l, d o ch  es 
h a t  d re i g u te  K in d e r :  K ra f t ,  E rfa h ru n g , M itg e fü h l. (A b itu r ie n ten a u fsa tz .)

3. Latein. 8 Std. wöchentl. Im Sommersemester der D ir e c to r ,  im W inter
sem ester Gymnasiallehrer B öhm . Lateinische Sprachlehre von Ferd. Schultz; Aufgaben zu 
lateinischen Stilübungen von Süpfle III. Ausgewählte Abschnitte der Stilistik, gram m a
tische Repetitionen. Horat. carm. Hb. III, IV, Repetition von I, II, ausgewählte Satiren. 
Cic. Orator und epistolae selectae nach Dietsch, Tacitus Germania. Cursorisch und zum 
teil ex tempore Livius I . V III u. IX . Zweiwöchentliche Extemporalien, monatliche Aufsätze.

D i e  l e t z t e r e n  ü b e r  f o l g e n d e  T h e m a t a :  I .  Q u a  ra tio n e  u su s  s it H o m e ru s  in  c o m p o n e n d o
lib ro  I lia d is  p r im o  q u a e r itu r .  2. Q u ib u s  v ir tu tib u s  ex ce llen tes  fu e r in t  v e te re s  R o m a n i  H o ra tio  
d u ce  e x p o n a tu r  e t  e x em p lis  e re ru m  m e m o ria  p e titis  p ro b e tu r .  (K lassen au fsa tz .)  3. I n te r  c a rm in a  
H o ra t ia n a  I  4 , I V  7, I V  12, q u a e  in te rc é d â t s im ili tu d e , q u a e  s ta tu e n d a  s it d iv e rs ita s , q u a e r itu r .  
4 . a . Q u ib u s  co n siliis  d e p ra v a to s  su ae  a e ta tis  c iv ium  m o re s  e m e n d a re  s tu d u e r it  H o ra tiu s .  (A b itu r .-  
A u fs a tz .)  b . L a u d e s  H o m e ri.  (K la sse n a u fsa tz .)  5 . A le x a n d rů m  M ag n u m  R o m a n o s  v ic tu n im  n o n  
fu isse  L iv iu s  suo  iu re  c o n te n d it.  6 . H o ra tii  s a tira s  q u a rta m , sex ta m , n o n a m  lib r i p r im i eo d em  

fe re  co n silio  scrip ta s  esse  d e m o n s tre tu r ,  u t  se  a  falsis in im ico ru m  c rim in a tio n ib u s  d e fe n d e re t . (K lassen»
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au fsa tz .) 7 . E x p o n a n tu r  b re v ite r  b e lla , q u a e  in te r  A siae  e t  E u ro p a e  g e n te s  a b  a n tiq u is s im is  te m 
p o rib u s  u sq u e  a d  C icero n is  a e ta te m  g esta  su n t. 8 . Q u a e  in  G e rm a n o ru m  m o rib u s  la u d a n d a , q u a e  
v itu p e ra n d a  T a c itu s  c en su e rit. (A b itu r ie n te n a u fs a tz .)

4. Griechisch. 6 Std. wöchentl. Oberlehrer Dr. U d o lp h . a) Gramm atik 
x Std., Kühner, Grammatik. W iederholungen aus allen Gebieten der Syntax. Dreiwöchent
liche griechisch-deutsche Extemporalien, ausserdem monatlich ein Exercitium (deutsch- 
griechisch). b) Prosaiker, 3 Std. Demosth. de pace und Phil. I, Thuc. II; privatim und 
ex temp. Xen. Hellen. I und II. c) Dichter, 2 Std. Soph. Ajax, Horn. Ilias X V I—X IX .

5. Französisch. 2 Std. wöchentl. Oberlehrer H a w li ts c h k a . Gelesen wurde : i.V ie  
de Franklin par Mignet. 2. Phèdre par Racine. 3. Histoire romaine par Rollin. — Gram
matische Repetition bei W iedergabe der dreiwöchentl. deutsch-französchen Specimina; 
Synonymik nach Dr. Meurcr.

6. H ebräisch (facult.). 2 Std. wöchentl. comb, mit U. I. Gymnasial- und Reli
gionslehrer C h rząszcz . Hebräische Grammatik von Dr. Voscn. Die unregelmässigen 
Verba; Bildung der Nomina und das W ichtigste aus der Syntax. Lectüre: Auswahl aus 
der Genesis.

7. Polnisch, (facult.) 1 Std. wöchentl. comb, mit U. I und II. Gymnasial- und 
Religionslehrer C hrząszcz . Uebersetzung der Tragödie „Mazepa von Stowacki.“

8. G eschichte und Geographie. 3 Std. wöchentl. Oberlehrer S te in m e tz . Pütz 
Grundriss Bd. III. Neuere und die wichtigsten Begebenheiten der neuesten Ge
schichte; W iederholungen aus dem Gesammtgebiet der Geschichte in Verbindung mit 
Geographie.

9. M athematik, 4 Std. wöchentl. Oberlehrer R c is k y . Die Lehrbücher von
Kambly. Die Sätze von Menelaus und Ceva und das vollständige Viereck. Repetition
der Planimetrie und Trigonometrie, verbunden mit einer Durchnahme entsprechender 
Aufgaben. Kettenbrüche, diophantische Gleichungen, Kombinationslehre, binomischer 
Lehrsatz, das Moivresche Theorem. Beendigung der Stereometrie. Monatlich eine Klassen
oder Hausarbeit. Mathematische Geographie. Von den Abiturienten wurden folgende 
Aufgaben bearbeitet:

M ichae lis  1 8 8 6 : I .  E in e n  K re is  z u  z e ic h n e n , w e lch e r  d ie  S c h e n k e l e in e s  g e g eb e n e n  g le ic h 
s c h e n k lig e n  D re ie ck s  b e r ü h r t  u n d  d ie  G ru n d lin ie  in  d re i g le ich e  S tü c k e  te ilt .  2) U e b e r  e in e m
gle ich se itig en  D re ie ck  is t  e in  g ra d e s  P r is m a  e rr ic h te t, in  w e lch em  d e r  M a n te l g le ich  d e r  S u m m e
d e r  b e id e n  G ru n d fläch e n  is t. D rü c k e  d as V e rh ä ltn is  z w isch en  d e m  V o lu m e n  d ieses K ö rp e rs  u n d  d e m  d e r  
ih m  u m b e sc h rieb e n e n  K u g e l in  d e n  k le in s te n  Z ah len  aus. 3) E in  S ch iff  n ä h e r t  sich  m it  d e r  g le ic h 
fö rm igen  G e sc h w in d ig k e it v e in em  L e u c h ttu rm e . V o n  d e m  M aste , u n d  z w a r  in  d e r  H ö h e  
D C  =  h  ü b e r  d e m  H o riz o n t,  e rb lic k t m a n  im  W a s s e r  in  d e r  R ic h tu n g  C B  d as  S p ie g e lb ild  d e r  
S p itze  des L e u c h ttu rm e s  Л  u n d  m is s t  d e n  V i n k e l  D C R  -- 0 .  N a c h  V e r la u f  v o n  t  S e k u n d e n  
s ie h t m a n  d a s  S p ie g e lb ild  v o n  A  in  d e r  R ic h tu n g  C 'B ' u n d  m iss t w ie d e r  d e n  W in k e l  D 'C 'B ' =  c P .



W ie  h o c h  is t A  ü b e r  d em  W asse rsp ie g e l, u n d  w ie  w e it is t d e r  T u r m  v o m  Sch iffe  e n tfe rn t?  
v =  з  v " 3 m ;  h =  12 m ; «  =  6 o ° ; t  —  12 S e k .;  —  3 0 o. 4 . A u f  e in e r  E ise n b a h n
w ird  e in  Z u g  vom  O r te  A  n a ch  d e m  2 1 0  k m  e n tfe rn te n  O rte  В  ab g e lassen . G le ich ze itig  g e h t
e in  Z ug , w e lc h e r  in  je d e r  M in u te  */5 k m  w e n ig e r  m ach t, v o n  В  n ach  A , u n d  e rre ic h t sein  Z iel 

2 S tu n d e n  s p ä te r  a ls  je n e r .  W ie  v ie l K ilo m e te r  le g t je d e r  Z u g  in  e in e r  M in u te  zu rü c k ?

O ste rn  1 8 8 7 :  I .  E in  H a lb k re is  is t  d u rc h  e in e  S e n k re c h te  a u f  d e m  D u rc h m e ss e r  in  zw e i u n 
g le iche  T e ile  g e te ilt. E s  so ll e in  K re is  g eze ic h n e t w e rd e n , w e lch e r d ie  S e n k rech te , d en  D u rc h 
m e sse r u n d  d en  k le in e re n  T e i l  des H a lb k re ise s  b e rü h r t .  2) E in  re c h tw in k lig e s  D re ie ck  m it  den

K a th e t e n  а — 3 u n d  b  4  ro tie r t  u m  e in e  d u rch  d en  S c h e ite l d es  re c h te n  W in k e ls  g e h e n d e
u n d  au sse rh a lb  d e s  D re ieck s  lie g e n d e  G e rad e , w e lch e  m it d e r  e in e n  K a th e t e  e in e n  W in k e l  von  
4 5 °  b ild e t. E s  so ll d a s  V o lu m e n  b e re c h n e t w e rd e n . 3 ) Z w e i P u n k te  A  u n d  В  a u f  d e rse lb en  
S e ite  e in e s  eb en e n  S p iege ls  u n d  vo n  d em se lb e n  b ezü g lich  u m  a  u n d  b  e n tfe rn t, s in d  d u rc h  e in e n  
L ic h ts tra h l v e rb u n d e n , d e r  v o m  S p ie g e l re fle k tie rt w ird . W ie  g ro ss  is t  d e r  E in fa llsw in k e l d ie ses  
S tra h le s , w en n  d ie  E n tfe rn u n g  A B  =  с g e g eb en  is t, u n d  w ie  ä n d e r t  sich  d e r  W in k e l ,  w e n n  d ie
E n tfe rn u n g  d e r  b e id e n  P u n k te  v on  e in a n d e r  z u n im m t?  а  4 ;  b  9 ;  с ~ 13, 4) D ie

D ifferenz  zw isch en  d em  g rö ss ten  u n d  k le in s te n  G lied e  e in e r  a u s  d re i Z ah le n  b e s te h e n d e n  g eo m e trisch en  
P ro g re ss io n  is t 4 8 , u n d  d ie  D ifferenz  zw isch en  d e n  Q u a d ra te n  des g rö s s te n  u n d  k le in s te n  G liedes  
v e rh ä lt sich  z u r  S u m m e  d e r  Q u a d ra te  a lle r d re i Z ah len , w ie  2 0 8 :  2 t 7.  W e lc h e s  s in d  d ie  Z a h len ?

10. Physik. 2 Std. wöchentl. Oberlehrer R e is k y . Lehrbuch von Trappe.
Die W ärm e; R uhe und Bewegung im allgemeinen; Gleichgewichts und- Bew egungsge
setze fester Körper; mechanische Arbeit und lebendige Kraft; W ärme-Aequivalenz, E r
haltung der Kraft. Durchnahme entsprechender Aufgaben.

U nter-P rim a.
Ordinarius Oberlehrer Dr. U h d o lp h .

1. Religion, cfr. Ober-Prima.
2. D eutsch. 3 Std. wöchentl. Gymnasiallehrer C z e rn e r . Die llaupterschei-

nungen der deutschen Literaturgeschichte vom 14. Jahrhundert bis Klopstock (an der
Hand des Lesebuchs von Buschmannn, 3. Teil, Poesie.) Ausserdem wurde eine zusam
menfassende Uebersicht gegeben über Schillers dramatische Thätigkeit. Gelesen wurde 
Schillers „Wallenstein.“ und privatim „Julius Cäsar“ von Shakespeare. Grundzüge der 
Logik. Disponierübungen. Prosalektüre: Lessings und Grimms A bhandlungen über die 
Fabel.

T h e m a t a  d e r  s c h r i f t l i c h e n  A r b e i t e n :  1. S ie g fr ied  im  N ib e lu n g e n lie d e  a ls  das U rb ild

e in e s  d e u tsc h e n  Jü n g lin g s .  2. W ie  r e ih t  sich  d as  n e u n te  B u ch  d e r  Ilia s  in  d e n  P la n  d e s  g an zen
W e r k e s  e in ?  (K la sse n a rb e it.)  3 . W ie  la n g e  u n d  in  w e lch em  S in n  w a r R o m  d ie  H a u p ts ta d t  des
E rd k re is e s ?  4 . D a s  H o ra z is c h e ,,n il m o rta lib u s  a rd u i e s t“  a u f  d ie  n e u ere  Z e it a n g ew e n d e t. (K la s se n 
a rb e it.)  5. W o /u  s tu d ir t  m a n ?  6 . D e r  W e is e  sch ick t s ic h  in  d ie  Z e it. (K la s se n a rb e it.)  7 . „ W a l le n 
s te in ’s L a g e r“  a ls  Z e itg em ä ld e  u n d  E x p o s it io n  d e s  g an zen  d re ite ilig e n  D ra m a s  b e tra c h te t. 8 . W o 
d u rc h  w ird  d a s  M iss lin g en  d e r  P lä n e  W a lle n s te in s  in  S ch ille rs  D ra m a  b e g rü n d e t?  (K la s se n a rb e it.)  
9 . W ie  h a t  L e ss in g  in  d e r  A b h a n d lu n g  ü b e r  d ie  F a b e l  s e in e n  V o rg ä n g e rn  n a ch g ew ie sen , d a ss  
ih re  B eg riffse rk lä ru n g en  d e r  F a b e l te ils  zu  eng  te ils  zu  w e it s in d ?

3. Latein. 8. Std. wöchentl. Im  Sommersemester der Direktor Dr. R e im a n n , 
im W intersemester der O rd in a r iu s , a) Grammatik 2 Std. Sprachlehre von Schultz
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und Stilübungen von Süpfle, IT. Teil. W iederholungen aus verschiedenen Gebieten der 
Syntax, das W ichtigste aus der Stilistik, Ucbersetzungsübungen. Monatlich zwei E xtem 
poralien und ein Aufsatz. Der Ordinarius, b) Prosaiker, 4 Std. Cic. pro Sestio, Quintil. X  
(teilweise), Cic. pro Archia poeta; privatim und ex tempore Sali. Jug. (teilweise), Liv. IV. 
D er Ordinarius, c) Dichter, 2 Std. Horat. carm. I, II.

D i e  T h e m a t a  f ü r  d i e  A u f s ä t z e  w a r e n  f o l g e n d e :  1. Q u id  M ettiu s  F u fe tiu s  d ic ta to r
T u l iu m  regem , p r iu s q u a m  d im ic a re n t m o n itu m  v o lu c rit  (L iv . I ,  c. 22 u n d  2 3 ). 2. C o m p a ra n tu r
ilia , q u a e  M ic ip sa  su p re m is  v ita e  d ie b u s  co ram  filiis lo c u tu s  est, cum  eo  s e rm o n e , q u e m  C y ru s
m o rien s  h a b u i t  (S a li. J u g .  c. t o  u . X e n .  C yr. V I I I ,  c. 7 ) .  3. D e  la u d ib u s  P .  S e stii (C ic . S e s t .) .
4 . Q u o d  A p o llo  P y th iu s  o ra cu lu m  e d id it n e m in e m  esse  S o cra te  sap ie n tio re m , id  sap ie n tis s im e  id em
is te  S o c ra te s  in te rp re ta tu s  e st (P la t .  A p o lo g .) .  5. Q u ib u s  re b u s  A d h e rb a l  p e rsu ad e re  R o m a n is  
s tu d u e r it ,  u t  au x iliu m  s ib i fe rren t (S a li. J u g . c. 14). 6 . C u r C icero  in  exsffium  ie r i t  (C ic. S e s t.) .
7 . Q u id  S o cra tes  d e  m o rte  sen s e rit ( P la t .  A p o i.) .  8 . C u r S ocra tes  m ise rico rd iam  ju d ic u m  im p lo ra re  
n o lu e r i t  ( P la t .  A p o i.) .  9 . Q u am  m ag n a  p o e ta s  flo re re  au c to rita te  H o ra tiu s  sen tia t.

4. Griechisch. 6. Std. wöchentl. Im  x. Semester Direktor Dr. R e i m a n n, im
2. Semester Oberlehrer B a ra n e k , a) Grammatik i Std. Grammatik von Kühner. W ieder
holungen aus der Syntax. Dreiwöchentl. Extemporalien (abwechselnd griechisch-deutsche
und deutsch-griechische). Der Ordinarius, b) Prosaiker, 2 Std. Plat. Apolog. und Kriton ;
privatim und ex temp. Xen. Cyr. III, c. 1 u. 2, VII, c. 2 u. 3, VIII, c. 7 und (teilweise) 
Memorab. I. Der Ordinarius, c) Dichter, 3 Std. im ersten Semester Homer Ilias I von 
x — 100, IX , X  і — 200; im zweiten Semester X, 200 bis Ende, X I, X X II. Sophocles 
Antigone bis zum ersten Stasimon.

5. Französisch. 2 Std. wöchentl. Oberlehrer H a w li ts c h k a .  Gelesen w urde:
і. Jeunesse de Chateaubriand (aus dessen Mémoires d’outre tombe). 2. U n jeune homme- 
pauvre v. Feuillet. Grammatische Repetition bei W iedergabe der dreiwöchentlichen 
deutsch-französischen Specimina. Synonymik nach Dr. Meurer.

6. H ebräisch (facultativ). cfr. Ober-Prima.
7. Polnisch (facultativ). cfr. Ober-Prima.
8. Geschichte und Geographie. 3. Std. wöchentl. Oberlehrer S te in m e tz . Pütz 

Grundriss II. Geschichte des M ittelalters und Anfang der neueren Geschichte. W ieder
holungen aus der griechischen und römischen Geschichte. Geographie der bezüglichen 
Länder.

9. M athem atik, 4 Std. wöchentl. Oberlehrer R e is k y . Lehrbücher von Kambly. 
Reihen höherer Ordnung; Zinses-, Zins-und R cnten-Rechnung, quadratische Gleichungen 
mit einer und mehreren Unbekannten. Maxima und Minima. Die Potenz und Potenz
linie, die Harmonikalen. Beendigung der Trigonometrie. Stereometrie bis zur Bestim
m ung der Volumina. K onstruktions-und Berechnungsaufgaben. Monatlich eine Klassen
oder Hausarbeit.
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io. Physik. 2 Std. wöchentl. Oberlehrer R e is k y . Lehrbuch von Trappe. 
Die Lehre vom Schall und Licht. Durchnahme entsprechender Aufgaben.

O b er-S ecu n d a .
Ordinarius Oberlehrer B a r a n e k .

і. Religion. 2 Std. wöchentl. Kathol., Gymnasial-u. Religionslehrer C h rz ą sz c z . 
Lehrbuch für obere Klassen von Dr. König. Die Lehre von Gott dem Schöpfer, Erlöser, 
Heiligmacher; die Gnadenlehre; die 3 ersten Sakramente. Evangel., Vicar P r e t s c h k e r .  
Kirchengeschichte bis zum A usgang des Mittelalters, Lektüre der Apostelgeschichte im 
U rtext, Repetition besonders der Bibelkunde und Geschichte des Reiches Gottes im 
alten Bunde. Repetitionsbuch von Holzweissig.

2. Deutsch. 2 Std. wöchentl. Gymnasiallehrer B öhm . Lesebuch von Busch
mann III. Das W ichtigste aus der Literatur des M ittelalters ; Lektüre aus dem Lesebuche. 
Lessings Minna von Barnhelm. Shakespeares Julius Cäsar. Disponier- und De- 
klamations-Uebungen.

M o n a t l i c h e  A u f s ä t z e  ü b e r  f o l g e n d e  T h e m a t a :  i .  D e r  M en sch  b e d a r f  d e s  M en sch en .
2. A rb e i t  m a c h t d a s  L e b e n  süss . (K la s se n a u fsa tz .)  3 . W e lc h e  B ew e g g rü n d e  tre ib e n  H a g e n  zu r 
E rm o rd u n g  S ieg fried s?  4 . D ie  T re u e  im  N ib e lu n g e n lie d e . (K la s s e n a u fs a tz .)  5. D ie  g u te  S a c h e  
s tä rk t  d en  sch w ach en  A rm . 6 . H e ro d o t  sch re ib t m it  R e c h t  d e n  R u h m  d e r  B es ieg u n g  d e r  P e r s e r  
b e so n d e rs  d e n  A th e n e rn  zu. 7. W a h r e  B ild u n g  m ach t b e sc h e id e n . 8. W a s  b e ab s ic h tig te  L e s s in g  
m it d e r  R o lle  des R ic c a u t. (K la s se n a u fsa tz .)  9 . W e lc h e  G rü n d e  b e w o g e n  C äsa r z u r  E ro b e ru n g  
G a llien s  ?

3. Latein. 8 Std. wöchentl. der O rd in a r iu s . W iederholung der Casuslehre, 
W iederholung und Abschluss der Tempus- und Moduslehre, W ortbildungslehre. Gram
matik von Schultz. Uebersetzung angemessener Stücke aus dem Uebungsbuch von 
Hemmerling I. Lektüre; Livius II  und X X I mit Auswahl; Vergil II  und X I mit 
Auswahl; Stücke aus O vid .Fasti ; Cicero pro Archia und pro Ligario. Privatlektüre: 
Auswahl aus Cäsar de bello civili I. Monatlich 2 Extemporalien und 1 Exercitium.

4. Griechisch. 7 Std. wöchentl. Gymnasiallehrer B öhm . Grammatik von 
Kühner, Uebungsbuch von Franke. Xenoph. Hellenica I . IV. und V. Herodot l . \  . u. 
VI. Cursorisch Xenoph. Anab. V., VI. und VII. W iederholung der Casuslehre, die Lehre 
von den Tempora und Modi. Repetition der Formenlehre; zweiwöchentliche Arbeiten.

5. Französisch. 2 Std. wöchentl. Oberlehrer Dr. D e v e n te r . Ploetz Schul- 
grammatik, Bertram Uebungsbuch, Meurer Synonymik. Grammat. Lektion 58—65, 
70— 75. Lektüre im Sommer: Souvestre, Sous la Tonnelle; im W inter: Corneille Cinna. 
Zweiwöchentliche Arbeiten. Exercitien, Extemporalien und Diktate.

6. H ebräisch (falcutiv.) 2 Std. wöchentlich, comb, mit Unter-Secunda Gym
nasial- und Religionslehrer C h rząszcz . Grammatik wie in I. Formen- und W ortbil
dungslehre. Lektüre: Uebersetzungen der Stücke aus der Grammatik von Dr. Vosen.
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y. Polnisch combinicrt mit Prima.
8. G eschichte und Geographie. 3 Std. wöchentl. Gymnasiallehrer Dr. W a m b e ra . 

Pütz, Grundriss I. Geschichte der Römer. W iederholung der griechischen Geschichte. 
Geographie der bezüglichen Länder.

9. M athematik. 4 Std. wöchentl. Oberlehrer R e is k y . Die Kamblyschen Lehr
bücher. Berechnung der Seiten regulärer Polygone, Rektifikation und Quadratur des 
Kreises; Konstruktionsaufgaben. Goniometrie und Auflösung des rechtwinkligen Dreiecks. 
Bruchpotenzen, imaginäre Grössen, Logarithmen, Gleichungen des ersten Grades mit einer 
und mehreren Unbekannten und Gleichungen zweiten Grades mit einer Unbekannten. 
Monatlich eine grössere Klassen- oder Hausarbeit.

10. Physik. 2 Std. wöchentl. Oberlehrer R e is k y . Lehrbuch von Trappe. 
Magnetismus, Electricität und Galvanismus. Elemente der anorganischen Chemie. Durch
nahme entsprechender Aufgaben.

U n ter -S ecu n d a .
Ordinarius Oberlehrer Dr. D e v e n te r .

1. Religion combinirt mit Ober-Secunda.
2. D eutsch. 2 Std. wöchentl. Dr. D e v e n te r .  Lesebuch von Buschmann 111.

I .  Einführung in die Poetik; Grundbegriffe derselben (Epos, Lyrik, Drama und ihre U nter
arten) Dispositionsübungen, Chrie. Leichtere Gedanken-Lyrik Schillers, schwierigere 
Balladen von Schiller und Uhland. Im W intersemester Göthe’s „Hermann und Dorothea“. 
Memorir- und Deklamirübungen.

M o n a t l i c h e  A u f s ä t z e  ü b e r  f o l g e n d e  T h e m a t a :  1. F e r r o  n o c en tiu s  a u ru m . (C h r ie .)
2. D ie  w ohlthcätigen F o lg e n  des A c k erb au es . (N a c h  S ch ille rs  e leu sisch em  F e s te .)  (K la s s e n a u fs a tz .)

3 . D ie  G locke  a ls  B eg le ite rin  d e r  m e n sch lic h en  S ch ick sa le . 4 . W o h l th ä t ig  is t  d e s  F e u e rs  M a c h t. 
(K la s se n a u fsa tz .)  5. D ie  T r o e r  in  K a r th a g o . (N a c h  V irg .  A e n .  I . )  6 . W a r u m  gehen  so  v ie le  
u n s e re r  H o ffn u n g e n  n ic h t in  E r fü llu n g ?  7 . W o z u  n ü tz e n  d em  M en sch en  d ie  S te in k o h le n ?  (K la s s e n 

a u fsa tz .)  8. A r b e i t  e in e  W o h lth a t .  9 . K la sse n au fsa tz .

3. Latein. Oberlehrer Dr. D e v e n te r . Schultz, Lateinische Sprachlehre; Hem - 
merling, Uebungsbuch. W iederholung des Pensums der lila., insbesondere der Ca
suslehre. Uebersetzen aus Hemmerling, daran anschliessend stilistische, synonymische 
und phraseologische Uebungen. 2 Std. Lektüre: Cicero Orat. Cat. 1. u. 11.; privatim und 
ex tempore: Caesar d. b. Gal. 1, im W inter: Cicero de senectute, or. pro Dejotaro, privatim 
und ex tempore Abschnitte aus Curtius. 4 Std. wöchentl. Vergil. Aen. 1. und 11. W ieder
holung der Metrik. — Memorierübungen.

4. Griechisch. Im Sommer 3 Std., im W inter 2 Std. wöchentl. Gymnasial
lehrer C z e rn er . Repetition der Formenlehre. Casuslehre und einiges aus der Lehre von
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den genera, tempora, modi nach Bedürfnis der Lektüre. Präpositionen. Uebersetzungen 
aus dem Deutschen ins Griechische im Anschluss an die Lektüre. Monatlich zwei E x 
temporalien. Prosa-Lektüre: Anabasis von Xenophon lib. Hl., IV., privatim: Anabasis von 
Arrian П., 111. — Hom er: Odyssea lib. 111. und IV. Memorirübungen. Homerische
Formenlehre. 2 Std. wöchentl. Stemaux.

5. Französisch. 2 Std. wöchentl. Hilfslehrer S te r n a u x .  Plötz, Schulgram- 
matik. Grammatik 1 Std.: Leçç. 50—61, 70—75. Lektüre 1 Std. bis W eihnachten: 
Histoire de Charles douze p. Voltaire. L. I. Ausgewählte Stellen aus 11. u. 111. H alb
monatlich abwechselnd 1 Extemporale und 1 Diktat. Seit W eihnachten: Théâtre de la 
jeunesse p. nouvestre. і und 2.

6. H ebräisch  (facultativ). combinirt mit Ober-Secunda.
7. Polnisch (facultativ). combinirt mit Prima.
8. Geschichte und Geographie. 3 Std. wöchentl. Gymnasiallehrer Dr. W a m b  e ra . 

Pütz, Grundriss 1. Das W ichtigste aus der Geschichte der orientalischen K ulturvölker; 
Geschichte der Griechen. Geographie der betreffenden Länder.

9. Mathematik. 4 Std. wöchentl., 2 Std. Geometrie, 2 Std. Arithmetik, Hilfs
lehrer M oser, і. Geometrie: Proportionalität grader Linien am Dreieck, Polygon und 
am Kreise. Aehnlichkeit der Figuren. Zahlreiche Construktionsaufgaben. 2. Arithm etik: 
Lehre von den Potenzen im allgemeinen; Proportionen; Gleichungen ersten Grades mit 
і und 2 Unbekannten; Wurzeln.

10. Physik. 2 Std. wöchentl. Hilfslehrer Moser. Einleitung. Gleichgewichts
lehre von den flüssigen und luftförmigen Körpern. Magnetismus. Lösung von Aufgaben.

O b e r -T e r t ia .
Ordinarius Oberlehrer S te in m e tz .

1. Religion, a) kathol. 2 Std. wöchentl. comb, mit U. III. Gymnasial- und 
Religionslehrer C h rząszcz . Handbuch für mittlere Klassen von Dr. K önig; die vier 
letzten Sakram ente und die Sittenlehre, b) evang. 2 Std. wöchentl. com. mit U. III. und 
TV. Bibelkunde; das Evangelium Lucä gelesen; Geschichte des neuen Bundes bis zur 
Himmelfahrt; Katechismus, III. Hauptstück mit 25 auserwählten Sprüchen. IV. und V. 
Hauptstück erklärt und gelernt; 5 Kirchenlieder und 2 Psalmen gelernt, bezw. wiederholt. 
Benützt: W endels Biblische Geschichten und Katechismus. „80 Kirchenlieder.“

2. Deutch. 2 Std. wöchentl. Oberlehrer B a ra n e k . Systematische Zusammen
fassung des in den vorhergehenden Klassen behandelten grammatischen Stoffes ; Lektüre 
prosaischer, Memorieren und Deklamation poetischer Stücke aus Buschmanns Lesebuch 
Dreiwöchentliche Aufsätze.
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3- Latein. 9 Std. wöchentl. der O rd in a r iu s . Grammatik von Schultz. W ieder
holung der Casus- und Tempuslehre; das W ichtigste aus der Modus-Lehre; oratio obliqua; 
Uebersetzungen aus Süpfle, Caesar de bello Gallico lib. IV. und V. ausgewählte Stellen 
des VI. u. VII. Buches extemporiert. Zweiwöchentliche Extemporalien, monatliche Exer- 
citien. Memorieren. Ovid Metamorph. ausgewählte Stücke. Das W ichtigste aus der 
Prosodie und Metrik.

4. Griechisch. 7 Std. wöchentl. Hilfslehrer S te rn a u x . Grammatik von Kühner,
a) Grammatik: Im Sommer-Sem. 5 Std., im W inter-Sem. 3 Std. wöchentl. Unregel
mässige Verba, verba in ц і \  das W ichtigste aus der Casus- und Moduslehre. Ueber
setzungen aus Kühner, freie Uebersetzungen. Monatlich 3 Arbeiten: 2 Extemporalien 
und і Exercitium. b) Lektüre: Im Sommer-Sem. 2 Std., im W inter-Sem. 4 Std. wöch. 
Xenophons Anab. 111. und IV.

5. Französisch. 2 Std. wöchentl. Oberlehrer H a w li ts c h k a . 1 Std. Grammatik. 
Schulgram matik von Plötz, Lection 36 bis 57 incl., mit Uebersetzung der einschlägigen 
Stücke. — і Std. Lektüre: Histoire de Sindbad le marin par Galland. Monatlich je 
ein Specimen und ein Dictât.

6. Polnisch (facultativ). 1 Std. wöchentl. comb, mit lll.b. Gymnasial- und Religions
lehrer C h rząszcz . Orthographie und Deklination nach Diktaten. Uebersetzungen nach 
Kasiński: „Książka do początkowego czytania“.

7. Geschichte und Geographie. 3 Std. wöchentl. Gymnasiallehrer Dr. W a m b e r a. 
Pütz, Grundriss für mittlere Klassen und Pütz, Preussische Geschichte. Geographischer 
Leitfaden von Nieberding. Deutsche Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der 
brandenburgisch-preussischen Geschichte von 843 — 1871. Geographie von Deutschland.

8. M athematik. 3 Std. wöchentl. Hilfslehrer M oser. I. Geometrie: Gleichheit 
von Figuren, Bestimmung des Flächeninhaltes und Verwandlung von Figuren. Con
structions-Aufgaben. — II. A rithm etik: Potenzen mit ganzen positiven und negativen 
Exponenten. Ausziehung von Quadrat- und Cubikwurzeln. Gleichungen ersten Grades 
mit і Unbekannten.

9. Naturkunde. 2. Std. wöchentl. Gymnasiallehrer Dr. K rau se . Lehrbuch von 
Schilling. Im Sommer-Sem.: Botanik. Beschreibung von Gymnospermen und K rypto
gamen. Erläuterung der bei den betrachteten Pflanzen vorkommenden schwierigeren 
morphologischen Verhältnisse und EntwickelungsVorgänge. Die Klassen des natürlichen 
Systems. Mikroskopische Demonstrationen. Charakteristik der wichtigsten ausländischen 
Pflanzen. A nlegung von Herbarien. — Im W inter-Sem.: Mineralogie. Beschreibung 
der bekanntesten Mineralien, E rläuterung der mineralogischen Grundbegriffe, Krystallo- 
graphie, Systematik, Beschreibung des Bergbaues, Geognosie und Geologie, Erläuterung 
einer Anzahl vom Lehrer entworfener geognostischer W andtafeln.
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U n te r -T e r tia .
Ordinarius Gymnasiallehrer Dr. W arn  b e r  a seit Michaelis, 

vorher Gymnasiallehrer B öhm .

1. Religion, a) kathol. comb, mit O.-lll., b) evangel, comb, mit O.-lll.

2. D eutsch. 2 Std. wöchentl., bis Michaelis Gymnasiallehrer B ö h m , nachher 
Gymnasiallehrer Dr. W a m b e ra . Lesebuch von Buschmann 11. Lektüre und Erklärung 
prosaischer und poetischer Stücke aus dem Lesebuche. Deklamations-Uebungen. System a
tische Zusammenstellung des früher durchgenommenen grammatischen Stoffes. Repetition 
der Orthographie. Dreiwöchentliche Arbeiten.

3. Latein, g Std. wöchentl. Bücher wie in O.-lll. Bis Michaelis Gymnasial
lehrer B ö h m , nachher Gymnasiallehrer Dr. W a m b e ra . Caes, de bell. Gall.l. 11.; Syntax 
des Adjectivums und Pronomens; Lehre von den Tempora, W iederholung der Casuslehre, 
Uebersetzen aus Süpfle. Zweiwöchentliche Extemporalien, monatliche Exercitien. Memorir- 
Uebungen. y Std. — Ovid, Auswahl aus den Metamorphosen 2 Std.

4. Griechisch. 7 Std. wöchentl. Grammatik von Gerth. Gymnasiallehrer 
N ie ts c h e . Formenlehre bis zum verb, liquidum einschliesslich; Uebersetzung von Sätzen 
und zusammenhängenden Stücken. Zweiwöchentliche Arbeiten.

5. Französisch. 2 Std. wöchentl. Oberlehrer H a w li ts c h k a . Lection 24 bis 
38 der Schulgrammatik von Plötz wurde gelernt, die betreffenden Uebungsstücke wurden 
übersetzt. W iederholung der unregelmässigen Verba. Monatlich ein Specimen und 
ein Exercitium. — Einige Zeit h indurch  wurde Rollin’s: „Hommes illustres de ľantiquité“ 
gelesen. —

6. Polnisch (facultativ). Comb, mit O.-lll.

7. G eschichte und Geographie. 3 Std. wöchentl. bis Michaelis Oberlehrer 
S te in m e tz ,  nachher Candidat H o f f m a n n .  Geschichte der Römer. Deutsche Ge
schichte bis 1648; Geographie der europäischen Länder excl. Deutschland.

8. Mathematik. 3 Std. wöchentl. Hilfslehrer M o s e r .  Planimetrie: Erweiterung 
der Lehre von den Dreiecken; Parallelogramme; Kreis. — A rithm etik: Die Grund
operationen mit Monomen und Polynomen.

9. Naturkunde. 2 Std. wöchentl. Gymnasiallehrer Dr. K r a u s e .  Lehrbuch 
von Schilling. Im Sommer-Sem. Botanik: Vergleichende Beschreibung von Pflanzen 
mit schwierigerem Blütenbau, Erweiterung der morphologischen Begriffe, Betrachtung 
der wichtigsten Lebenserscheinungen, Hebung im Bestimmen, die Familien des natür
lichen Systems, mikroskopische Demonstration, A nlegung von Herbarien. — Im W inter- 
Sem. Zoologie : Beschreibung der niederen Tiere. Systematik des Tierreichs. Kurzer
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Abriss der Anatomie und Physiologie des Menschen sowie der W irbeltiere und wirbel
losen Tiere. Gesundheitslehre. Anleitung zur täglichen Beobachtung des Thermometers 
und zu graphischer Darstellung der Temperatur.

Q u arta .
Ordinarius des Coetusa: Gymnasiallehrer N ie ts c h e ;  des Coetusb: Hilfslehrer S te r n a u x .

1. Religion, a) kathol. 2 Std. wöchentl. Gymnasial-u. Religionslehrer C h rz ą sz c z . 
Im  Diöcesan-Katechismus wurden die ¡Lectionen 27—40 incl. oder die Gnadenlehre durch
genommen; in der Bibel das Neue Testam ent bis zum Leiden Christi (excl.) b) evangel., 
combinirt mit 111.

2. Deutsch. 2 Std. wöchentl. die O rd in a r ie n .  Buschmann Lesebuch 11. Teil. 
Lektüre und E rklärung poetischer und prosaischer Stücke des Lesebuches. Grammatik 
im Anschluss an die Lektüre. Memoirir- und Deklamationsübungen an prosaischen und 
poetischen Stücken. Satzlehre. W iederholung der orthogr. Regeln, Schreibweise der 
Fremdwörter. Monatlich zwei Aufsätze.

3. Latein, g Std. wöchentl. die O rd in a r ie n . Schultz kleine Sprachlehre. 
Uebungsbuch Süpfle 1. W iederholung der Formenlehre; Kasuslehre; Uebersetzungs- 
übungen. Cornelius Nepos ausgewählte Biographien; Memorirübungen. Extemporieren. 
Monatlich zwei Arbeiten, vorwiegend Extemporalien.

Französisch. 5 Std. wöchentl. in IV a Candidat P a l l e t t a ,  in IVb Oberlehrer 
Dr. D e v e n te r .  Ploetz Elementarbuch Lektion 56—91. Ploetz Schulgrammatik Lektion 
і — 23 incl. Monatlich ein Extemporale und ein Excrcitium.

5. G eschichte und Geographie. 4 Std. wöchentl., in beiden Coeten: wissen
schaftlicher Hilfslehrer B ro s ig . Bücher wie in I llb . Geschichte der Griechen, Mace- 
donier und der Röm er bis zum Jahre 366 a. Chr. n. Geographie von Griechenland und 
Italien, zwei Std. wöchentlich. Geographie und W iederholung der mathematischen Geo
graphie; die aussereuropäischen Erdteile. Zwei Std. wöchentlich.

6. M athematik. 4. Std. wöchentl. Oberlehrer H a w li t s c h k a  in beiden Coeten 
2 Std. Planimetrie nach Kam bly § 1—63. 2 Std. Rechnen nach Schellen § 17—24; 
bürgerliche Rechnungsarten,

7. Naturkunde. 2 Std. wöchentl. in beiden Coeten Oberlehrer H a w li ts c h k a . 
Lehrbuch von Schilling. Im Sommersemester Botanik nach dem Linné’schen System; 
die wichtigsten einheimischen und ausländischen Pflanzen, besonders die mit diklinischén 
Blüten. In  W intersemester Zoologie: Die Gliedertiere.

8. Zeichnen. 2 Std. wöchentl. technischer Lehrer G e b a u e r. In  ganz schattir- 
ter Form  wurden Landschaften, Köpfe, Tiere und Pflanzen geübt, ausserdem frei Ge
genstände nach der Natur gezeichnet.
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д .  Gesang. i Std. wöchentl. technischer Lehrer G e b a u e r. Nach K othe’s
Liederstrauss wurden Lieder und Tonübungen vorgenommen und ausserdem die Choräle 
für das laufende Kirchenjahr geübt.

Q uinta.
Ordinarius des Coetus a: Gymnasiallehrer Czerner; des Coetus b: Gymnasiallehrer Dr. Krause.

1. Religion. a) kathol.: 2 Std. wöchentl. Gymnasial- und Religionslehrer 
C hrząszcz . Katechismus wie in Quarta. Das alte Testament zu Ende. Beendigung 
des Glaubensbekenntnisses; das Gebet; die Gebote. b) evangel.: 2 Std. wöchentl. zu
sammen mit VI. Vicar P r e ts c h k e r .  W endel biblische Geschichte, Katechismus, „80 
Kirchenlieder,“ durchgenommen wurde die biblische Geschichte des N. T. bis zum ersten 
Pfingstfeste; im Katechismus: I. Hauptstück mit mehr als 50 Sprüchen und der 
Lutherschen Erklärung, II. Hauptstück mit der letzteren, III. Hauptstück ohne die letztere. 
5 Kirchenlieder memoriert. Die evangel. Perikopen des Kirchenjahres wurden erklärt.

2. Deutsch. 2 Std. wöchentl. die O rd in a r ie n ;  im W intersemester im Coetus a 
Hilfslehrer H o ffm an n . Lesebuch von Buschmann, Teil I. Hebungen im Lesen und 
W iedererzählen. Fortsetzung der Formenlehre in Verbindung mit dem lateinischen U nter
richt. Koordination und Subordination; starke und schwache Deklination und Konjugation. 
Erweiterung des Satzes zur Periode. Orthographie der gebräuchlichsten Fremdwörter. 
Das Komma. Deklamationsübungen. Monatlich eine schriftliche orthographische Hebung 
und zwei stilistische Arbeiten.

3. Latein. 9 Std. wöchentl. die O rd in a r ie n . Schultz kleine lateinische Sprach
lehre und Uebungsbuch. W iederholung und Erweiterung des Pensums der Sexta; un
regelmässige Verba; Adverbien, Präpositionen, Konjunktionen. Accusativus cum inf. 
Ablativus abs. Vokabellernen an der Hand des Uebersestzungsbuches. Einige Fabeln 
übersetzt und memorirt. W öchentliche schriftliche Arbeiten, teils Exercitia, teils Ex- 
temporalia.

4. Französisch. 4 Std. wöchentl. im Coetus a: Gymnasiallehrer C z e rn er , im 
Coetus b: Oberlehrer Dr. D e v e n te r . Ploetz Elementarbuch, Lektion 1—59. Monatlich 
zwei Correktuiv 1 und zwar abwechselnd Exercitium, Diktat und Extemporale.

5. Geschichte, і Std. wöchentl. in Va Hilfslehrer B ro s ig , in Vb Gymnasial
lehrer N ie t sehe. Lebensbilder aus der deutschen und brandenburgisch - preussischen
Geschichte nach dem Leitfaden von Krüger.

6. Geographie. 2 Std. wöchentl. D ie s e lb e n . W iederholung des Pensums der
Sexta; die Geographie der einzelnen Länder Europas nach dem Leitfaden von Nieber-
ding; Hebungen im Kartenzeichnen.
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2. Rechnen, 4 Std. wöchentl. in jedem der beiden Coeten: Wissenschaftl. Hilfs
lehrer M oser. Schellen Rechenbuch. W iederholung des Pensums der Sexta, Decimal- 
brüche und Verhältnisrechnung; monatliche Klassenarbeiten.

8. Naturkunde. 2 Std. wöchentl, in jedem der beiden Coeten: Gymnasiallehrer 
Dr. K ra u se . Lehrbuch von Schilling. Im Sommersemester Botanik. Uebung im Be
stimmen der Pflanzen nach Linné. Vergleichende Pflanzenbeschreibungen. Erweiterung der 
morphologischen Grundbegriffe. Uebersicht der Klassen des Linné’schen Systems. Bo
tanische Ausflüge. A nlegung von Herbarien. Im  W intersemester Zoologie. Beschrei
bung der wichtigsten Tiere aus den Klassen der Reptilien, Amphibien und Fische. E r
weiterung der zoologischen Grundbegriffe. Vergleichende Tierbeschreibungen. Ueber
sicht über die Klassen und Ordnungen der W irbeltiere. Einiges aus der Gesundheits
lehre. Anleitung zur Beobachtung des Thermometers.

9. Schreiben. 2 Std. wöchentl. techn. Lehrer G e b au e r. Die deutsche und 
lateinische Schrift wurde in ihrem Zusammenhänge geübt.

10. Gesang. 2 Std. wöchentl. Techn. Lehrer G e b a u e r. Es wurden Lieder und 
Choräle, ebenso Tonübungen nach Kothes Liederstrauss geübt.

11. Zeichnen. 2 Std. wöchentl. Techn. Lehrer G e b a u e r. Halbschattirte Land
schaften, Köpfe, Geräte und Tiere.

12. Geom etrisches Zeichnen. 1 Std. wöchentl. Oberlehrer R e is k y . Vom 
W ürfel ausgehend wurden die in der Geometrie vorkommenden abstrakten Begriffe er
läutert und eingeübt. Das Zeichnen von Figuren mit Zirkel und Lineal und die Be
schreibung der Eigenschaften derselben.

S e x ta .
Ordinarius des Coetus a: Im Sommersemester Gymnasiallehrer Dr. W a m  b e ra ,  

im W intersemester Cand. W a sc h o w , des Coetus b: wissenschaftl. Hilfslehrer B ro s ig .
1. Religion, a) kathol.: 3 Std. wöchentl. Gymnasial- u.Religionslehrer C h rząszcz .

Biblische Geschichte seit Erschaffung der W elt bis Saul. Im Diöcesan-Katechismus
wurde der sogen, kleine Katechismus und vom grossen Katechismus die ersten 7 Lek
tionen durchgenommen, b) evangel.: wie in Quinta.

2. Deutsch. 3 Std. wöchentl. der O rd in a r iu s .  Buschmann Lesebuch, Teil I. 
Hebungen im Deutschsprechen, Lesen und W iedererzählen leichter Lesestücke. Gram
matik: Formenlehre vom einfachen Satze und seinen Erweiterungen, die einfachsten In ter
punktionen, orthographische und Deklamations-Uebungen. Monatlich zwei Arbeiten.

3. Latein. 9 Std. wöchentl. der O rd in a r iu s . Schultz kleine Sprachlehre und 
Uebungsbuch. Die regelmässige Formenlehre §§ 1—94. Uebungsbeispiele dazu §§ 1—67. 
Vocabel-Uebungen, wöchentliche Arbeiten, im W intersemester vorwiegend Extemporalien,
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4. Geschichte. i Std. wöchentl. In V ia im Sommersemester Oberlehrer
B a ra n e k , im W intersemester Gymnasiallehrer B öhm ; in VIb Oberlehrer B a ra n e k . 
Handbuch von Krüger. Biographien aus der griechischen und römischen Geschichte.

5. Geographie. 2 Std. wöchentl. In V ia im Sommersemester Oberlehrer
B a ra n e k , im W intersemester Gymnasiallehrer B öhm ; in VIb Oberlehrer B a ra n e k . 
Vorbegriffe aus der mathematischen und physikalischen Geographie; Océanographie und 
Hauptübersicht über die Topographie der fünf Erdteile. Handbuch von Nieberding.

6. Rechnen. 4 Std. wöchentl. In V H  Oberlehrer U h d o lp h , in VIb Hilfslehrer 
M oser. Die Grundrechnungen mit ganzen unbenannten und mit einfach benannten 
Zahlen, die Rechnungen mit mehrfach benannten Zahlen und mit gewöhnlichen Brüchen. 
Kopfrechnen. Monatliche Klassenarbeiten.

7. Naturkunde. 2 Std. wöchentl. In V H  Gymnasiallehrer Dr. K ra u s e , in
V Ib  techn. Lehrer G e b a u e r. Lehrbuch von Schilling. Im Sommersemester Beschrei
bung der wichtigsten einheimischen Pflanzen, im W intersemester Zoologie: Beschreibung 
einzelner Tiere aus der Klasse der Säugetiere und Vögel.

8. Schreiben. 2 Std. wöchentl. Techn. Lehrer G e b a u e r. H ebung der
deutschen und lateinischen Buchstaben nach der genetischen Methode.

9. Zeichnen. 2 Std. wöchentl. D e rse lb e . Die graden, krummen, gebrochenen, 
parallelen, divergircnde, convergirende Linien, Kreis, Dreieck, Viereck, Vieleck. Ein
fache Vorlagen.

10. Gesang. 2 Std. wöchentl. D e rse lb e . Die Elemente des Gesanges nach
K othe’s Gesanglehre. Einfache ein- und zweistimmige Lieder, Choräle.

Alle katholischen und evangelischen Schüler nahmen an dem Religionsunterrichte 
Teil. Den altkatholischen Schülern erteilte H err Gymnasiallehrer N ie ts c h e  in wöchent
lich 2 Stunden Religionsunterricht. A nträge auf Dispensationen lagen nicht vor.

Jüdischer Religions-Unterricht.
Den jüdischen Religions-Unterricht erteilte H err Rabbiner Dr. M ünz in wöchent

lich 5 Stunden, und zwar 2 in Sexta und Quinta (comb.), je eine in Quarta, Tertia und der 
mit Secunda combinirten Prima. Die Pensa waren folgendermassen verteilt: VI. Biblische 
Geschichte von der Erschaffung der W elt bis zur Berufung Mosis. Nach Auerbach’s 
Hausbibel und Dr. Herxheim er’s Glaubens- und Pflichtenlehre. IV. Die Glaubenslehre, 
vollständig. Von den Pflichten gegen Gott, nach Herxheimer. III. a) Jüdische Geschichte: 
nach Elkan Geschichte der Israeliten. Von dem babylonischen Exil bis zur Zerstörung
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des zweiten Tempels. b) Religionslehre: Von den Pflichten gegen uns selbst, nach 
Dr. Herxheimer. II. u. I. Repetitionen aus der jüdischen Geschichte. Inhalt der Bücher 
der heiligen Schrift und Lektüre, ausgewählte Stücke aus denselben.

Technischer Unterricht.
a) Turnen. Oberlehrer B a ra n e k . Im  Sommer wöchentlich zweimal auf dem 

Turnplatz gemeinschaftliches Turnen aller Klassen M ontag und Donnerstag von 4—5У+ 
Uhr. Am Sonnabend fakultatives Turnen aller Klassen, wobei Spiele mit Turnübungen 
wechselten. — Im W inter combinirtcs Klassentumen wöchentlich dreimal am M ontag, 
Donnerstag und Freitag von 4—5V4 Uhr.

b) Gesang. Techn. Lehrer G e b a u e r. Eine allgemeine Gesangstunde vereinigt 
die geübteren Schüler aller Klassen zur Einübung von Acapella-Gesängen und leich
teren Chören und Oratorien; desgleichen eine zweite, die christlichen Schüler beider 
Konfessionen zur Einübung von vierstimmigen Chorälen. Ein zweiter Chor, aus Schülern 
von VI.—III. bestehend, wird durch Vorübungen im Chorgesang zum Ersatz des ersten 
Chores herangebildet.

 ----------

II. Verfügungen der Behörden.

B re s la u , den 15. Mai. Beurlaubung des Gymnasiallehrer Schink behufs Ueber- 
nahme der commissarischen Verwaltung der Kreis-Schulinspektion Gleiwitz vom 1. Juni 
ab und dessen Vertretung.

B re s la u , den 17. Mai. Beurlaubung des zu einer militärischen Uebung einbe- 
rufenen Gymnasiallehrers Czerner und dessen Vertretung.

B re s la u , den 6. Juni. Mitteilung, dass im Sommer 1888 die achte Direktoren- 
Confercnz in Schlesien stattfindet und dass geeignete Them ata nach vorhergegangener 
Beratung mit dem Lehrer-Collegium bis zum 30. September in Vorschlag zu bringen sind.

B re s la u , den 18. Juli. Anordnungen ü b e r  S o m m e ra u s f lü g e  von Schülern 
höherer Lehranstalten.

B re s la u , den 29. Juli. Dem evangelischen Religionslehrer Vicar Pretschker 
wird ein Urlaub vom 15. A ugust bis zum 25. September gewährt und dessen Vertretung 
durch H errn Pastor Elsner genehmigt.

B re s la u , den 25. September. Mitteilung, dass Direktor Dr. Reimann auf seinen 
A ntrag  beurlaubt worden ist, und U ebertragung der Direktorialgeschäfte an den Ober
lehrer Steinmetz.
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B re s la u  den 8. Oktober. Der Schulamts-Candidat Hoffmann wird der Anstalt 
zur Beschäftigung überwiesen.

B re s la u  den 11. Oktober. Die Vorschläge zur V ertretung des Direktors Dr. 
Reim ann werden genehmigt.

B r e s la u ,  den 11. November. Ferienordnung für das Jahr 1887. Dieselbe bestimmt:
Oster-Ferien: . Schulschluss: Sonnabend den 2 . April.

Anfang des neuen Schuljahres: M ontag den 18. April.
Pfingst-Ferien: . Schulschluss: Freitag den 27. Mai.

Schulanfang: Donnerstag den 2. Juni.
Sommer-Ferien: Schulschluss: F reitag den 8. Juli.

Schulanfang: Mittwoch den 10. August.
Michaelis-Ferien: Schulschluss: Mittwoch den 28. September.

Schulanfang: M ontag den 10. Oktober.
W eihn.-Ferien: . Schulschluss: Freitag den 23. Dezember.

Schulanfang: Sonnabend den 7. Januar 1888.
B re s la u  den 18. November. Mitteilung der für die Dircktoren-Conferenz aus

gewählten Themata.
B re s la u  den 14. December. Mitteilung, dass Se. Majestät der Kaiser und 

K önig dem Direktor Dr. Reimann die zum 1. Januar nachgesuchte Entlassung aus dem 
Staatsdienst zu erteilen geruht haben.

B r e s la u  den 27. Januar. Die Aufnahme solcher Schüler, welche vorher ein 
Vollgymnasium besucht haben und deren Eltern nicht nach Gleiwitz verzogen sind, in 
die oberen und mittleren Klassen ist zu vermeiden.

B re s la u  den 11. Februar. Der Schulamts-Candidat Jendrzejewski wird von 
Ostern 1887 ab zur Ableistung seines Probejahres dem Gymnasium in Gleiwitz überwiesen.

B re s la u  den 22. Februar. Mitteilung, dass Se. Majestät der Kaiser und 
K önig Allergnädigst geruht haben, den Oberlehrer am Königl. Gymnasium zu Bonn 
Dr. van H out zum Direktor zu ernennen und dass demselben durch den H errn Minister der 
geistlichen etc. Angelegenheiten die Direktion des Gymnasiums zu Gleiwitz vom 1. April 
ab übertragen worden sei. Zugleich wird dem Oberlehrer Steinmetz der A uftrag erteilt, 

dem  neuen Direktor die Sammlungen, das Inventarium und die Dienstwohnung zu 
übergeben.

B r e s la u  den 9. März. Mitteilung, dass dem Direktor Dr. van Hout ein Urlaub 
bis zum 13. April d. J. gew ährt worden ist.
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III. Chronik der Schule.
Das neue Schuljahr wurde den 29. April 1886 mit einem feierlichen Gottesdienst 

in der Gymnasialkirche und mit Vorlesung der Schulgesetze auf der Aula eröffnet. Gleich
zeitig feierte die A nstalt an demselben T age ihr siebzigjähriges Stiftungsfest. Die Fest
rede hielt Oberlehrer H a w li ts c h k a .

Den evangelischen Religions-Unterricht übernahm mit Beginn des neuen Schul
jahres H err Vikar P r ê t s c h k e r. Zugleich begann der durch Verfügung des Königl. 
Provinzial-Schul-Collegiums dem Gymnasium überwiesene Schulamts-Candidat P a l e t t a  
sein Probejahr.

Am 24. Mai unternahmen die Schüler in Begleitung ihrer Lehrer, von herr
lichem W etter begünstigt, ihre Frühlings-Ausflüge, die unteren Klassen bis Obertertia 
in den Labander W ald, die Secunden nach Rudzinitz, Ujest, Slawentzitz, die oberen 
Klassen nach Räuden.

Am 31. Mai wurde der Gymnasiallehrer S ch  in  к  beurlaubt zur kommissarischen 
Verwaltung der Kreisschul-Inspektion in Gleiwitz. Der grösste Teil seiner Stunden 
wurde dem Schulamts-Candidaten S te r n a u x  übertragen.

Am  6. Juni, dem Fest der Himmelfahrt Christi, wurden auch in diesem Jahre 34 
katholische Schüler nach gehöriger Vorbereitung durch H errn Gymnasial- und Religions
lehrer C h rz ą sz c z  zum ersten Male zum Tische des H errn geführt.

Am  2. September wurde das Sedanfest durch ein Schauturnen unter zahlreicher 
Teilnahme der Eltern unserer Schüler und vieler Freunde der A nstalt gefeiert. H err 
D irektor Dr. R e im a n n  hielt selbst die Festrede.

Der Gesundheitszustand der Schüler war im allgemeinen günstig; leider veran- 
lassten Erkrankungen von Lehrern und andere Umstände mehrfache Störungen des 
Unterrichts. Besonders musste der erkrankte technische Lehrer Gebauer längere Zeit, 
soweit dies möglich war, vertreten werden, ebenso die Oberlehrer B a r a n e k  und R e i s k y  
die als Geschworene fungieren mussten und der Gymnasiallehrer C z e rn e r  und Candidat 
W a s c h o w , welche zu militärischen U ebungen einberufen worden waren. H err Vicar 
P r e t s c h k e r  hatte einen sechswöchentlichen Urlaub, um einen Seminarkursus durchzu
machen; seine Stunden wurden teilweise durch H errn Pastor E l s n e r  vertreten, dem ich 
hierfür im Namen der A nstalt den gebührenden Dank ausspreche. Die erheblichste 
Störung jedoch wurde hervorgerufen durch die plötzliche Beurlaubung des H errn  Direktor 
Dr. R e im a n n  am 25. Septem ber 1886. A n demselben Tage übernahm der U nter
zeichnete, von dem Königlichen Provinzial-Schul-Collegium beauftragt, die V erwaltung 
der Direktorial-Geschäfte. Die Stunden des H errn Direktor R e im a n n  wurden mit G e.
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nehrnigung der hohen Behörde unter die Herren Oberlehrer Dr. U h d o lp h , B a ra n e k  
und Gymnasiallehrer B ö h m  verteilt; der letztere übernahm den ganzen lateinischen 
Unterricht in Oberprima, nachdem er seine Stunden und das Ordinariat in U ntertertia 
an den Gymnasiallehrer Dr. W a m b e ra  abgetreten hatte, der wieder in Sexta durch 
den Schulamts-Candidaten "W aschow  ersetzt wurde. Am 3 1, December 1886 schied H err 
D irektor Dr. Reim ann aus seiner Stellung, nachdem ihm durch Se. Majestät den K aiser 
und K önig die nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienst allergnädigst erteilt 
worden war.

Es gereicht mir zur grossen Freude mitteilen zu können, dass in diesem Jahre 
die im Jahre 1883 begonnene kunstgem ässe Renovation unserer Gymnasialkirche vollendet 
worden ist. Die bedeutenden Kosten — 5579 M ark — sind sämtlich durch Beiträge 
der hohen Patronats-Behörde, sowie von ehemaligen Schülern, Freunden und Gönnern 
der Anstalt aufgebracht worden. Allen diesen W ohlthätern sage ich hiermit herzlichen 
Dank.

Schliesslich möge hier noch ein schönes Beispiel von Pietät eines früheren 
Schülers des Gleiwitzer Gymnasiums (von 1837 — 1843) des Superintendenten Dr. Altm ann 
E rw ähnung finden, auf dessen A nregung den früheren Lehrern Conrad R otter und 
Heinrich W olff an ihren Geburtshäusern in W ünscheiburg, Kr. Glatz, bezw. Rosenberg OS« 
Gedenktafeln angebracht worden sind. Dasselbe steht noch zu erwarten an den Geburts
häusern des Schul- und R egierungsrat Prof. Dr. Brettner in Miechowitz, Kr. Beuthen, 
sowie an dem des Direktors Matulke in Loslau. Ich spreche hierfür öffentlich meinen 
herzlichen Dank aus mit dem W unsche, dass dieses schöne Beispiel der Pietät nach 
allen R ichtungen bei allen unseren Schülern Nachahmung finden möge.

A m  22. März wurde der Geburstag Sr. M ajestät des Kaisers und Königs durch 
ein Hocham t mit Tedeum in der Gymnasialkirche gefeiert. H ierauf fand ein Festaktus 
auf der A ula statt. Die Festrede hielt Oberlehrer Dr. U h d o lp h .
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IV. Statistische Mitteilungen.
I. Uebersicht über die Frequenz und deren Veränderung im Laufe des  Schuljahres.

Frequenztabelle für das Schuljahr 1886/87

G y m n a s i u m .

0.1. ü.l. 0.11. U.U. 0.111. Ulli. IV.
я. u.b

V.
a .u .b .

VI.
a .u .b .

Sa.

1. Bestand am 1. Februar 1886 . . . . 12 21 35 47 33 48 59 76 62 393
2. Abgang bis zum Schluss d. Schulj. 1885/86 6 3 4 14 3 5 9 7 10 61
3a. Zugang durch Versetzung zu Ostern . 11 30 22 24 29 38 53 41 — 248
3b. Zugang durch Aufnahme zu Ostern — — 2 3 1 — — 2 49 57

4. Frequenz am Anfang des Schulj. 1886/87 17 37 25 38 36 52 65 59 60 389

5. Zugang im Sommer-Semester . . . .
6. Abgang im Sommer-Semester . . . . 3 — 2 9 2 1 1 6 2 26
7a. Zugang durch Versetzung zu Michaelis — — •- — — — — — — —
7b. Zugang durch Aufnahme zu Michaelis — — — — — 1 1 — 1 3

8. Frequenz am Anfang des W inter-Sem.. 14 37 23 29 34 52 65 53 59 366

9. Zugang im Winter-Semester . . . .
10. Abgang im Winter-Semester . . . . — — — — 1 3 2 1 1 8

11. Frequenz am 1. Februar 1887 . . . 14 37 23 29 33 49 63 52 58 358

12. Durchschnittsalter am 1. Februar 1887 19,8 19,2 18,3 17,8 16 14,3 13,2 12,6 11 Jahr.

2 . Religions- und Heimatsverhältnisse der Schüler.

G y m n a s i u m .

Ev. Kath. Alt-
kath. Diss. Jud. Sa. Inländer.

Einh. 1 Ausw. Ausl.

1. Am Anfang des Sommer-Semesters . . 58 220 3 1 107 389 222 163 4
2. Am Anfang des Winter-Semesters . . 55 207 3 1 100 366 207 156 3
3. Am 1. Februar 1887 .............................. 55 204 3 1 95 358 206 150 2

Das Zeugnis für den einjährigen Militärdienst haben erhalten, Ostern 1886: 32, 
Michaelis: 18 Schüler, davon sind zu einem praktischen Berufe abgegangen Ostern: 12, 
Michaelis: 5.
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3. Uebersicht über die Abiturienten.
Zum Herbstterm in 1886 hatten sich 4 Abiturienten gemeldet, von denen 2 vorher 

zurücktraten. Das Exam en fand den 9. September unter dem Vorsitze des H errn  
Provinzial-Schulrates Tschackert als Königl. Kommissarius sta tt und erhielten die beiden 
A biturienten das Zeugniss der Reife.
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Beruf.

1 Paul Frey 22. 5.1867 Tarnowitz jüd. Buchhalter Berlin 10 2 >/2 Kaufm.

2 Heinr. Schindler 4 / 12. 1803 Reichen
stein

kath. Hüttenass. Gleiwitz 10'/2 2 1 /2 Postf.

Zum Ostertermin hatten sich 14 Abiturienten gemeldet, von denen 2 nach dem 
schriftlichen Exam en zurücktraten. Die mündliche Prüfung fand den 9. und 10. März 
unter Vorsitz des H errn Provinzial-Schulrats Tschackert als Königl. Kommissarius statt 
Sämtlichen 12 Abiturienten wurde das Zeugnis der Reife zuerkannt, Geppert und 
Hawlitschka unter Befreiung von der mündlichen Prüfung.
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V a t e r s .

ос Йа а
• ri ц-ч> sсЗ
J a h r .

ЬО £
S-SiS a
ф Рн

£ . 2
J a h r .

Beruf.

1 Franz Adamek 13,4.1866 Myslowitz kath Schichtmst. Kattowitz 7 2 Naturw.
2 Arth. Blumenfeld 31/10.1867 Lublinitz jüd. Kaufmann. Lublinitz 10 2 Mediz.
3 Otto Draese 19 /9 .1867 Schlidnau ev. Schichtmst. Zabrze ri 2 Jurispr.
4 Otto Elias 26/7. 1867 Räuden kath. Rentm.a. D. Räuden 3 2 Bankf.
5 Max Fraenkl 18/9. 1869 Gleiwitz jüd. Kaufmann. Gleiwitz 8 2 N. Spr.
6 Wilhelm Geppert 8/4. .1867 Gleiwitz ev. Schlosserm. Gleiwitz 8 2 Theol.
7 Alexander Glos 23/2. 1867 Königshütte kath. Sattlermstr. Königshütte 3 2 Mediz.
8 Vict. Hawlitschka 1/4. 1868 Gleiwitz altk. Oberlehrer Gleiwitz 9 2 Forstf.
9 Gustav Jutsch 4/1. 1864 Gleiwitz kath K u rs  e h n e r m . Gleiwitz 11 2 Theol.

10 Eugen Keintoch 14/3. 1866 Pannewnik kath. Lehrer W a r s c h o w itz , l i  v* 2 Philol.
Kr. P le s s Kr. P le s s

11 Felix Münzer 13/11.1868 Berlin jüd. f  Kaufm. Berlin 8 2 Bankf.
12 Alfred Wolff 25/4. 1867 Zabrze kath. Dr. med. Zabrze 9 Vs 2 Militär.
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Y. Sammlungen von Lehrmitteln.

Die Sammlungen von Lehrmitteln sind in dem abgelaufenen Schuljahr durch die 
etatsmässig zur Verfügung stehenden Summen verm ehrt worden.

Für die Lehrer-Bibliothek wurden neu an geschafft: Gebhard, Aesthetischer K om 
mentar zu den lyrischen Dichtungen des Horaz. Ditti, Geschichte der griechischen 
Literatur. Ratzel, Völkerkunde. Tegge, Studien zur lateinischen Synonymik. Henne am 
R hyn, Kulturgeschichte des deutschen Volkes. Meyer, Griechische Grammatik. K ehr- 
bach, Monumenta Germaniae paedagogica. Gladisch, Cantica der Sophokleischen Tragödie. 
Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf deutschen Schulen und Universitäten 
vom A usgang des Mittelalters bis zur Gegenwart. Pastor, Geschichte der Päpste seit 
dem A usgang des Mittelalters. Ueberweg, Schiller als Historiker und Philosoph.

Für die Schüler-Bibliothek: v. Koppen, Deutsche Kaiserbilder. Heims, U nter
Kriegsflagge des deutschen Reiches. Hoffmann, Jugendbibliothek. Hager, Kaiser W ilhelms- 
Land und der Bismark-Archipel. Jäger, W eltgeschichte. Freitag, Die Ahnen. Scheffel, 
Ekkehard. Philippson, Geschichte der neueren Zeit. Flathe, Geschichte der neuesten 
Zeit. Russ, Die Vögel der Heimat. W iehert, Heinrich von Plauen. Alexis, Der 
falsche W aldemar. Gude, Erläuterungen deutscher Dichtungen. W erner, Drei Monate 
an der Sklavenküste. Berlepsch, Die Alpen in Natur- und Lebensbildern. Stieler, 
Natur- und Lebensbilder aus den Alpen. Höcker, Friedrich der Grosse als Feldherr 
und Herrscher.

A n Geschenken: Ausgaben von verschiedenen Schriftstellern und eine grosse 
Anzahl Unterrichtsbücher von den betreffenden Verlegern.

Die Lehrer-Bibliothek enthält 3706 W erke in 9614 Bänden, die Schüler-Bibliothek 
3255 W erke in 6972 Bänden.
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VI. Stiftungen und Unterstützungen der Schüler.
Die Königl. Stipendien im Betrage von jährlich 3000 Mark wurden halbjährlich 

an eine Anzahl Schüler der A nstalt verteilt.
Die Zinsen der Babka-Stiftung erhielt A lo is  H o ffm a n n  U I.
Die Brettner’sche Prämienstiftung F ra n z  A rn o ld  U .U . und C a rl D z iu k  O III.
Die Zinsen der Czerny-Stiftung für Handwerkersöhne: S a m u e l N e u m a n n  und 

E u g e n  S p e rb e r  U l., E d m u n d  N ie w ie d z o l U IIL , F r i t z  M o ra w ie tz  und A lo is  
S c h y m ik  IV, J o s e p h  M ie rz o w sk i und V a le n tin  W o i ty la k  V.

Die Zinsen der Freundschen Stiftung für den besten lateinischen Abiturienten- 
Aufsatz wurden zu gleichen Teilen gegeben an die Abiturienten W ilh e lm  G e p p e r t  
und E u g e n  K e in to c h .

Die Zinsen des Galbiersschen Legates erhielt M a r t in  W e n z e l  V.
Die des v. Raczekschen Legates E r n s t  S c h in d le r  IV.
Die der K abathschenPräm ien-Stiftung für den besten deutschen Aufsatz V ic to r  

H a w li t s c h k a  O l.
Die der Schlesingerschen Stiftung E r n s t  S c h ik o r a  V.
Die der Liedtkischen Stiftung T h e o p h il  K o h ls d o r f e r  V.
Die der Haenselschen Stiftung F ra n z  R o th e r  U I.
Die der Schaffranekschen Prämien-Stiftung G u s ta v  J u t s c h  0 1 . und H u g o  

R e ic h e l t  U I.
Die der Wolffschen Prämien-Stiftung M ax  G ru n w a ld  O IL
Die der Nieberdingschen Stiftung J o s e p h  G ru n d  U I.

Die Gymnasial - Krankenkasse schloss am 1. Juli 1887 mit einem Bestände von 
8197 M ark 61 Pfg. in W ertpapieren und 164' M ark 32 Pfg bar.

Das Kapital der Stiftung für Hinterbliebene von Lehrern des Gymnasiums 
beträg t gegenw ärtig 8775 M ark in W ertpapieren und 66 M ark 62 Pfg in verzinslich 
angelegten Spareinlagen bei dem hiesigen Vorschussverein. A n Unterstützungen wurden 
gezahlt 300 Mark.

Im Mai 1886 überwies die hiesige Sektion des Gebirgsvereins der Grafschaft 
Glatz der Anstalt 36 Mk. als U nterstützung zu einem Ferienausfluge für einen geeigneten 
Schüler. Ich spreche dafür dem Verein den gebührenden Dank aus. Das Reise- 
Stipendium erhielt C a r l  N e u g e b a u e r  O l.
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Vil. Mitteilungen an die Schüler und deren Eltern.

Sonnabend den 2. April Vorm. 8 U hr findet ein feierlicher Gottesdienst in der 
Gymnasialkirche statt. Um  9 U hr beginnt der Festaktus auf der A ula mit der E n t
lassung der Abiturienten. Nach Beendigung desselben wird das Ergebnis der V er
setzung der Schüler in den einzelnen Klassen mitgeteilt werden.

1. Chor aus dem Oratorium: „Die Jahreszeiten“, von Haydn.
2. Lateinische Rede des Abiturienten W ilhelm Geppert. De Gcrmanorum moribus,
3. Deutsche Abschiedsrede des Abiturienten Gustav Jutsch.
4. Psalm 43 von Mendelssohn.
5. Abschiedsrede an die Abiturienten vom Unterprimaner Otto v. W iese.
6. Entlassung der Abiturienten durch den stellvertretenden Direktor und E r 

teilung der Reifezeugnisse.
7. Lied zur Entlassung der Abiturienten von Altmann.

Das neue Schuljahr beginnt M ontag den 18. April. Die Prüfung und Aufnahme 
in die Sexta findet bereits Sonnabend den 16. April Vorm ittags 9 U hr im neuen 
Klassenhause für die Schüler aus Gleiwitz statt; für auswärtige Schüler M ontag den 
18. A pril Nachmittags 2 U hr ebendaselbst. A n Zeugnissen sind beizubringen: ein 
Taufzeugnis bezw. Geburtsurkunde, ein Impf- bezvv. W iederimpfungs-Attest und ein 
Schulzeugnis. Die Aufnahme in die Sexta findet in der Regel nicht vor dem vollendeten 
9. Lebensjahre statt. Die Neuaufgenommenen haben an Inskriptionsgeld 3 Mark, an 
Schulgeld vierteljährlich 25 Mk. zu entrichten.

Die auswärtigen Schüler bezw. deren Eltern haben für die W ahl ihrer Pensionen 
den R a t des Direktors und dessen Genehmigung einzuholen. Es empfiehlt sich dringend 
Schüler aus Zabrze und anderen näher gelegenen Orten, wenn irgend möglich, hier am 
Orte in Pensionen dauernd unterzubringen. W o dies nicht möglich ist, muss nachge
wiesen werden, dass die betreffenden Schüler in der Zeit vor dem Vormittagsunterrichte 
und w ährend der Mittagspause in hiesigen Pensionen untergebracht sind.

E. Steinmetz, Oberlehrer.



Zu den griechischen Lyrikern.
N atur und Naturgefülil bei denselben.

 »♦«----------

Die zahlreichen, meistens allgemeinen Betrachtungen und Untersuchungen über 
das Naturgefühl der alten Griechen zeigen nicht unerhebliche Abweichungen von einander. 
E s  scheint uns das grösstenteils seinen Grund darin zu haben, dass man nicht immer 
eine ausreichende Zahl von bezüglichen Stellen der Schriftsteller in Betracht zog. W ir 
wollen daher bei einer G attung der Litteratur, der lyrischen Poesie, in welcher ja bei 
den neueren Völkern das Naturgefühl besonders hervortritt, den Versuch machen die 
betreffenden Stellen zusammen zu tragen. Unseres W issens ist das noch nicht geschehen, 
und es möchte eine solche Zusammenstellung dem einen oder anderen willkommen sein.

W ir beginnen mit der organischen N atur und geben zunächst die Stellen in 
denen Tiere erwähnt werden. (Nach Bergks Poetae graeci lyrici.)
T y r ta e u s .

No. 6.
"flöTtEß O VOl pLEyáXoiS «ySíECÍZ TEipÓflSVOl.

No. 13.
ÆSoovoS ôs A to rres  è'xùov èv бт?/%£бг Эицог.

S o lon .
No. i i . v. 5.

vpÈ aìv ô ’ els jusr tn a fíro s áXánsHoS lyveG i ß a iv s i.

No. 37. v. 6.
cbs sv  k v 6 ív TtoXkaiôiv éôTpácpi/v Ä vxoS.

P h o c y lid e s .
No. 3.

6voS ßX oövpvS  —  ïn n o v  yazrz/EtfUz/f — n vvô s  — pskiöörjS .

{à n ò  toûvôs yevovTO < p v \a  yvva m sio o v)

T h e o g n is . 
v. 126.

n p iv  neip?fèsir/Ç wöTtsp v r to ß v y io v .
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V. 2 15-

v. 257-

v. 293-

v. 347- 

v- 55і - 

v. 815. 

v. 88g.

v- 939- 

v. 949.

v. 986. 

v. 996.

TIovXvTiov ópyifv ic>xe TtoXvTtXÓHov, os поті пітрц, 
тг) яроъоргЪ'/бу, t o îo S iSeìv ìquivi).

"Innos ¿усю KatXi) чаї áeSAíi), « А Л . «  яашбтоу 
d vô p a  qiépGO.

Ovôs Xéojv a iù  к р іа  Sa í w ra p  àXXar p iv ïpnrfi 
маї xparepov пер ¿óvr àypei dp i/yarb /.

êyœ ôè kvcův è.nèpi)6a yapctSptjr.

â A À ’ ïnnoiS iußaXXe тауиптергоібі yaXtvoik.

Boùs poi ¿ni yXd)66r/S кратеры nodi XàB, ¿nißaivatv.

(¿H vnóÔ G D v ¿ m ß d v T a

ïnnoov.

Où ôvva'pai q)ODvr) Xiy átiôépev собпер áifôaív.

Ne ß  p à v  óntB, tXdqioio Xéoov cSs áXm n  en o ň  oá S 

поббї H a T o tip á p i¡ )a S  аїрато? oi’m  into v .

ori S’ ї п п а о у  ò p p i )  y í v E T a i  d  хит é p i ) ,

a i r e  d v a x r a  q ) é p o v 6 i  б о р и б б б о у  è S n ò v o v  à v ô p c ô v

XdßpcaS,  nvpoqjópcp repnópevai neSiœ.

yvohfS у  о ббоу  оусоу HpÉ66oveÇ r/p íovo i.

Im folgenden Verse gehört p o o w y a s  i n n o v i  nicht unm ittelbar hierher, d a  nicht 
wirkliche Pferde gemeint sind, 

v. 1197.
"OpvňoS (f)GúV)/v, П оХипаЇбі/, o 'ß v  ß o c o ö i / i  

r j x o v ö ’, ŕ/те ß p o T o lS  dyyeX oS  i/ХЭ’ àpÒTov 

c b p a io v  x a i  рог x p a S ii/v  i n  b r a ß t  p eX a iva v .

v. 1201.
ovSè p o i r/p iovoi xvqjoov еХхоибгу Ьрбтроу.
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v. I 249-

v. 1253-

V . 1 2 5 6 .  

V . I 2Ó I .  

V . I 2Ó7-

A n tim a c h u s .  
No. 6.

A rc h ilo c h u s . 
No. 21,

/7 0 7 , (Ti) n iv  avTccS Inno?., ènei иргЭ&у ¿норёбЭ?/5 
avBiS ¿ni öTotSpouS

"OXßioS, a> n a ïôés те сріХог н а \ poó ' v x ^  in n 01 

S ifpevT ai те u v  v t í . —  v. 1255 ganz ähnlich.

öS інтгуогбі noXvnXáyHTOiGiv ô polo?.

íktívov à y хібтp ò tyo v .

Паї? те naì inno? òpolov ¿'jez vó o v  ovre y à p  inno? 
f)vioxov ìtXaiti etc.

’Н ит е н а щ В ,  

S ijm r )?  à X p v p ò v  el?’ n é X a y o S .

”t ì S e  б'сюбт ò r o v  p d x li • 
von einer Gegend.

No. 74. v. 7.
p p S ’ ет ан деХсрїбг Э р p e í аут ареіф азут аї v o  p ¿ y .

No. 86.

No. 89.

A h ’ó?  ті? а гЭ р ю п сю у  оде,

eòi à p  àXoónrjB, наіето? S v v c o v í i jv

'¿ p i ž a v .

nížrjKoS  — à X œ m jS  xep ô a X èrj 

n V H r Ò y  ¿Xo v 6 a  УООУ.

S im o n id e s  A m o rg in u s .
No. 5.

’'АЭ1/Х0 ? in  пер ncòXo? ais ¿Í p a  Tp¿xí l - 

No. 7. führt denselben Gedanken wie Phocylides N0. 3 weitläufiger 
N0. 8.

" ilön ep  eyx^XvS катауХогои.

aus.
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No. g.
’E pœ ô ià s y a tp  íy ^ e X v v  M a ia v ô p h jv  

r p ío p x o v  evpoòv  ьбЪ ’юут dcpeíÄero.

No. i i .
O ló v  те XV û o s o v  M a ia v ô p ío v .

No. 12.
2 n \ á y x ’ àpnéxovT SS’ аит ін  I h t ív o v  S ím /v .

No. 14.
Ovm. div t i s  ovT oj в а б н іо іі  è v  o v p e ó iv  

à v r jp  XéovT iô e i0 s v  o v ô s  n á p ô /x X iv ,

pOVVOS ÖTtVVypr/ 6 vp .7tS6 cbv EV áTptXTtCp.

No. 15.
&VVVO161 TEVŽÍS, HGlßloißl HCûpiÔSS.

No. 18.
K a l  6 a v X a  ß a lv o r v , In n o i (¿S н оры уЬ /Я .

H ip p o n a x .
N0. 2.

d p  p o  p o s  naiJ t/S .

A n a n iu s .
No. 5. verschiedene Tiere als Nahrungsm ittel zu verschiedenen Zeiten. 

A lc m a n n .
N0. 26.

ß d X s  Sr) ß d X s  HtfpvXoS tïr jv ,

ÓS т èrti K v p a r o s  a  y  líos d p 1 dX xuávsÓ Ô i тіотг/таї 

vpX eyès ijT op è'xa ,v i àXiTcàpipvpoS s ïa p o S  ô p v iS .

N0. 28.
(V ^  »

сйбт

òpvetS' lè p a x o s  v n s p m a p s v w .

N0. 60.
E v ô o v 6 iv

EpTtsrd Ъ 'об б а  rpécpsi p é X a iv a  y a l a ,

Э р Р &  т’ орЕ бхш ої н а ї yévoS  p s X i6 6 â v  

н а і H va iô a X  i v  ß s y ^ s ö i n opcp o p sa s à X ôs •

E vS o vô iv  <S’ Ô ï c û v m v  

q )v X a  T a v v T tT sp v y w v .

N0. 67.
O îô a  ô ’ó p v íx o jv  rá p a o s  

n d v r o jv .
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S a p p h o .
No. i. v. 9.

KáXoi ôé 6’à y o v  
oûheeS’ бтрои^ог nepi ya ?  peXaívaS  
nvK va  ôivevvTtS nrép' à n ’’ oopávco a 'tìe -  

po£ Sià реббоа.
No. 39.

A lc a e u s . 
No. 37.

У Про? dyyeXo? ifiepócpcovo? ár/Sojr.

"Кпта^о v аібт брпЭе? gImvv 
aÏETOv éža n iva ?  q) á  verra .

No. 39. Trinklied. Schilderung der Hitze.
à'xEi S’ eh neráXaov Fáôea téttiB,, m e p v y n jv  d‘ tino  
nanxéei X iy v p a v  àoiôav.

No. 84.

No. 97.

S te s ic h o ru s . 
No. 36.

No. 49.

Ib y c u s .
No. 2.

No. 4. 

No. 7. 

No. 8.

No. 22.

’’ОрггЪе? rire? oïô’î оЗмеагш ya?  r á m )  neppàroav  
-qX^ov navèXone? noixiXqÔEtpoi ra rve ín rep o i.

’EXáqjca ôk ßpopo? ¿v бтг/Эебг qmei q>ófEpo?.

"Orav r/po? ш ра  не.Хавг] д;гЛг5йЖ. .

KoiXcovvxoov ïnnoDv npvra v i? ’, Побегбоїу.

alóre (pepé¿¡vyo? inno?’ àeSrXoq)ópo? norí y t /p a ï  àÌKcov 
6 v v  о’хЕбсрі Ч/оої? è? dpiX X av £ßa.

¿Jbjp\ od ер i Xe Supe, ravunrepo?  d?  о на  nopqivpi?.

T a p o ?  d  u n  vo? нХиго? орЭро? iyeípij6 iv àijdóva?.

noiHÍXai navÉXone?, aioXóÔEipoi XaSinopqjupióe?, н а і àXxvove?  
ravvöinrepoi.

npóôSe ô è v ir  neô' à v a p tr a r  
¡X^ue? w poqtáyoi vÉporro.
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A n a c re o n .
No. 51.

No. 67.

S im o n id e s . 
No. 12.

No. 30.

No. 32. 

No. 40.

No. 47. 

No. 73.

No. 74.

No. 80 B.

P r a x i l la .
No. 4.

’AyavooS o ld  те v e ß p o v  v e o S tr /X é a  

yaXa^rrfvôľ, о б d  ¿v vArjS керо ібб і/Ç 

a T io A s u p S e is  v  nò p r /T p ò s  ¿TtTor/äp.

' AôvpeXéS', у а р ге б б а  jfAzdoř.

c S p a v  и а Х е о г б г и  i m y b ô v i o i  

i p à v  n a i ò o T p ó t p o v  n o i n í X a í  

t i X a v ó v o S .

O í o s  ( ò è  n v o o v )  à v à  А  сет  10 v  à v B e p ó t r  т гед іо у  

п е т а т а ї  O d v a r o v  н е р о е б б а  

e v p é p e v  p a r e v o o v  è X à c p c p -

т а у  p & é n  a v x é y a  6 T p é q > o i6 a v  v y p ó v  те п а р а  

n  á  V T  е л  o l f x o v .

( ¿ я е ї а  y à p ,  o v ô e  T a v v n T t p v y o v  p v í a s  

o v  т б б а  р е т а б т а б і $ .

Т о й  н а і а л е г р ё б г о г  лотооуто

o p v t S t Ç  ї і л е р  K E c p a X à S ',  à v à  ô ' l y c é e s  ô p ^ o i

H v a v é o v  ê ê  v ô a r o S  à X X o v r o  н а Х а  6v v  d o i ô a .

' O p i X e ï  ô ’d v S e ô i v ,  (o¿re) р е Х і б б а  

S a r S 'Ò K  p é X i  p i j ô o p ê v a .

E ù r  à r / ô ô v e s  n o X v K w T i X o i ,  

x X ü o p a v x w t s  1 e l a p i v a i .

" A y y e X e  h X v t ù  ¿ a p o s  à S v ô ô p o v ,

H v a v é a  x ^ X iô o î .

'  A p i p ô e p œ v ’ а Х Ы т с о р .

' Y t t o  n a v i i  X ïâ c p  б н о р л і о у ,  сю ’т а 'ір е , с р и Х а б б е о .
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B a c c h y lid e s .
No. 13.

’E v  Se S i ô a p o ô í T o i í  T T Ó p n a £ ,iv  a i S a v  
%

ù p a x v a v  їбтог nkXovrm.
P in d a r .

OL XL v. 19.
rò y  á  p

ê ^ c p v è s  o iÍT  a ïS tG jv  а Х а 'т р ё ,

o v T  ¿ p i ß p o p o i  X éo vT eS ' ô i a X X d ë a i v T O  rjíioS '.

Pyth  I. V .  6.
evSeï ô ’â v à  бнсітгтср z/zòr «/бтоГ, оокеїау n r é p v y ' арсротерооЭеу jarÄofümS, 
âpXÔÇ oIcůvúov, HeXaivwTtiv S 'tn i  oí yeqiéXav

аукуХаэ ираті, yX etpápcûv à S ù  нХаібтроу., naréxB vaS  ô Sè нуооббюу 
v y p ò v  v û j t o v  ałaopep reais  

ріпаїбі натабхбреуо?.
Pyth II. v. 77.

ò p ya ìs  á r e v ti  àXccnincùv їкеХої.

Pyth IV. v. 161.
Séppat те Kpiov ß a ’ä u p a X X o v.

Pyth V. v. 57.
h e ì v Óv  y e  H a i  ß a p v H o p j w i  

Xèo-'TES n  e p i  S e i  p a r  i q t v y o v  etc.
v. 112.

Э а р б о г  те T o c v v n T E p o iS  è v  č p v i S i v  u Iet ò s  е п Х ет о .

P y th . IX . v. 58.
Aißuoc  —  o m  ауусюта Sr/pœ v.

P y th . X II. v. 2.
ppXoßoTov 'A x p á y a v T O S .

Nem. IV. v. 62.
'ä р а б и  p a  x ń  ушу те Хеоутоэу б’ 

o V u j a r  ÒB.VTCÌTOVS а и р а  у  т 

і/ беїуотатеюу бх<ібаіь òSÓvtoov.

Nem. V. v. 21.
п а ї n é p a v  nóvToio n áX X ovr аіетоі.

Nem. VI. v. 64.
SeXcpìvi не у Taxos S ì dXpas 
elnaßopai МеХрбіау.
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Isth. IV. v. 45.
тбХца у  à  р  elhœS 

S i ì f i ò v  i f n ß p z p i T a v  4ò r ì p a i v  X e o v t c ú v

t v  nóvcp- prjTiv ô ’àXaoTirfB,t a k r o v  á r  ( iv a n ir v a p tv a  p o p ß o v  iGyti-

Frg. 106.

123.

152.

158.

221.

222.

234-

235-

237-

:38.

2 3 9 -

'A nò T a tvy iro io  p s v  A á i ta iv a v

tn i  Ž r/p6 t Hvroe Tpécptiv n v m v w r a r o v  t p n t r o v

2 н у р г а і  ô'ès a p t\B ,iv  yX á yo vS

a ïy e s  ¿SoyoÓTarai.

ip à v  р е Х іб б а г  т сіно p a i.

M sX ißöorevH T cov ні/pico v  

è p à  yXvHtpGůTtpoS òpcpci.

T als ì tp a ìó i р іХ ібба ї?  rè p n tra i.

'AtXKonòòcov p t v  Tiv tvcp p a iro iß iv  ïnncov.

Аго^ n a is  о уруббъ '

K tîv o v  o v  б і/s o v ô s  hîs ô á m t i .

' Ycp a p p a ô iv  ïnnoS , 
èv 8’dpôrpcp ßovS' п а р а  v a v v  8'fàuci тахібта StXcpís 

нсіпрср Ô è ß a u X tv o v ra  cpóvov K v v a  xPV tX u fàvpov êësvpeïv .

' AX iov ô 'èp fà i^ o p a i StXcplvos v n ó n p i6 iv  

rò v  p t v  cxKvpovoS t v  n ó v r o v  n tX à y ti  

avXoov ¿HÍvr/б ’ tp a r ò v  ptXoS.

"ОтбЭе Sè H tìpa i S p a ó tia v  

àXontHoov S a v^ ò s  Xtcov.

’’jEvS'a oì n o ìp v a i u riX evovra i n iinpoov  

XsóvTOJv re.

’la y e l  ß a p vc p B c yn ra v  à y tX a i Atóvrcov.
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Man sieht, dass Tiere der verschiedensten A rt häufig Vorkommen, zahme und 
wilde, Land- und Seetiere, Vögel und Säugetiere, ja  auch mehrere A rten von Insekten. 
Zuweilen werden uns nur die Namen genannt, das ist aber an sich schon ein Beweis 
wenigstens von Interesse an der N atur; oft jedoch werden den Namen Epitheta bei
gefügt, welche das Aeussere, die Gewohnheiten, den Charakter der Thiere anschaulich 
bezeichnen; das kann man offenbar als ein tieferes Eingehen auf die Natur ansehen. 
Noch mehr zeigt sich dieses in den so zahlreichen Vergleichen der Tiere, ihres W esens 
und Treibens mit den Verhältnissen und der Thätigkeit der Menschen. Hingebende, ja 
liebevolle Beschäftigung mit dem Tierleben lässt sich nach den angeführten Stellen 
unsem  Dichtem  gewiss nicht absprechen. Hervorzuheben ist Alemán 67. Es fehlt 
jedoch auch nicht an Andeutungen eines gewissen Naturgefühls, wie 

Alemán 60. E v ô o v 6 iv  etc.
Ibycus 7. TäfxoS' äÜTTvoS'. ,

Anacreon 67.
Simonides 74.
Pindar ff g. 123, 152, 158.

Ziehen wir endlich ausser Alcmans lieblichen Versen N0. 26, von denen so 
manche neueren Lieder z. B.: „Ich wollt’ ich w är ein Vögelein“ als Variationen ange
sehen werden könnten, die Anacreontea und die Carmina popularía, bei denen sich freilich 
nicht bestimmen lässt, ob sie nicht aus sehr später Zeit stammen, in betracht, so werden 
wir sicher „Spuren von dem sentimentalischen Interesse, mit welchem wir Neueren an 
Naturscenen und Naturcharactëren hangen können“, antreffen (Schiller) in Anacr. 25 und 
Carm. pop. 41 zwei hübschen Liedern auf die Schwalbe.

Uebrigens m ag bemerkt werden, dass bei Pindar verhältnismässig wenig von 
Tieren die R ede ist, was sich bei dem Charakter seiner Poesie allerdings von vornherein 
erwarten liesse.

Das Pflanzenreich ist etwas seltener herangezogen:
T y r ta e u s .

ї ї .  v. 28.
¿'(pp ¿раті/S rjßtjS à y A a ò v  dvSoS  i XV

M im n e rm u s . 2.
‘Hjiieis 8 ’ o là  те cpvAAa cpvei n o A v a v b io i copy 

lapo? , от a  lip’ a v y ŕ /í  avS sT a i ijsAíov,
toîS ЫеК.01 T ti/xviov tn i x p ó v o v  äv'pEöiv t/ßr/S 

T t p n ó p t ä a  . . .

pívvv'äot 8h уіууЕтаг r¡ß r ji
к а р п а ?  . . .
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12. v. з-

Solo n.

4- v- 36.

25-

Theognis. 

v. 105.

v. 452.

fjOÔoôatHTvAoS ’Hoós.

a v a ív e i  S ’c iti] í d vS ea t (p v ó f isv a .

”ЕбЪ' r}ßffi ¿рат оїбгу i n  а гЭ еб г .

¿IsiXoùs e v  EpôovTi p a t  m o r  l i t t ]  x ^ P 15 i ó t í v

1 6 0 V  п а ї бпЕІрЕіу n ó v to v  áAôff noA it/S .

OVTE y á p  d v  n ó v to v  бпЕІрсоуß o t^ v  A ifiov  à pcpS . . .

X p v 6 ó v  . . .

a k t  ô 'a v ž o s  і х ег x a ž a p o v .

v. 536.
O vtE  y à p  e h  б к іА А г /S  p ó ô a  epvE tai o v ô ’ v á x iv S o Z ,  

OVtE n o ť  EH ÓOliApS tEKVOV éAEvŽÉpiov.

v. 879 — 883.

H i v  o ïv o v , r ò v  ép o i HopvcpyS v n o  T r /v y é to io

ä ¡хпеАоі r /v sy K a v , r á s  iq iv tE v ô ’ ô yépoov  

o vp so S  év  ß? }6 6 y6 t, %£оїбг qúAos & £Ó ripos,

ін  nA aravtC íTouvroS ip v x p ò v  v S œ p  i n d y  ta v .

v. 994.

v. 1007.

v. 1018. 

v. 1069.

V. I I 94. 

V . 1200.

n a is  Koikòv d v S ’os è'xaov.

(ein schöner Knabe).

бер p a  n s  r)ßoc 

à y A a ó v  exvžoS Uyaov.

ifíopoov exv'äos ó p p A i H Í t j S .

"AeppovES á v S p c v n o i n a l vrjn to i, o ttE  S a v ó v ta S  

h\ u ío v 6 \  o vS ’ r/ßffS exvžoS àn o A A vp E vo v .

t ò  S v A o v  rj ónA rjpòv y ìv E ta i  p a A a m v .

o t t i  p o i  EiíavŽEíS аААог ^ x o vß iv  à y p o v S .



v. I 275-

V. 1305- 

V . 1 3 3 2 .

v. 1339-

V . 1 3 4 8 .

Jon .
ï .  V . IO .

8. v. і.
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' D .p m o s  x a i  ’'E p c o s  t n i r i W s T a i ,  т /г -т а  п е р  y t f  

a v ž s ô i ľ  d a p i v o ì s  3yj?ÀÀ£z á iž o p tv r ) .

о т і  n a i S e í a S  n o X v r / p á r o u  a v ž o s .

í£ ,n s K v T tp o y sv o v S  ôúopov lo ô re q iá v o v .

év 6 T sq )á v o v  K vžep e ír jS

dasselbe an anderen Stellen.

ira tôeb /S  d v ž o s  è'yovr’ èpv tró v . 

r o n  y a ip e iv  (pàppocK ov avT ocpvès.

К а ї р е  p e X a p n e r a X o t S ,  E v p i n í ô r f ,  è v  y v á \ o i 6i v  

П  i s  p í a s  . . .

P la to .
32.

n o p q ) v p é o i s  p r j X o r ó i v  ё о т б т а  — S é v S p e 66i v  е и т ге т а Х о їб г  — i v  н а \ и н е б б г  p ó ô c o v .  

A rc h ilo c h u s .
2 9 .

б*-

H ip p o n a x .
2 .

34-

yE x o v 6 a  Ъ а Х Х о у  pvp 6 iv? js  ¿терті e t  о  

p o ô i / S  те H a X ó v  á v ä o s , r/ Sé o ì  к о р і ]  

o o p o v S  н а т е б н і а ^ е  п а ї  p E r á c p p e v a .

”Е а  n á p o v  u n ì  б и к а  н е їга .

T o i ó v ô e  ô á q > v r ] S  k X á ô o v  ¿ y œ v .

BáXXovres é r  X eipw vi Hai p à n ic o  vres  

п р а б а б і н а ї бніХХубгг, сюблер (pá p  р а н о  v.

2 v u i ] v  p éX a iv a v , ápn éX ov н а б і у г г / T ì j v .



37-

8 o.

14

tí) v  K p a ^ ß r/v  
rr¡v Im á íp vX k o v  . . .

M i]5 f. pnipúX Xíiľ A eß iS ir/v  ібх<і$' ін  K a p avS caX ov . 

ÏBrèfpavov e ïxov  HoxxvprjXajv ч а ї p ívžtfS .

A n a n iu s .

5-
Verschiedene Naturprodukte als Speisen. 

H e rm ip p u s .

A le m a n . 
16.

I 7‘

26. v. 3.

58.

Tas XwxeptyEûjS ôè jc j /j íí  ió ^ á d a S .

r ó v ô ’ i \ ix p v 6 û j  TtuXsoova 

Hrjparoo H vnaipců.

'E p i,  AotToìSa, téo ô a vx y o tp ó p o r .

in i m i p a r o s  a v S ’oS.

' P in a r  č  pos à vS èo v  vX a  

N vktòs peX aívaS  бт іргог.

S ap p h o .
2 . v . 1 4 .

X X œ porépa ô i  noíaS  —  i  p p i.

4-
'’A pqň  Se (p ú xpor heX/xSei Si v6óa>v 

p a X ívo jv , afàuO ôopévœ v SÈ cpvXXwr 
hod p a  н а т а р р Е Ї .

ЗО-

42.

54-

XpvöEioi S 'ipißiv'äoi èn à io  v  ao v  irpvorro . 

àvepoS  хат opoS S p v ó iv  ір п іб ш г .  

n ó a s  Ttpev àrS oS  p d X a x o v  ратЕїбаї.
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68.

93-

94-

104-

A lc a e u s .
39. v. 6.

45-

55-

6i .

63-

Ib y c u s .

5-

6.

8 .

où yà p  neôéxsis ßpoSoov rœv èn I I  и  p ía s .

Olov то yXvHvpaXov ¿psvSsTat акрор íV  vöSrp 
(ікро v tri à x  рот á r cp- XíXcľÚovTO ôè paXo6pón?/cS, 
otl p á v  ¿хХеХ(хЪоут\  «ЯЛ’ où к èôùvavr ¿хіхеб^аг.

O ïav ra v  vax ivSov èv оиребі noi p ív  fS âvôpes
поббі хатабтеі/Зоібг, Xe*p a i ô’imnopcpvpei àvjìoS . . . .

öpnaxi ftpaôívco бе коіХібт ІїнабЗсо.

à v S a  xa ì 6xóXvpoS.

' HpoS àv^spóevToS ixa io v  èpxopèvoio.

’IónXoH ä y v a  2ánq)0t.

TepévaS ávžoS onw pas.

"Asieov a p p i  rá v  lôxoXnov.

'H pi p ív  a ï  te K vôœ viai 
prjXíÔES àpSópEvai poav  
¿к noTapcòv, ïva napSivoov 
HtjnoS axt/paroS , a ï  т oivavSíSEí 
avSópEvai 6xiEpoì6iv vtp’ EpvEöiv 
olvapiois SaXÉSotetv.

6È p èv  K vnp is x a i Tleižúó . . • poôéoióiv ¿v dvÒE6i Spéipav.

M vpTa te xa ì їа  наі bXixpv6oS 
p a X a  те наг póSa наі TÉpEiva ô dip va.

Tov pEv nsrdXoiöiv èn' анротатоібг SavSoìÓi поінїХаї navÈXonES.
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A n a c re o n .

37-

41.

78.

S im o n id e s .
10.

ІЗ-

Зо-

47-

57-

148. V .  2.

dyp ioov  6 íX ívm v  findet sich mehrfach. 

Ó r e q j a y o v T a í  те Ivyoo .

peXatpcpvWcf) ôácpva x X w p à  т ¿Xatía таутаХі^еі.

TíS 6г/ T oo v  y e  T v v  ToGàsSe nhaX G i pvproov  
1/ GrecpávoiGi робсоу àveôr/бато víxaS  

êv àyoovi rtepiKTiôvœv \

evôeyôpoy à y X a à v  ¿Jiàs 

rèpevoS.

Лаотіоу ауЭ ероеу neôiov.

'’OpiXeî 6’ /хуЪебгу pèXiGGa 

äv'ŽeGi T elapivoïGiy.

mGGocpôpoiS èni ö i ^ v p a p ß o i S  —  

p Í T p a iG i  ôe H a i pó ô o jy  àcoroiS.

P ra x il la .
2.

XeÍTtoo .

?’/ôè н а ї ( ¿ p a í o v S  GiHVOvS н а і p i ¡Xa п а ї o y y y a s .

M e la n ip p id e s .
і.

i j ÿ  ìe p ó 6 a iip v y  X lß a y o v  evœôeiS те ą>oiyinaS н а б іа у  те рат еибаї, 
тереуа 2 v p i a  блеррат а.

C a l l i s t r a t i  S co lion ..
’E y  p v p r o v  иХ аб і то ßiqjoS еро p i f  б ал.

F r a g m e n ta  a d e sp o ta .
Bergk і .

' i l s  ¿ v  eyivánoGaS н а ї à v à  трі/x e ìa v  òv&iviv 

qui o vr a i раХ аиооу ауЭ ’еа ХеиноЇаоу.
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P i n d a r .
01. VI.

Ol. V ili. 

Ol. IX.

v. 48.

Pyth  III. 

Pyth IV.

Pyth IX. 

v. 58. 

Pyth X. 

Nem. IV. 

Nem. V. 

Nem. VI.

54 seq.
HÉHpvTTTo y à p  Öyoivrp ß a r ia  т èv сілеіріта),

ïojv В,ауЪа1б1 x a ì rtupnopcpvpoiS антїбі ß sß p sy p sv o S

баора.-
T spn vàs d’ènei хрибобт еф ауою  X aßev  

n a p jtò v  "H ßaS  . . . .  

v. 9.
«АЛ.’ <м П іб а е  e iiôevôpov in  ’AXcpecp «Або?.

V. 20.

A o n p w v  in aeïpovT i p a r é p ’ àyX acS evS pov . 

а уЭ е а  ô’v p y œ y

уеоэгёроэу. 

v. 36.
T toW àv öpei л о р  ¿5 èi/ds 

б л  è p  p a r  os tv 's  о pò v аібтюбеу vX av. 

v. 263 seq.
ei у  d p  Tii oßovS' òEvTÓpcp леХікеї 

¿Eepeíiprf к а р  p e y á X a í  ô p v ó í ,  a lö x v v y  Sé oi S a p rà  v  eîôoS 

и а ї срЭгУохарло? еоїба ôiôoî tpâqtoy лер"1 a v r a i ,  

е ї лоте x ELPŻPl0V n v P іЕіщ т аг XoiöSiov, 
t) 6 v v  ópSaìS m óve66iv бебл о б ііуа іб іу  èpeiôopéva  

p ó x S o y  äXXoií а р с р іл у  б и б га у о у  ¿y теіхебіу, 

èòy ¿pp рооба їба  y  copo v. 

v. 46.
о б б а  re  уЭ'йЗк r/p ivà  фиХХ а уа л ер л ег.

ourе л а у к а р л о з у  фитсоу уі)лоіуоу. 

v. 15.
ßaSvX eipoay v n ò  л  er p a y .  

v. 21.
K a ô p e ïo i v iy  où x  àèxovreS ävS e6 i p íy v v o y .  

v. 6.
ф аіуооу ré p e iv a v  p a ré p  o iv á v S a í о л ш р а у  (ein Vergleich.) 

v. 65.
d y S e  ’O X vpx idôos, (ein Vergleich.)
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Nem. VH. v. 79.
М оїбсі тог Àsipiov ävSrsfxov á  p a .

Nem. Vlil. v. 40.
avSsToti 6' арат а, jA&jpwžS ¿épóaiS оте ôévôpeov.

Tugend aber, sie wächst, wie Bäume durch grünspiegelnde Tropfen des Taues, 
schiessen auf.

Nem. XI. v. 25.
ттар’ evÔévôpG) o'jSüX

v- 39, . ,¿V бхерф  8 ’ o v ť  œ v  pèX a iva i н а  p ň o v  lôconav a p o v p a i ,

ôévô p eá  t ovH täéX n n áôa iS  triaov nepóôoiS

a vS oS  evooôes (pépeiv пХоитшбгоу,
«Л/ť ¿v a peißovT v ч а ї SvaTÒv o vrœ ! & vo?  ауег

p o lp a .

Isthm. IV. v. 17.
v v v  ô ’ a v  p íT ií xeipèp iov noixiA a pr/voòv

ßoq)ov x'àfàv  ®re  cpoiviKÉoiôiv tx v 'Íp ô íV jjó S o ií.

F r g. 75. v. 15— 19; frg. 125; 154; 167. Anacreontea N0. 53 E í? pó 8 o v  eine 
Verherrlichung der Rose ohne besondere poetische Bedeutung.

W enn die Pflanzenwelt seltener und weniger bedeutsam hervortritt als die Tier
welt, so kann man einen Grund dafür darin finden, dass sich in ihr Leben und Thätigkeit 
in viel geringerem Grade geltend macht und daher auch nicht so anziehend auf das lebens
frische und thatkräftige Volk einwirkte. Auch möchte zum Teil die geringere Üppig
keit und Pracht des Pflanzenwuchses es erklären, dass er eine geringere Rolle bei den 
Griechen spielt, als z. B. in der altindischen Poesie. Im allgemeinen werden in den 
angeführten Stellen Pflanzen und Blumen in nicht gerade grosser Mannigfaltigkeit und 
nur nebenbei erwähnt, zu kurzen Vergleichen gebraucht, in übertragener Bedeutung ver
wendet, wie d v ^ o s  rjßrj?, als Bestandteile von Kränzen und dergl. genannt, oder es 
werden Epitheta für Personen und Gegenstände aus den Namen gebildet. Genauere 
Beschreibungen von Pflanzen und Blumen sind selbstverständlich ausgeschlossen; Gestalt, 
Farbe und sonstige Eigenschaften werden mit einzelnen W örtern bezeichnet. Hin und 
wieder wird ihnen grössere Bedeutung beigelegt, wie bei Theognis v. 879 seq. aus einem 
besonderen Grunde, Praxilla N0. 2. Ausgeführte Allegorien wie etwa Heines Lied 
vom Fichtenbaume und der Palme kommen nicht vor, auch Personificationen wie sie 
unsere alten Minnesänger haben, welche Pflanzen in lebendiger Handlung auftreten 
lassen, würde man vergebens suchen. Vereinzelt finden sich cinigermassen selbständige 
Schilderungen vegetativen Lebens, wie bei Jbycus N0. 1 (blühende Apfelbäume, Knospen
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und R anken des W einstocks im Frühlinge). Ausführlicher und schwungvoller spricht 
sich in einem Dithyrambus Pindars frg. 75 die begeisterte Freude über das W ieder
erwachen der Natur im Frühlinge aus.

Anm utige und m ehr oder minder abgerundete Bilder werden uns gegeben in 
einigen weiter ausgeführten Vergleichen. Bei Sappho: Die Blume (die Bedeutung des 
angegebenen Namens lässt sich nicht sicher bestimmen), welche auf den Bergen nieder
getreten wird von den Füssen der Hirten. Schöner noch sind die bekannten drei Verse 
(N0. 93) vom Süssapfel, welche wie die erwähnten auch nur die Hälfte eines Vergleiches 
enthalten. Verglichen wird hier offenbar eine Person, die man vergeblich umwarb (sie 
konnten ihn nicht erreichen), wenn auch daneben an den K opf und die blühenden W angen 
als Hauptsitz der Schönheit gedacht wird. W ir erblicken den Baum im vollen Schmucke 
seiner Krone, die E rnte der Früchte ist vorüber, von den Beschädigungen durch die
selbe ist keine Spur mehr zu sehen; langsam schweift das A uge über die belaubten 
Aeste, es steigt empor gleichsam drei Stufen, welche durch анрср, ä u p o v , акрогат ы  

bezeichnet werden, zu der einen herrlichen Frucht für die allein der ganze Baum da zu 
sein scheint.

Das Mineralreich tritt naturgemäss viel mehr zurück als das Pflanzenreich, es wird 
überhaupt nicht häufig aus demselben etwas erwähnt, und wo es geschieht wird meistens 
nur ein Name genannt, oder ein Stein, ein Metall wird zu einem kurzen Vergleiche ver
wendet; das mehrfach vorkommende ß d ö a v o s  ist als W erkzeug und nicht m ehr als 
N aturgegenstand anzusehen. Edle Steine kommen selten vor. Nur Gold wird öfters 
bei Pindar in ausführlicheren Schilderungen angeführt. Bei der geringen Bedeutsamkeit 
des Gegenstandes erscheint es nicht nötig, die einzelnen hierher gehörenden Stellen 
aufzuführen.

Von näheren Bezeichnungen und Schilderungen von Landschaften wollen wir, 
um R aum  zu sparen, nur die betreffenden Stellen citiren:

Tyrtaeus: N0. 2, v. 4 nur Epitheta N0. 5 ebenso N0. 5, N0. 10 v. 3. — Mim- 
nermus: N0. 9 v. 1. seq., N0. 11 v. 5, N0. 12. — Solon: N0. 3. — Theognis: v. 7, v. 176, 
v. 1087, v> 1216, v. 1277, v. 1292. — Plato: N0. 7 v. 5, N0. 9, N0. 32. — Archilochus: 
N0. 87. — Aleman: No. 46, No. 60 (Schlaf in der Natur). — Alcaeus: No. 17. — 
Jbycus: No. і. — Anacreon: No. 2 v. 5, No. 19. — Simonides: No. 5 v. 17, No. 13, 
No. 30 v. і, No. 167 v. і (Olymp mit Schnee bedeckt). — Bacchylides: N0. 7. — 
Castorio: No. 2. — Pindar: Ol. 11. v. 71 seq. (Schilderung des Aufenthalts der Seligen), 
Ol. 111. v. 22 seq.; Ol. V. v. 9 seq., v. 18; 01. VI. v. 100; Ol. VII. v. 18, v. 62; Ol. Vili, 
v. 9, v. 20, v. 52; Ol. IX. v. 14 seq.; Ol. Xlll. v. 106 seq.; (Aufzählung von Ortschaften); 
Ol. XIV. v. і ; Py th  1. v. 19 seq. ; (Schilderung des feuerspeienden A etna) ; Pyth  VI.
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v. io  seq.; Pyth  IX. v. 5, v. 9 und 10, v. 55, v. 101; Pyth  X. v. 15; Pyth  Xll. v. 2; 
Nem. 1. v. 14; Nem. 11. v. 19; Nem. IV. v. 51 (Gebirge); Nem. IX. v. 40; Nem. XI. v. 40; 
Nem. XI. v. 25; Isth. 1. v. 8 und 9; frg. 87 (Delos); frg. 101; frg. 129 und 130 (Auf
enthalt der Seligen); frg. 201.

In diesen Stellen finden wir Örtlichkeiten grösstenteils nur näher bezeichnet durch 
Adjective oder Genetive von allerdings sehr mannigfaltiger Bedeutung, zuweilen kommen 
auch Vergleiche vor wie ш бт  o v o v  p d x t s  Archilochus N0. 21. Von weiter ausgeführten 
Beschreibungen haben wir Beispiele bei Alemán, Ibycus und Pindar. Zu beachten ist 
dass bei letzterem in Ol. 11. und frg. 129, 130 nicht eine Gegend auf der Oberwelt 
beschrieben wird, und dass wir uns die Gegend nur als bevölkert denken sollen. In 
der prachtvollen Schilderung des Ä tna Pyth. I. sehen wir den Berg in seiner Thätigkeit, 
und diese ist wiederum die W irkung einer Person. Hiernach ist die Landschaftsmalerei 
bei den griechischen Lyrikern von untergeordneter Bedeutung, wie sich auch in der 
gleichzeitigen bildenden K unst kaum Anfänge dieses Zweiges nachweisen lassen.

Das Meer mit seinen Bewohnern, Stürmen und W ogen wird erwähnt oder 
geschildert: Solon: N0. 12, N0. 13 v. 18 seq., v. 43 seq. — Theognis: v. 106, v. 17g,
v. 575, v. 671, v. 691, v. 375. — Alcibiades (in dem ihm fälschlich beigelegtem Epi
gramme.) — Plato: N0. 9 (xa~‘ß£ ^ а А а б б а  cpíXrf). — Archilochus: N0. 5 (ein Gewitter
sturm), N0. 74 wunderbare Erscheinung im Meere.) — Simonides Amorginus: N0, 1 
v. 15, N0. 7 v. 37. — Hipponax N0. 85. — Arion (der ihm fälschlich beigelegte Lob
gesang auf Poseidon). — Alcaeus N0. 18 (Sturm auf dem Meere), N0. 19 (ebenso) N0. 
26, N0. 51. — Anacreon N0. 113. — Simonides No .23, No. 37 (Schilderung einer Seefahrt) 
N0. 78, N0. 96, N0. 97, N0. 104, N0. 114. — Pindar Ol. Vil. v. 61; Ol. Vlil. v. 25; 
Ol. IX. v. 50; Ol. X. v. 10; Ol. Xlll. v. 46; Pyth 11. v. 80; Pyth IX. v. 14; Pyth VI. 
v. 12; Pyth IX. v. 46; Nem. V. v. 21; Nem. VI. v. 64; Nem. VII. v. 79; Jsth. IV. v. 56;

frg- 2 3 5 -
Das Leben und die wechselnde Gestalt des Meeres, dass die meisten von ihnen 

täglich vor A ugen hatten, zog die Griechen mehr an als die unveränderliche Oberfläche 
des Landes. Daher die häufige Erw ähnung des bewegten Elementes, daher Ausdrücke, 
die eine liebevolle Anhänglichkeit beweisen. Hinsichtlich der Schilderungen des Meeres 
und der V orgänge auf demselben stehen sie den Neueren näher als in den landschaft
lichen Schilderungen, sie sind genauer und lebendiger als in diesen. Doch stellten die 
A lten überall an die Phantasie grössere Anforderungen, sie überliessen dem Zuhörer 
die Ausm alung im Einzelnen.

Es erübrigt noch anzugeben, wo Himmel, Gestirne, Lufterscheinungen, Jahres- und 
Tageszeiten erwähnt werden.
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Tyrtaeus: No. n  v. 6 (Sonne). — Mimnermus: No. i v. 8 (ebenso), No. 2 v. i 
(Frühling), v. 2 und v. 8 (Sonne), No. n  v. 5, No. 14 v. 11 (ebenso). — Solon No. 9 
(Gewitter), No. 12 und No. 13 v. 18 (Winde). — Aesopus : v. 4 (Gestirne). — Theognis : 
v. 167 dasselbe v. 616 (Sonne), v. 426 und v. 569 (ebenso) v. 715 (Winde), v. 869 
(Himmelsgewölbe), v. 997, v. 1143, v. 1183 (Sonne), v. 1376 (Nacht). — Sophocles: 
No, 4. — Euripides: No. 2. — Plato: No. 14 und 15 (Gestirne): Archilochus: No. 54 
(Wolke), No. 61 (Gestirne). — Simonides Amorginus: No. 7 v. 39 (Jahreszeit). — Hip- 
ponax: No. 32 (Tageszeit). — Aeschrio: No. 1 (Mond), No. 4 (Regenbogen). — Aleman: 
No. 23 v. 62 (Gestirne), No. 58 (Nacht), No. 76 (Jahreszeiten). — Sappho: No. 3 (Mond 
und Sterne), No. 52 (ebenso), No. 53 (Vollmond), No. 69 (Sonne), No. 95 (Abend und 
Morgen). — Alcaeus: No. 16 (Winde), No. 17 (Schnee), No. 18 (Winde), No. 34 (Regen 
und Frost), No. 45 (Frühling), No. 61 (Jahreszeit). — Stesichorus: No. 36 (Frühling).— 
Ibycus: No. 7 (Tagesanbruch). — Anacreon: No. 6 (Wolke), No. 27 (Sonne), No. 113 
(Sturm). — Simonides: No. 12 (Jahreszeit), No. 57 (Sonne und Mond), No. 74 (Frühling), 
No. 78 (Wind), No. 89 und 99 (Wolke). — Praxilla: No. 2 (Sonne, Sterne, Mond). — 
Timotheus: No. 2 (Mond und Sterne), No. 13 (Sonnengott). — Pindar: Ol. I. v. 6 
(Sonne); 01. IL v. 55 (Gestirn); Ol. X. v. 75 (Mond) v. 80 (Blitz); Ol. XL v. 1 seq. 
(Wind, Regen, W olken); Pyth I. v. 5 (Blitz); Pyth  V. v. 10 (Regen); Pyth VI. v. 10 
(ebenso) Pyth IX . 46 und 48 (Jahreszeit und W inde); Nem. II. v. 11 (Orion, W ortspiel);
Nem. III. v. 78 und Nem. VHI. v. 40 (Tau). — Isth. IV. v. 17 (Schnee), v. 34 (Ge
stirne), v. 54 (Orion); frg. 107 (Sonnen-Schilderung); frg. 142 (Nacht). — Endlich 
Anacreontea N0. 44 (Frühling).

Häufiger als hier kom mt auch bei den modernen Dichtern die Sonne nicht vor; 
zwar finden sich an den angeführten Stellen meistens nur kurze Erwähnungen, doch 
fehlen auch Schilderungen nicht ganz. Der Mond hat bei Sappho einen unverkennbar 
sentimentalen Charakter.

Schliesslich wollen wir nur noch bemerken, dass wenn man den Griechen so 
oft ein wirkliches Naturgefühl abgesprochen hat, dies zum Teil daher rühren mag, dass 
man mit Unrecht eine andere, nämlich ins Einzelne gehende Darstellung der Natur
erscheinungen erwartete.

Sollte man unsere Zusammenstellung unvollständig finden, so möge man eine
Ursache zunächst in der aussergewönlichen Kürze der Zeit sehen, welche uns ver-
stattet war.

Dr. C. Deventer.








