
Jahresberich t
iiber

in

G L A T Z

in dem Sehuljahre 1892—1893,
mit welchem

zu der d ffe n tlic h e n  P ru fu n g  am 27. Marz
und

z u der Sc l i lu s s fe ie r l ic h k e it  am 28. Marz
ergebenst einladet

ćler D irek to r  des Gryrm iasium s
Professor Dr. Heinr. Konr. Stein.

I  n  h  a  1 t :

1) Schulnachrichten. Vom D irek to r.
2) Handschriften und Wiegendrucke der Gymnasial-Bibliothek in Glatz. Teil II. (Schau-

spiele des Glatzer Jesuitenkollegs). Yom Oberlehrer E m il Beck.

Glatz.
Druck von L. Sohirmer. 

1893.
Pi-ogr. 1893. Nr. 184.





I. Allgemeine Lelinerfassung.
i .  T J b e r s io h t  n b e r  d ie  L e b r g e g e n s t a n .d e .

Ł e l ir f ś ie l ie r .
Klassen- und wochentliche Stundenzahl.

Ia. Ib. Ha. Hb lila. ILIb. IV. V. VI. Sa.

Kath. Religionslehre. 2 2 2 2 2 2 2 3 17

Evg. Religionslehre. 2 2 2 2 8

Deutsch und Ge- 
schichtserzahlungen. 3 3 3 3 2 2 3 2

1
3
1 26

Latem. 6 6 6 7 7 7 7 8 8 62

Griechisch. 6 6 6 6 6 6 36

Franzosisch. 2 2 2 3 3 3 4 19

Hebraisch. 2 2 4

Geschichte. 3 3 3 2 2 2 2 17

Erdkunde. 1 1 1 2 2 2 9

Mathematik und 
Rechnen. 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34

Naturwissenschaft. 2 2 2 2 2 10

Physik. 2 2 4

Schreiben. 2 2 4

Zeichnen. 2 2 2 2 2 10

Gesang. Gesangchor 2 2 2 6

Turnen. 2 2 2 2 2 2 12

Summa: 278



2a. Yerteilung der Lehrstunden bis zum 1. Juli 1892.

Ii e Ii r e r. la. lb. Ila. Hb. Ilia. II Ib. IV. V. VI. Zahl der 
Stunden.

1. Professor Dr. Stein, 
Direktor, Ord. d. Ia.

6 Latem. 
3 Gesch.

3 Gesch.

12

2. Professor Dr. Szenic, 
1. O.-L.

4 Mathem. 
2 Pb

4 Mathem. 
ysik.

4 Mathem. i 2 PI
4 Mathem. 
ysik.

20

3. Rotlikegel, 2. O.-L., 
Ord. d. Illb.

3 Gescli. 2 Gesch. 
1 Erdk.

2 Deutsch. 
7 Latein- 
2 Gesch.
1 Erdk.

18

4. Dr. Arens, 3. O.-L., 
Ord. d. Ilb.

3 Deutsch. 
7 Latein. 
6 Griech.

2 Deutsch.

18

5. Sprotte, 4. O.-L., Ord. 
d. Ib.

3 Deutsch. 
6 Griech.

3 Deutsch. 
6 Latein.

18

G. Beck, 5. O.-L.. Ord. 
d. lla.

2 Franz. 2 Franz. 6 Latein. 
2 Franz.

3 Franz. 3 Franz.

18

7. Drźaźdźyński, 1. G.- 
L., Ord. d. IV.

6 Griech. 3 Franz. 7 Latein. 
4 Franz.

20

8. Proliasel, 2. G.-L., 
Ord. d. VI.

6 Griech. 3 Deutsch. 3 Deutsch 
u. 1 Gesch. 
8 Latein. 21

9. Dr. Schneider, 3. G.- 
L., Ord. d. Ilia.

7 Latein. 
6 Griech.

6 Griech. (3 Deutsch)
19

(22)

10. Baldlich, 4. G.-L., 
Ord. d. V.

2 Gesch. 
1 Erdk.

2 Gesch. 
2 Erdk.

2 Deutsch 
u. 1 Gesch. 
8 Latein. 
2 Erdk.

2 Erdk.
22

11. Milller, Rel.-L., 5. G.- 
L., Regens d. Konv.

2 Rei 
2 Heb

i gion. 
raisch.

2 Religion. 
2 Hebr.

2 Religion. 2 Religion. 2 Religion. 2 Religion. 2 Religion. 3 Religion.

21

12. Dr. llanel, Hilfslehr.
[3 Mathem. 
1 2 Naturw.

3 Mathem. 
2 Naturw .

4 Mathem. 
2 Naturw.

2 Naturw. 2 Naturw.
20

8 S t.Tum en.

13. Pfarrer Steffler, ev. 
Relig.-Lehrer.

2 Religion. 2 Rei igion.

4 Reclmen. 
2 Schreih. 
2 Gesang.

4

14. Kalolir, Technischer 
lielirer.

2 Gesang. 14 Reclmen.
28

2 Zeichnen (wahffrei). 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen
<2 ounieiu.
2 Zeichnen 
2 Gesang.

15. Pfarrvikar Frank, 
ev. Relig.-Lehrer.1)

2 Rei gion. 2 Rei gion.
4

16. Partisch, Kandidat.2)
3 Deutsch.

3
4St.Turnen.

*) Derselbe wurde m it dem 1. Ju n i abberufen; an  seine Stelle tra t Herr P farrv ikar M u l le r .
2) Derselbe erte ilte  3 Stunden Deutsch in IV in  Yertretung des H enn  G.-L. Dr. S c h n e i d e r .



2b. Yerteilung der Lehrstunden vom 1. Juli 1892 ab.

L e h r e r. la. Ib. Ua. Ilb. Ilia  Illb IV. V. VI. Zahl der 
Stunden.

1. Professor Dr. Stein, 
Direktor, Ord. d. Ia.

6 Latein. 
3 Gesch.

j 3 Gesch.
12

2. Professor Dr. Szcnic, 
1. O.-L.

4 Mathem. 
2 PI

4 Mathem. 
ysik.

4 Mathem. 
2 PI

4 Mathem. 
ysik. 20

3. Rntlikogel, 2. O.-L., 
Ord. d. Illb.

—

3 Gesch. 2 Gesch. 
1 Erdk.

2 Deutsch. 
7 Latein. 
2 Gesch.
1 Erdk.

18

4. Dr. Arnis. 3. O.-L., 
Ord. d. Ilb.

3 Deutsch. 
7 Latein. 
6 Griech.

2 Deutsch.
18

5. Sprottc, 4. O.-L., Ord. 
d. Ib.

3 Deutsch. 3 Deutsch. 
G Latein.

3 F ranz. 4 F ranz.
19

6. Beck, 5. O.-L., Ord. 
d. Ha.

2 Frań z. 2 Franz. G Latein. 
2 Franz.

3 Franz.
T_,

3 ł  ranz.
18

7. Koriike, 6. O.-L., Ord. 
d. IV.

G Griech. G Griech. 7 Latein.
19

8. Prnliasel, 7. O.-L., 
Ord. d. VI.

G Griech. 3 Deutsch. 3 Deutsch 
u. 1 Gesch. 
8 Latein. 21

9. Dr. Schneider, 8. 0.- 
L., Ord. d. Ilia.

7 Latein. 
6 Griech.

6 Griech. (3I)eutscli)
19

(22 j

10. Baldrich, 9. O.-L., 
Ord. d. V.

2 Gesch. 
1 Erdk.

2 Gesch. 
2 Erdk.

2 Deutsch 
u. 1 Gesch. 
8 Latein. 
2 Erdk.

2 Erdk.

22

11. Miiller, Eel.-L, 10.0.- 
L., Regens d. Konv.

2 Rei 
2 Hebi

gion.
aisch.

2 Religion. 
2 Hebr.

2 Religion. 2 Religion. 2 Religion. 2 Religion. 2 Religion. 3 Religion.

21

12. Kubisty, Hilfslehrer.
3 Mathem 
2 Naturw.

3 Mathem. 
2 Naturw .

4 Mathem. 
2 M aturw.

2 Naturw. 2 Naturw. 20
4 (im S.-S. 8) 
St. Tum  en.

13. Pfarrer Stef Her, ev. 
Relig.-Lehrer.

2  Religion. 2 Religion.

|

4

14. Ksilohr, Technischer 
Lelirer.

2 Gesang.

2 Zeichn. 2 Zeichn. 2 Zeichn.

4 Rechnen. 4 Rechnen. 
2 Schreib. 28

2 Zeichnen (wahlfrei). 1  V, • , u* 2 Gesang.2 Zeichn.
2 Gesang. j

15. Pfarrv. Miiller. ev. 
Relig.-Lehrer.

2 Rei gion. 2 Rei gion.
4

16. Pa rtisch, Kandidat.')
1

3 Deutsch. 3
im S -S. 4) 

St. Turnen.

i) Perselbe erteilte 3 St. Deutsch in IV in  Yertretung des H errn O.-L. Dr. S c h n e i d e r .



• •
3. Ubersiclit des beliandelten Lelirstoffes.

1. Ober-Prima.
K lasse n le h re r : D er D ire k to r .

Religion. a) K a th o lisch e . 2 St. Sittenlehre. Wiederholung der Glaubenslehre. Lehrbuch 
von Koenig. Hr. O.-L. Muller.

b) E yangelisebe. I uud Ila zusammen. 2 St. Erster Teil der Kirchengesehichte. Wieder- 
holung der Kirchengescbichte des Mittelalters. Glaubenslehre im Anschluss an die Confessio 
Augustana, Art. I —XVIII. Lesen des Romerbriefes, Teil I. Wiederholungen aus allen Teilen der 
Religionslehre. Hr. Pfarrer S te ffie r .

Deutsch. 3. St. Lessinga Laokoon und Dramaturgie mit Auswabl; Goethes Iphigenie, Sliake- 
spearśs Julius Ciisar. Lebensbilder von Goethe, Schiller, den Romantikern und neueren Dichtern, 
nach Buschmann III. Lektiire von Lesestiicken aus Buschmanu III. Dispositionsiibungen; Vortrage 
im Anschluss an die Privatlekture; gelegentliche kleinere Ausarbeitungen in der Klasse; Aufsatze. 
Hr. O.-L. S p ro tte .

A ujsatz-Them ata. 1. Warum muss die Laokoongruppe den Ausdruok yerhaltenen Schmerzes an 
sieli tragen? 2. Wie bat Schiller in seinen Balladen die von Lessing im Laokoon fiir die Diclitkunst aufge- 
stellten Gesetze zur Anwendung gebraclit? 3. Woraul ist die Teilnalnne begriindet, die wir fur Iphigenie 
sclion im ersten Aufzuge des Goetheschen Stiickes empfinden? (Klassenarbeit.) 4. Schuld und Siihne in Goethes 
Iphigenie. 5. Die Gegensśitze zwischen Tasso und Antonio in Goethes Tasso. 0. Welche allgemeinen drama- 
tischen Gesetze lassen sieli aus Lessings Hesprechung von Olint und Sophronia ableiten? (Klassenarbeit.) 7. Ist 
das Schicksal des Brutus in Shakespeares Julius Casar ein yerdientes?

Die Themata fur die Prufungeaufsatze waren: a. zu Michaelis 1892: Inwiefern ist das Gebiet derDicht- 
kunst weiter ais das der bildenden Kunst? b. zu Ostern 1893 : Welche Kiimpfe hat Iphigenie in dem Goethe
schen Scliauspiele zu bestelien?

Latein. G St. Tac. Germania c. 1—28. Cic. p. Milone. Kursor. Liyius XXX. — Horat. 
Od. II, III. Epist. I, 1, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 19, 20. Stillehre. Alle 14 Tage eine Klassen- bezw. Haus- 
arbeit. Scliriftliche Ubersetzungen aus dem Schriftsteller in der Klasse. D er D ire k to r .

Grieehisch. 6 St. Lektiire: Tliucyd. Auswabl aus VI und V II; Piat. Protagoras; Priv. Xen. 
Heli. I und II; Hom. Jl. statar. XVI, XVIII, XXII, kurs. XIT, X VII, XXIII. Sopli. Oed. rex. 
Auswendiglernen geeigneter Stellen aus den Dichtern. Grammatische Wiederholungen je nach Be- 
diirfnis. Alle 4 Woclien eine scliriftliche Ubersetzung aus dem Griechischen ins Deutsche aus dem 
Schriftsteller oder audi nach Diktaten in der Klasse. Alle 6 Woclien eine kleine deutsche Aus- 
arbeitung iiber den gelesenen Stoff in der Klasse. Hr. O.-L. K ornke.

Franzosisch. 2 St. Corneille, Le ( .'id; Chateaubriand, Memoires d'Outre-tombe (Auswabl). Im 
Anschlusse an die Lektiire Sprechiibungen und miiiidliche Ubersetzungen ins Franzosische; Grammat. 
Wiederbolungen nach Bediirfnis. Alle 14 Tage eine scliriftliche Ubersetzung aus dem Franz. in der 
Klasse; gelegentlich eine Inhaltsangabe iiber einen gelesenen Abschnitt ais Extemporale. Hr. O.-L. 
Beck.

Hebraisch. 2 St. Xominal-Bildung und Flexion. Die wichtigsten Regeln der Syntax. Gelesen - 
Ausgewahlte Kajiitel aus Exodus, Psalm. 46—65. Hr. O.-L. Mii ller.
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Geschichte und Erdkunde. 3 St. Kcuere Geschichte von 1648 an bis auf die Gegenwart mit 
besonderer Beriicksichtigung der brandenburgisch-preussischen Geschichte. Kacli Stein. Handbuch III. 
Gelegentliche Wiederholungen aus der Erdkunde. Kleinere schriftliche Ausarbeitungen in der Klasse 
iiber ein geschichtliches Thema. D er D irek to r.

Mathematik. 4 St. Abschluss der Stereometrie. Der Koordinatenbegriff und die Grundlehren 
von den Kegelschnitten , Kombinationslehre und der binomische Lehrsatz fur ganze positive Expo- 
nenten. Wiederholung der Planimetrie, Trigonometrie und Arithmetik. Losungen von Aufgaben 
aus allen Gebieten. Naeh Kambly. Alle Yierteljahre zwei Klassenarbeiten und alle sechs Wochen 
eine hausliche Arbeit. Hr. Prof. Dr. Szenic.

M a th e m a t is c h e  A u f g a b e n  be,i d e n  Jłe ifeprM fin igen .
a) M ichaelis 1892: 1. Der Koiiigsbainer Spitzberg bei Glatz bat eine Hohe von h =  716 Meter. AYenn 

er vier Meter hiiher und in der Mitte von oben bis unten hohl wiire, und wenn man oben einen Stein in die 
Offnung hineinfallen liesse, wie lange wiirde dann dieser i tein brauchen, bis er an die Basis ankiime, voraus- 
gesetzt, dass der Fallraum der ersten Sekunde fiinf Meter betrśigt und der I.uftwiderstand unbeaclitet bleibt? 
2) Durch einen Punkt innerlialb eines Kreises eine Sebne zu legen, sodass die Pifferenz der Absclmitte gleicli 
einer gegebenen Linie d ist. 3) Ein gleicbseitiges Preieck, dessen Seite s = 30 Meter ist, ist einem recht- 
winkligen Dreiecke, in welcbem der eine spitze AYinkel « = 40° betragt, eo eingescbrieben, dass eine Seite des 
ersten vom Sclieitel des rechten AVinkeIs an auf der grosseren Katliete liegt und die gegeniiberliegende Spitze 
auf der Hypotenuse sich befindet. "W ie gross ist die Hypotenuse (c) des rechtwinkligen Dreiecks? 4) Wie 
gross ist das Yolumen v eines geraden Kegels, wenn die Grundflacbe g = 24.35(1 qm. und ein dazu paralleler 
Schnitt f = 6,25 qm. und wenn das Produkt der Abstande beider Flaohen von der Spitze des Kegels p = 15 ni ist?

b) zu Os te rn  1893: 1) Wieriel Jahre (n) sind erforderlieh, damit eine zu P — 4 7 2 % gemachte Staats- 
anleibe von C = 12 Millionen Mark amortisiert sei, wenn jahrlich a = 645000 Mark zur Bezablung von Zinsen 
und Tilgung eines Teiles der Anleibe yerwendet werden? 2) Ein Ilreieck zu konstruicren aus zwei Winkeln 
(,? und y) und dem Radius (p) des eingescbriebenen Kreises. 3) Auf einem Berge stebt ein Obelisk. 8'eine 
Spitze ersclieint unter einem Erbobungswinkel von y = 29° 34' 50"; nachdeni man demselben in horizontaler 
Rielitung nm a =  87,6 Meter naber gekommen ist, findet man den Erbobungswinkel — 35° 28' 45". AVie hoeb 
(A) liegt die Spitze des Obelisken iiber der Horizontalen und wie weit (x) ist man in borizontalor Rielitung 
von demselben ent.fernt? 4) AVie sehwer (,S) ist ein gerader eiserner Kegel, wenn seine Oberflache o = 
383,8316 qcm., die Seite s dreimal grosser, ais der Halbmesser (y) der Grundflacbe und das specifische Gewich 
( = 7,2 ist?

Physik. 2 St. Einige Absclmitte aus der Mechanik fest er, fliissiger und luftformiger Korper. 
Optik. Nach Trappe. Mathematische Geographie. Kiirzere Ausarbeitungen in der Klasse iiber 
durcligenoinmene Absclmitte aus der Physik und mathematischen Geographie. Hr. Prof. Dr. Szenic.

2. Unter-Prima.
K lasse n le h re r : Hr. O.-L. S p ro tte .

Eeligion. Zusannnen mit la . 2 St.
Deutsch. 3 St. Kurzer Eberblick iiber die Dichtung des Mittelalters. Lebensbilder der wich- 

tigeren Dichter aus der neueren Zeit bis auf Lessing. Gedankenlyrik von Goethe und Schiller; 
Proben aus neueren Dichtern. Kleinere Schriften von Lessing, Auswahl aus Laokoon; Schillers Braut 
von Messina. Lesestiicke aus Buschmann III. Dispositionsiibungen. Yortriige im Anschluss an 
Gelesenes; gelegentliche kleinere Ausarbeitungen in der Klasse; Aufsiitze. Hr. O.-L. Spro tte .

A nfsalz-T hem ata. 1) YYie sucht Walther von derYogelweide durch seine Dichtungen auf die Gesinnung 
seiner Zeitgenossen eiuzuwirken? 2) Arbeit und Fleiss — das sind die Fliigel, Die fiihren iiber Strom und 
Hiigel. 3) Geniessen und Masslialten — zwei Grundsatze des Horaz. (Klassenarbeit). 4) Das Yerbaltnis des 
Menschen zur Gottheit nach Goetbes Gedicbten: Prometheus, Grenzen der Menschheit und das Gottliche. 5) YYie
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durchdringen sich bei Klopstock das Naturgefiihl und das religiose Gefiihl? 6) Welchen Zweek haben die ein- 
leitenden Auftritte in der Braut von Messina? 7) Wie fiihren die beiden Briider in der Braut von Messina ilu- 
Verhangnis selbst herbei? 8) Klassenarbeit.

Latein. 6 St. Lektiire 5. St. Tacit. Annal. Auswahl aus I und II. Auswahl aus Ciceros 
Briefen. Priv. Liv. XXIII. Auswahl aus Hor. Od. I, II. und einzelne Satiren. 1 St. Stiiiibimgen 
und grammatische Wiederholungen. Alle 14 Tage abweehselnd ein Extemporale und ein Exercitium; 
6 wochentliche Ubersetzungen ins Deutsche; gelegentliche lateinische Inhaltsangaben. Hr. O.-L, 
S p ro tte .

Griechisch. 6 St. Lektiire: Demosthenes’ olynthische Reden; Plato, Apologie und Criton; 
priv.: Ilerodot IX. — Hom. II. I. III. VI.; Sophocles’ Antigone; priv.: Iłom. 11. V. VIII. IX. Aus- 
wendiglernen geeigneter Stellen aus den Dichtern. Grammatische Wiederholungen je nach Bediirf- 
nis. Alle 4 Wochen eine schriftliche Ubersetzung aus dem Schriftsteller ins Deutsche in der Klasse. 
Alle ti Wochen eine kleine deutsche Ausarbeitung iiber den gelesenen Stofł' in der Klasse. Hr. 
O.-L. P ro liasel.

Franzosiseh. 2 St. llacine, Ipliigenie; Segur, Ilistoire de Napoleon et de la Grande-Armee 
(Auswahl). Sprechubuugen im Auschluss au die Lektiire; miiudliche Ubersetzungen ins Franzdsische. 
Grammat. Wiederholungen nach Bediirfnis. Alle 14 Tage eine schriftliche Ubersetzung aus dem 
Franzosischen in der Klasse; gclegentlich eine Inhaltsangabe iiber einen gelesenen Abschnitt ais 
Extemporale. lir. O.-L. Beck.

Hebraisch. Zusannn. mit la 2 St.
Geschichte und Erdkunde 3 St. Geschichte des Mittelalters von c. (iOO an. Neuere Ge- 

schichte bis 1(348. Geschichtlich-geographische Ubersicht der 1(348 bestehenden Staaten. Nach 
Stein, Handbuch II und III. Gelegentliche Wiederholungen aus der Erdkunde. Kleinere schriftliche 
Ausarbeitungen in der Klasse iiber ein geschichtliches Thema. D er D ire k to r .

Mathematik. 4 St. Vervollstandigung der Trigonometrie. Addifcionstheorem und seine Au- 
wendung auf binomisclie Gleichungen. Stereometrie bis zur Berechnung des korperlichen Inhalts. 
Losung von planimetrischen und trigonometrischen Aufgaben. Reziproke Gleichungen, gemisclit- 
quadratische Gleichungen mit zwei Unbekannten. Reilien; Zinses-Zins- und Rentenrechnung. Nach 
Kambly. Alle Vierteljalire zwei Klassenarbeiten und alle (3 Wochen eine hausliche Arbeit. lir. 
Prof. Dr. Szenic.

Physik. Zusannn. mit la 2 St.

3. Ober-Sekunda.
K la sse n le h re r : Hr. O.-L. Beck.

Religion. 2 St. 4. und 5. Periode der Kirchengeschichte. Die Lehre von den Sakrameuten. 
Lehrbuch von Konig. Hr. O.-L. M uller.

Deutsch. 3 St. Einfiilirung in das Nibelungenlied unter Veranschaulichung durch Proheu aus 
dem Urtext. Gudrun. Ausblicke auf nordische Sagen und die grossen germanischen Sagenkreise, 
auf die hdlische Epik und die hdfische Lyrik. Gelesen wurden Schillers Wallenstein und Gbthes 
Gotz v. Berlichingen. Erklarung von Lesestucken aus Busclnnann. Einzelne sprachgeschichtliche 
Belehrungen durch typische Beispiele. Zusainmenfassender Riickblick auf die Arten der Dichtung. 
Gelegentliches Auswendiglernen von Dichterstellen. Freie Vortr:ige. — (3 hausliche und 2 Klassen- 
Aufsatze. Alle (3 Wochen eine kleine Ausarbeitung in der Klasse iiber den durchgenommenen Stoff. 
Hr. O.-L. P ro liase l.

A afsatz-Them ata. 1) Der Entwicklungsgang der menschlichen Kultur nach Schillers Gedicht: Das 
eleusische Fest. 2) Wodurch erheitert uns „Wallensteins Lager“ trotz seines ernsten Hintergrundes? 3) „Im 
Kriege selber ist das Letzte nicht der Krieg.'* (Klassenarbeit.) 4) Grundziige des deutschen Volkscharakters 
im Nibeiungenliede. 5) Spielmann und Sanger in unseren Nationalepen. 6) Inwiefern yerurteilt sich Octayio
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selbst in den Worten: „Der Weg der Ordnung, ging er auch durch Kriimmen, er ist kein TJmweg"? 7) Got?; und 
Weislingen, Vertreter zweier yerscliiedener Richtungen des Rittertums. 8) Klassenarbeit.

Latein. 6 St. Lektiłre 5 St. Liv. XXII, XXIV, XXX; Sallust. Coniur. Cat. ; Verg. Aen. IV, 
VI, VII; Georg. IV. Ubungen im unyorbereiteten Ubersetzen und Zuriickiibersetzen; Auswendig- 
Iernen geeigneter kurzer Abschnitte. Grammatik 1 St. Einzelnes aus der Stilistik und Synonymik. 
Alle 14 Tage abwechselnd eine liausl. und eine Klassenarbeit; ferner alle 6 Woclien eine schrift- 
liche Ubersetzung aus dem Latein ins Deutsche in der Klasse; gelegentlich łateinische Inhaltsangaben 
in der Klasse. II. O.-Ł. Beck.

Griechisch. 6 St. a) Lekture: 5 St. Herod. Auswahl aus VI—IX; Xen. Memorab. in Aus- 
wahl; Iłom. Od. VII, IX — XXIV in Auswahl. Auswendiglernen geeigneter Dichterstellen. b) Gramm. 
1 St. Die Lelire von den Teinpora und Modi, vom Infinitiy und Particip nach Koch §§ 91— 130 
mit Ausscheidungen. Alle 4 Wochen eine schriftliche Ubersetzung aus dem Griechischen ins Deutsche 
in der Klasse. Alle 6 Wochen eine kleine deutsclie Ausarbeitung iiber den gelesenen Stoff in der 
Klasse. Hr. O.-L. K ornke.

Franzosisch. 2 St. Sandeau, Mademoiselle de la Seigliere, Lanfrey, Histoire dc Napoleon lor 
(Auswahl aus Band III und IV); Sprechubungen im Anschluss an die Lektiire, miindliche Uber- 
setzungen ins Franzosische. Grammatische Wiederholungen nach Bediirfnis. Alle 14 Tage eine 
schriftliche Ubersetzung aus dem Franz. in der Klasse. Gelegentlich eine schriftliche Inhaltsangabe 
iiber einen Abschnitt der Lekture. lir. O.-L. Beck.

Hebraisch. 2 St. Elementarlehre und Verballehre. Ubersetzungsiibungen aus der Grammatik 
von Seffer. Hr. O.-L. M uller.

Geschichte und Erdkunde. 3 St. Rbmische Geschichte nach einem knrzen Uberblick iiber 
die Vorgeschichte von Pyrrhus bis zum Untergange des westrómischen Reiches unter Beriicksicliti- 
gung der Verfassungs- und Kulturyerhaltnisse nach Stein, Handbuch I. Gruppierende Wiederholungen 
aus der allgemeinen Erdkunde nach Seydlitz B. Alle 6 Wochen eine schriftliche Klassenarbeit. 
Hr. O.-L. Rot.hkegel.

Mathematik. 4 St. Abschluss der Ahnliehkeitslehre; goldener Schnitt. Einiges iiber har- 
monisclie Punkte und Stralilen. Ebene Trigonometrie nebst Ubungen im Berechnen von Dreieckon, 
Vierecken und regelmassigen Figuren. Losen von Konstruktionsaufgaben. Gleiclmngen des zweiten 
Grades mit einer und zwei Unbekannten; Logarithmen; Exponential- und logarithmische Gleichungen. 
Nach Kambly. Alle Vierteljahre zwei Klassenarbeiten, alle 6 Wochen eine hiiusliche Arbeit. Hr. 
Prof. Dr. Szenic.

Physik. 2 St. Magnetismus. Electricitiit. Die wichtigsten chemischen Erscheinungen; Haupt- 
gesetze der Akustik. Wiederholung der mechanischen Erscheinungen fliissiger und luftformiger Korper. 
Nach Trappe. Kiirzere Ausarbeitungen in der Klasse iiber durchgenommene Abschnitte aus der 
Physik. lir. Prof. Dr. Szenic.

4. Unter-Sekunda.
Klassenlehrer: Hr. O.-L. Dr. Arens.

Religion. a) K atholische. 2 St. Lelire von der gottlichen Offenbarung und der Kirche. 
Die 3 ersten Perioden der Kircliengeschichte. Nach dem Lehrbuche von Konig. Hr. O.-L. Muller, 
b) E vangelische. Ilb  und Ula zusamm. 2 St. Lesen des Evangeliums Lucii. Aus dem Ka- 
techisnius Hauptstiick IV, Wiederholung der drei ersten Hauptstiicke. Die deutsclie Reformation 
und ihre Vorlaufer. 4 Kirchenlieder und 3 Psalmen; Wiederholung des friiher gelernten. Hr. 
Pfarrer S teffler.

Deutsch. 3 St. Erkliirung von Lesestiicken aus Buschmann III. Scliillers Jungfrau von Orleans; 
Gothes Hermann und Dorothea; Lessings Minna yon Barnhelm. Erórterungen aus der Poetik und

9
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Rhetorik. Dispositionslehre. Freie Yortriige. Monatlich ein Aufsatz. Alle 6 Wochen eiue kleinere 
Ausarbeitung in der Klasse iiber das Gelesene.

Anfsats-Them ata. 1. Johanna in der Heimat. 2. Uns alle zieht das Herz zum Vaterlande (Schiller). 
3. Kenig Karl VII. und Dunois. 4. Friihling und Herbst (Klassenaufsatz). 5. Der erste und zweite Verlobte 
Dorotheas. 6. Die Sprache des Herbstes. 7. Exposition zn Lessings Minna von Barnhelm. 8. Warum sollen 
wir das Alter ehren? 9. Johanna und Jsabeau. 10. Tellheim und Riccaut (Priifungsaufsatz).

Latein. 7 St. Yerg. Aen. I, II. Im S.-S. Livius XXXI, im W.-S. Cicero, in Cat. I, pro lege 
Man. 4 St. Grammatik nach Ellendt-Seyffert § 247—342, 203—233. Wóchentlich eine Klassen- 
arbeit oder eine hausliche Arbeit. Alle 6 Wochen eine schriftliche Ubersetzung aus dem Lateinischen 
und alle 6 Wochen eine kleinere Ausarbeitung iiber das Gelesene, beides in der Klasse. 3 St. lir.
O.-L. Dr. Arens.

Griechisch. 6 St. Iłom. Od. I—V mit Auswahl, VI vollstandig. Xenoplion, Anab. III, IV; 
Heli. II. 4 St. Die Lelire von dem Nomen, von den Casus und den Prapositionen nach Koch 
§ 69— 90. Das Wichtigste aus der Lehre von den Tempora und Modi. Monatlich eine Klassen- 
und eine Hausarbeit. Alle 6 Wochen eine schriftliche Ubersetzung aus dem Griechischen und alle 
6 Wochen eine Ausarbeitung iiber das Gelesene, beides in der Klasse. 2 St. lir. O.-L. Dr. A rens.

Franzosisch. 3 St. Die Hauptregeln vom Subjonctif, Participe, Article, Adjectif, Adverbe; 
Rektion des Verbe, Infinitiv, Wiederholung des Pronom nach Knebel. Lektiire: Souvestre, au Coin 
du feu und Lamę - Fleury, Histoire de la Decouverte de 1’Amerujue. Sprechiibungen im Anschluss 
an die Lektiire. Monatlich eine hausliehe und eine Klassenarbeit (Ubersetzungen ins Franzosische, 
Diktate, nacliahmende Wiedergaben des Gelesenen bezw. Inhaltsangaben). Hr. O.-L. Beck.

Gescllichte und Erdkunde. 3 St. Deutsche und preussische Geschichte vom Regierungsantritt 
Friedrichs des Grossen bis zum Jahre 1888. Die ausserdeutsche Geschichte nur soweit, ais sie zum 
Verstiindnis der deutschen bezw. preussischen Geschichte notig ist. Nach Piitz. Wiederholung der 
Erdkunde Europas nach Seydlitz B. Kartenskizzen, Alle 6 Wochen eine schriftliche Klassenarbeit 
iiber ein Thema aus der Geschichte oder der Erdkunde. Hr. O.-L. R o th k eg el.

Mathematik, 4 St. Berechnung der Seite reguliirer Polygone, des Kreisinhalts und Kreis- 
umfanges. Definition der trigonometrischen Funktionen am rechtwinkligen Dreieck. Trigonometrische 
Berechnung rechtwinkliger Dreiecke. Losen von Konstruktionsaufgaben. Die einfachen Kórper 
nebst Berechnung von Kantenlangen, Oberfłachen und Inhalt. Gleichungen einschliesslich einfacher 
ąuadratischer mit einer Unbekannten. Begriff des Logarithmus. Ubung im Rechnen mit fiinfstelligen 
Logaritlimen. Definition der Potenz mit negativen und gebroclienen Exponenten. Alle 4 Wochen 
eine Klassenarbeit. Hr. Prof. Dr. Szenie.

Physik. Zusamm. mit Ha 2 St.

5. Ober-Tertia.
Klassenlehrer: Hr. O.-L. Dr. Schneider.

Religion. 2 St. Bibelkunde nach dem Lehrbuche von Konig. Ubersetzung ausgewiihlter Stiicke 
aus Matthaus und Lucas. Hr. O.-L. M uller.

Deutsch. 2 St. Erklarung von Gedichten und Prosastiicken aus Busclimann II. Schillera Lied 
von der Glocke und Wilhelm Tell. Deklamieriibungen. Einiges aus der Poetik. Alle 4 Wochen 
ein Aufsatz. Alle 6 Wochen eine kleinere Ausarbeitung in der Klasse iiber das Gelesene. Hr. O.-L. 
Dr. Arens.

Latein. 7 St. Ovid, Metam. Auswahl aus VI—XV. Metrik. Caesar, de bello Gall. I, V, VI, 
Auswahl aus VII. 4 St. Grammatik: Ellendt-Seyffert §§ 233—283. Wiederholung und Erganzung 
der friihoren Pensen. Ubersetzung aus Ostermann. 3 St. Alle Wochen eine Klassenarbeit bezw. 
Hausarbeit. Alle 6 Wochen eine kleinere Ausarbeitung in der Klasse iiber das Gelesene. Hr. O.-L. 
Dr. Schneider.
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Griechisch. 6 St. Grammatik: Beendigung der Formenlehre nach Koch §§ 59— 79. Wieder
holung mid ErgaDzung des Pensums der lllb. lnduktiv einige Hauptregeln der Syntax. Im S.-S. 
3, im W.-S. 2 St. — Lektiire: Anfangs nach Wesener, dann Xen. Anah. I und II mit Auswahl. 
Im S.-S. 3, im W.-S. 4 St. Monatlich eine Klassen- und eine Ilausarheit. Alle 0 Wochen eine 
kleinere Ausarbeitung in der Klasse iiber das Gelesene. Ilr. O.-L. Dr. Schneider.

Franzijsisch. 3 St. Unregelmassige Yerba in logischer Gruppierung, Ergiinzung der Formen- 
lelire; die wichtigsten Kegeln iiber Wortstellung, Tempora, Modi nach Knebel. Lektiire: Toepffer, 
Nouvelles Genevoises (Auswahl) und Frederic le Grand, Histoire de la Guerre de Sept Ans (Aus
wahl). Sprechiibungen im Anscliluss an die Lektiire. Monatlich eine liausl. und eine Klassenarbeit 
(Ubersetzungen ins Franzosische, Diktate, nachahmende Wiedergaben des Gelesenen bezw. Inhalts- 
angahen.). Hr. G. O.-L. Beck.

Geschichte und Erdkunde. 3 St. Deutsche Geschiclite vom Ausgang des Mittelalters his zum 
Regierungsantritt Friedriclis des Grossen, insbesondere brandenburgisch-preussische Geschichte. Wieder- 
liolung der physischen Erdkunde Deutschlands. Erdkunde der deutschen Kolonien nach Seydlitz B. 
Kartenskizzen an der Wandtafel und in Ileften. Alle 6 Wochen eine Klassenarbeit. Hr. O.-L. Baldrich.

Mathematik. o St. Arithmetik: Gleichungen ersten Grades mit einer und mehreren Unbe- 
kannten. Potenzen mit ganzzahligen positiven Exponenten. Das Notwendigste iiber Wurzelgriissen. 
Ausziehen der Quadratwurzel. Proportionen. Planimetrie: Kreislelire, 2. Teil; Satze iiber Flachen- 
gleichlieit der Figuren. Berechnung des Flacheninlialts gradliniger Figuren. Alinlichkeit der Drei- 
ecke. Monatlich eine Klassenarbeit. Bis zum 1. Juli Hr. H.-L. Dr. H anel, von da ab Hr. H.-L. Kubisty.

Naturwissenschaft. 2 St. S.-S.: Der Mensch und dessen Organe nebst Unterweisungen iiber die 
Gesundheitspflege. W.-S-: Vorbereitender physikalischer Lehrgang, Teil I: Mechanische Ersclieinungen; 
das Wichtigste aus der Wiirmelehre. Alle 6 Wochen eine Klassenarbeit. Bis zum 1. Juli lir. II.-L. 
Dr. H anel, von da ab Hr. H.-L. K u b isty .

Zeichnen. 2 St. Geometrische Figuren: Spirale, Ełlipse, Bogen. — Korperzeichnen ohne Schattierung. 
Wiirfel, Prisma, Pyramide u. a. Dieselben mit Schattierung. Gefiiss- und Gcratformen. Hr. T. L. 
K a 1 o h r.

6. Unter-Tertia.
Klassenlehrer: Hr. O.-L. R o th k eg el.

Religion. a) K atholisclie. 2 St. Religionsgescbichte nach Barthel. Wiederholung des 
Katechismus von Deharbe Nr. 1. Hr. O.-L. M uller, b) E van g e lisch e . Illb und IV zusamm. 2 St. 
Im Katechismus durcligesprochen das 2. und 3. Hauptstiick, das 1. dem Wortlaute nach wiederholt. 
Nach Wendel. Biblische Geschichte: Altes Testament von Sauls Wahl und Salbung bis zu Ende. 
10 Kirchenłieder, 3 Psalmen gelernt. Bis 1. Juni 1892 Hr. Pfarrvikar F ra n k , vom 1. Juni Hr. 
Pfarryikar M uller.

Deutsch. 2 St. Erklarung von Gedichten, besonders Schillerscher Balladen, und von Prosa- 
stiicken aus Buschmann II. Das Wichtigste iiber die poetischen Formen. Vortragen von Gedichten. 
Zusammenfassender Uberblick iiber die wichtigsten Gesetze der deutschen Sprache. Alle 4 Wochen 
ein Aufsatz. Daneben zu Miehaelis und zu Ostern ein Klassenaufsatz und ausserdem alle 6 Wochen 
eine kleinere Ausarbeitung in der Klasse iiber den durchgenommenen Stoff. Ilr. O.-L. R othkegel.

Latein. 7 St. a) Caesar, de bello Gall. I., 1—29. II. III. IV. b) Tempus- und Moduslehrc; 
Wiederholung und Erganzung der Kasuslehre nach Ellendt-Seyffert. Ubersetzen aus Ostermann. 
Wóchentlich eine Klassen- bezw. Hausarbeit; alle 6 Wochen eine Ubersetzung aus Casar; ausserdem 
alle 6 Wochen eine kleinere Ausarbeitung in der Klasse iiber das Gelesene. Hr. O.-L. R o th k eg el.

Griechisch. 6 St. Formenlehre his zum verb. liquid. einschliesslich, nach Koch §§ 1—58. 
Yokabeln und Ubersetzen nach Wesener I. Monatlich eine Haus- und eine Klassenarbeit. Hr.
O.-L. Dr. S chneider.

2*
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Franzosisch. 3 St. Wiederliolung der regelmiissigen Konjugation und avoir und etre ; ortho- 
graphische Wandelung der Zeitwórter auf er und die notwendigsten unregelmassigen Verben nach 
Plótz, Elementarbuch. Wochentliche schriftliche Ubungen, teils Ubersetzungen, teils Diktate. Bis 
zum 1. Juli Hr. G.-L. D rźazd źy ń sk i, von da ab Hr. O.-L. S p ro tte .

Geschichte und Erdkunde- 3 St. Ubersicht iiber die westrbmische Kaisergeschichte vom Tode 
des Augustus an. Deutsche Geschichte bis zum Ausgang des Mittelalters. Die ausserdeutsche Ge
schichte, soweit sie allgeineine Bedeutung hat. Nach Piitz. Wiederliolung der politischen Erdkunde 
Deutschlands. Physische und politische Erdkunde der aussereuropiiischen Erdteile ausser den 
deutschen Kolonieen. Alle 6 Wochen eine schriftliche Klassenarbeit. Kartenskizzen. Nach Seydlitz B. 
Hr. O.-L. R o thkegel.

Mathematik. 3 St. Arithmetik: Die Grundrechnungen mit Buchstabengrdssen. Potenz. Plani
metrie: Parallelogramme, Vierecke, Kreislehre 1. Teil. Konstruktionsaufgaben. Alle Monate eine 
Klassenarbeit. Bis zum 1. Juli Hr. II.-L. Dr. llan e l, von da ab Hr. H.-L. K u b isty .

Naturwissenschaft. 2 St. Beschreibung einiger scliwierigerer Pllanzenarten zur Ergiinzung der 
Kenntnisse in Formenlehre, Systematik und Biologie. Die wichtigsten auslandischen Nutzpllanzen. 
Einiges aus der Anatomie und Physiologie der Pflanzen, sowie iiber Kryptogamen und Pflanzen- 
krankheiten. Uherblick iiber das Tierreich. Grundbegriffe der Tiergeographie. Alle 6 Wochen eine 
Klassenarbeit. Bis zum 1. Juli Hr. H.-L. Dr. H anel, von da ab Hr. H.-L. K ubisty.

Zeichnen. 2 St. Gerad-kreislinig begrenzte Formen; krummlinige ornamentale Flachenformen. 
Wappen, Ornamente, Baustile. Ubung im Kolorieren in Wasserfarben. Hr. T. L. Kalohr.

7. Q,uarta.
Klassenlehrer: Bis zum 1. Juli Hr. G.-L. D rź aźd ź y ń sk i, von da ab Hr. O.-L. K ornke.

Religion. 2 St. Die Lehre von den Gnadenmitteln nach dem Katechismus von Deharbe No. 1. 
Beendigung der Biblischen Geschichte des N. T. nach Schuster. Das Wichtigste aus dem Kultus 
der katli. Kircho nach Storcli. Hr. O.-L. M uller.

Deutsch. 3 St. Lesen und Erkliiren von Gedichten und Prosastiicken aus Buschmann I. Nach- 
erziihlen. Auswendiglernen und Vortragen von Gedichten. Der zusammengesetzte Satz. Das Wichtigste 
aus der Wortbildungslehre. Abwechselnd Rechtschreibeubungen in der Kłasse und hiiusliche Auf- 
siitze (alle 4 Wochen). Alle 6 Wochen kleinere Ausarbeitungen in der Klasse iiber den gelesenen 
Stoff. lir. Kand. P a rtisc h .

Latein. 7 St. Lektiire: im S.-S. 3, im W.-S. 4 St. Corn. Nepos: Miltiades, Themistocles, 
Aristides, Cimon, Alcibiades, Thrasybulus, Epaminondas, Pelopidas, Ilamilcar und Hannibal. 
Grammatik; Im S.-S. 4, im W.-S. 3 St. Wiederliolung der Formenlehre. Das Wesentliche aus der 
Kasuslehre nach Ellendt-Seyffcrt §§ 94—160. Einiges iiber die Moduslelire. Ubersetzungen nach 
Ostermann. Wochentlich eine Klassenarbeit oder hiiusliche Arbeit; dazu halbjahrlich 3 schriftl. 
Ubersetzungen aus dem Lat. ins Deutsche. Alle 6 Wochen eine kleine deutsche Ausarbeitung in 
der Klasse iiber den gelesenen Stoff. Bis zum 1. Juli Hr. G.-L. D rźazdźyńsk i, von da ab Hr.
O.-L. K ornke.

Franzosisch. 4 St. Wiederliolung und Erweiterung des in Quinta durcbgenommenen Lelir- 
stoffes nach Ploetz, Elementarbuch, bis § 72, bes. regelmassige Konjugation im Indikativ. Wochent
lich schriftliche Ubungen, teils Ubersetzungen, teils Diktate. Bis zum 1. Juli Hr. O.-L. D rźaź dźyński, 
von da ab Hr. O.-L. S p ro tte .

Geschichte. 2 St. Ubersicht iiber die griechisclie Geschichte von Drakon bis zum Tode 
Alexanders des Grossen nebst Ausblick auf die Diadochenreiche und Ubersicht iiber die romische 
Geschichte bis zum Tode des Augustus in Anlehnung an die Hauptpersonen. Alle 6 Wochen eine 
schriftliche Klassenarbeit aus der Geschichte oder Erdkunde. Hr. O.-L. B aldricli.

Erdkunde. 2 St. Physische und politische Erdkunde von Europa ausser Deutsehland, insbesondere
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der urn das Mittelmeer gruppierten Liinder nach Seydlitz B. Entwerfen von einfachen Kartenskizzen 
an der Tafel und in Heften. Hr. O.-L. B a ld rich .

Mathematik. 4 St. Rechnen 2 St. Dezimalbriiche. Einfache und zusammengesetzte Regel de tri. 
Aufgaben aus dem biirgerlichen Leben. Planimetrie 2 St. Lehre von den Geraden, Winkeln und 
Dreiecken. Alle 3 Wochen eine Klassenarbeit. Bis zum 1. Juli Hr. II.-L. Dr. H anel, von da ab 
Hr. H.-L. K ubisty .

Naturwissenschaft. 2 St. S.-S. Botanik. Vergleichende Beschreibung vervvandter Arten und 
Gattungen. Ubersicht iiber das nattirliche Pflanzensystem. W.-S. Zoologie. Gliederfiisser, Wiirmer, 
Weichtiere, Pflanzentiere. Alle 6 Wochen eine Klassenarbeit. Bis zum 1. Juli Hr. II.-L. Dr. Han el, 
von da ab Hr. H.-L. Kubisty.

Zeichnen, 2 St. Yiertel-, Halb- und Vollkreise, Lanzetten und lanzettfdrmige Blatter; Kreuz- 
blatt; Scheiben- und Schuppenformen. Kreisfullungen; der Yierpass; Rosetten; Eckverzierungen; 
Verzierungen in Schneckenform; Eichblatt, Birnen, Apfel. Palmetten; Akanthusblatt. Figuren aus 
geraden und gebogenen Linien. Ornamente; Gerate. Hr. T. L. K alohr.

8. Q,uinta.
Klassenlehrer: Hr. O.-L. B a ld rich .

Religion. a) K a th o lisch e . 2 St. Die Lehre von den Geboten nach dem Katechismus von 
Deharbe No. 1. Biblische Gescliichte des A. T. von der Trennung des Reiches bis zum Ende, des 
N. T. yon dem dffentliohen Wirken Jesu, nach Schuster. Hr. O.-L. M uller, b) E v an g e lisch e . 
Y und VI zusamm. 2 St. Katechismus: Das 1. Hauptstiick durchgenommen nach Wendel. Das
2. Hauptstiick memoriert. Biblische Geschichte: Das Alte Testament von der Schopfung bis zur 
Zeit der Kónige, nach Preuss. 10 neue Kirchenlieder und 3 Psalmen gelernt. Bis zum 1. Juni 
1892 Hr. Pfarrvikar F ran k , vom 1. Juni an Hr. Pfarrvikar Muller.

Deutseh und Geschichtserzahlungen. 3 St. Der einfache und der erweiterte Satz. Das Not- 
wendigste vom zusammengesetzten Satze. Rechtschreibe- und Zeichensetzungsubungen in wochent- 
lichen Diktaten. Miindliches Nacherzahlen; Lesen, Erklaren, Auswendiglernen und Vortragan von 
Gedichten nach Buschmann I. Versuche im schriftlichen Nacherzahlen in der Klasse und ais Ilaus- 
arbeit. — Erzahlungen aus der sagenhaften Vorgeschichte der Griechenund Romer. lir. O.-L. B ald rich .

Latein. 8 St. Wiederholung des Pensums der Sexta. Deponentia, unregelmiissige Verba und 
anomala. Ubersetzen und Vocabeln aus Meiring. Die syntaktischen Regeln iiber Acc. c. inf., Par- 
ticipium conjunctum und Abl. absol. abgeleitet aus dem Lesestoff. Wóchentliche schriftliche Arbeiten 
im Anschluss an den Lesestoff, darunter einige Ubersetzungen aus dem Lat. in Deutsche. Rein- 
sehriften der Klassenarbeiten. Hr. O.-L. B ald rich .

Erdkunde. 2 St. Physische und politische Erdkunde Deutschlands nach Seydlitz B. Weitere 
Einfiihrung in das Verstiindnis des Reliefs, des Globus und der Ifarten. Anfange im Entwerfen 
von einfachen Umrissen an der Wandtafel. Hr. O.-L. B aldrich.

Rechnen. 4 St. Rechnungen mit gewohnlichen Briichen; Teilbarkeit der Zahlen. Einfache 
Regel de tri in ganzen Zahlen. Schluss von der Einheit auf die Mehrheit und umgekehrt; Schluss 
von einer Mehrheit auf eine andere vermittelst der Einheit; Ubungen im Zerlegen und Zerfallen der 
Zahlen nach Schellen. Alle 3 Wochen eine Klassen-Arbeit. Hr. T. L. K a loh r.

Naturwissenschaft. 2 St. S.-S.: Botanik: Vollstandige Kenntnis der ausseren Organe der 
Bliitenpflanzen. Beschreibung und Vergleichung verwandter, gleichzeitig vorliegender Arten. W.-S.: 
Zoologie: Saugetiere, Vogel, Reptilien, Amphibien, Fische. Grundziige des Knochenbaues beim Menschen. 
Bis zum 1. Juli Hr. H.-L. Dr. H anel, von da ab Hr. H.-L. Dr. K ubisty .

Sehreiben. 2 St. Deutsche Schrift nach Vorschrift des Lehrers an der Schultafel. Ubungen, 
Worter, Satze, Spriichworter u. dgl. Wiederholung der lateinischen Schrift; arahische (deutsche)
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und romisclie Zahlzeichen. — Gescliiifts-Aufsatze; Zeugnisse, Scliuldscheine, Quittungen u. dgl. Hr. 
T. L. K alolir.

Zeichnen. 2 St. Der Kreis in Yerbindung mit geradlinigen Figuren. Erkliirung und Ent- 
stelumg dersclben. Leiclite Ubungen aus freier Hand. Hr. T. L. K alolir.

Gesang. 2 St. Wiederholung des Pensums der Sexta. Intervalle und grosse und kleine Terz 
(Dur und Moll); rhythmische und dynamische Ubungen. Einiibung versclnedener Gesange fur ge- 
mischten Chor (Sopran und Alt) aus Palme’s Sangeslust, Giinther und Noacks Liederschatz. Hr. 
T. L. Kalolir.

9. Sexta.
Klassenlehrer: Hr. O.-L. P ro h ase l.

Religion. 3 St. Erkliirung des apostolischen Glaubensbekenntnisses nacli dem Katecliismus 
von Deharbe No. 1. Biblische Gescliiclite des A. T. bis zur Trennung des Reiches, des N. T. von 
der Jugendgeschielite Jesu, nach Schuster. Hr. O.-L. M uller.

Deutsch und Geschichtserzahlungen. 4 St. Lesen und Erkliiren von Gedichten und Prosa- 
stiicken aus Buschmann I. Miindliohes Naclierzahlen von Yorerzahltem. Auswendiglernen von Ge- 
dicliten. Einiibung der Redeteile. Lehre vom einfachen Satze. Unterscheidung der starken und 
scliwaclien Flexion. — Reclitsclireibetibungen in wbchentlichen Diktaten in der Klasse. 3 St. — 
Lebensbilder aus der yaterlandischen Geschiclite von der Gegenwart bis auf Karl den Grossen. 1 St. 
Hr. O.-L. P ro liasel.

Latein. 8 St. Formenlehre naeh Ellendt-Seyffert bis zu den Deponentien mit Beschrankung 
auf das Regelmiissige. Ubersetzungen und Aneignung von Vokabeln nacli Meirings Ubungsbuch. 
Ubungen im Konstruieren und Riickiibersetzen. Induktive Aneignung einiger elementarer syntaktiscber 
Regeln, der gebraucblicbsten Konjunktionen und einiger Vorschriften iiber Wortstellung. Wochent- 
licb eine lialbstiindige Klassenarbeit im Anscliluss an den Lesestoff, ais Hausarbeit Reinschrift der- 
selben und von Weibnachten ab statt dieser aucli besondere in der Klasse yorbereitete Ubersetzungen 
ais Hausarbeiten. Hr. O.-L. P rohase l.

Erdkunde. 2 St. Grundbegriffe der physischen und mathematisclien Erdkunde in Anlebnung 
an die nacbste órtliche Umgebung. Anleitung zum Verstandnis des Reliefs, des Globus und der 
Karten. Oro- und hydrographische Verlialtnisse der Erdoberflache im allgemeinen. Bild der engeren 
Heimat. Hr. O.-L. B aldrich.

Rechnen. 4 St. Grundreclinungsarten mit ganzen unbenannten und benannten Zahlen. Miinzen, 
Masse, Gewichte. Resolvieren und Reduzieren. Die vier Species mit mehrfach benannten Zahlen. — 
Einleitung in die Decimal-Briiche; Scbreiben mebrfachbenannter Zahlen in decimaler Form. Nach 
Schellen. Alle 3 Wochen eine Klassenarbeit. Hr. T. L. K a lo h r.

Naturwissenschaft. 2 St. S.-S. Botanik: Beschreibung yorliegender Bliitenpflanzen. Kenntnis 
der Organe derselben. W.-S. Zoologie: Beschreibung wichtiger Siiugetiere und Yogel. Bis zum
1. Juli. Hr. H.-L. Dr. H an e l, von da ab Hr. H.-L. K u b isty .

Schreiben. 2 St. Lateinisclie Schrift nach Yorschrift des Lehrers an der Wandtafel. Die 
Buchstaben in genetisclier, dann in alphabetischer Reihenfolge. Ubungen, "Worter, Satze, Spriicli- 
worter u. dgl. Satze nach Vorsprechen des Lehrers. Hr. T. L. K a lo h r.

Gesang. 2 St. Allgemeine Vorbegriffe und YorUbungen; Stimm-Prufung und Stimmbildung. 
Kenntnis der Noten und sonstiger musikałischer Zeichen; Takt- und Tonarten. Einiibung leichter 
Lieder, zuerst nacli dem Gehor, dann nach Noten (1—3stimmig) aus Erk’s Sangerhain 1 Heft. Hr.. 
T. L. K a lo h r .
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Unterricht in den Fertigkeiten.
a) Turnen. 12 St. S.-S.: Frei-, Ordnungsiibungen, Geratiibungen, Turnspiele; 6 Abteilungen in 

je 2 Stunclen: I. Prima, II. Sekunda, III. Tertia. Bis zum 1. Juli. Hr. H.-L. Dr. H an e l von da 
ab Hr. H.-L. K u b isty . IV. Quarta, Y. Quinta. Hr. Kand. P a rtisc h . YI. Sexta. Bis zum
1. Juli Hr. H.-L. Dr. H anel, von da ab Hr. H.-L. K u b isty . Dispensiert waren 16 Schiller. Im 
W.-S. wurde im Turnsaale in 2 Abteilungen je 2 Std. wochentlich geturnt. Die erste bestand aus 
25 Schiilern der Klassen Prima bis Obertertia, die zweite aus 42 Schiilern der iibrigen Klassen. 
Hr. H.-L. K ub isty .

b) Gesang. 2 St. Aus Schiilern aller Klassen (ausschl. YI.) ist ein gemischter, vierstimmiger 
Chor gebildet, welclier in 2 Abteilungen (1. Abtlg. I  bis I lia ; 2. Abtlg. I llb  bis Y) abteilungs- 
weise abwechselnd und zusammen vierstimmige Gesange aus Palmes Sangeslust, Giinther und Noacks 
Liederschatz fiir hohere Schulen u. a. m. wie auch einige Gesange fur gleiche (Manner-) Stimmen 
nach Bediirfnis iibte. 1. Abtlg. 70 Schiiler; 2. Abtlg. 49 Schiiler; zusammen 119 Chor-Siinger im
S. -S.; im W.-S. 1. Abtlg. 76 Schiiler, 2. Abtlg. 53 Schiiler, zusammen 129 Chor-Siinger. Hr.
T. L. K alohr.

c) Wahlfreier Zeichenunterricht. 2 St. In 2 Abtlgn. aus Ilb  bis la  wurden im S.-S. 10,
im IV.-S. 7 Schiiler unterrichtet und beschiiftigt. — Zeichnen nach Tafeln fiir geiibtere Zeichner von 
W. Hermes, Taubinger, Meichel, Yollweider, Filser u. a. m. nach Gyps-Ornamenten; Yersuche im 
Korperzeichnen (nach der Natur von Holz-Modellen) mit Blei- und Schwarzstift und Kreide; Korper- 
teile: Fiisse, Hiinde, Augen, Ohren, Kopfe; Figuren, Tiere; nach Gips-Modellen. Bliitter, Bliiten, 
Blumen, Friichte; Stiimme, Baumschlag, Baume; Hauser, Landschaften u. dgl. Im S.-S. 1. Abtlg. 5,
2. Abtlg. 5 Schiiler; im W.-S. 1. Abtlg. 4, 2. Abtlg. 3 Schiiler. Hr. T. L. K alohr.

Verzeichnis der eingefuhrten Lehrlbucher.
Religionslehre; a) Katholische YI—IV: Regensburger Katechismus N. I , Schuster, Biblische 

Geschichte. IV: Storch, Kultus der katholischen Kirche. I llb : Barthel, Rcligionsgeschichte. Ilia 
his la: Konig, Lehrbuch. b) Evangelische VI—Illb : Wendel, Katechismus. VI—-V: Preuss, 
Biblische Geschichte. I lia —la: Hollenberg, Hilfsbuch.

Deutsch: V I—Ilia ; Buschmann, Lesebuch fiir die unteren und mittleren Klassen. Ilb —la: 
Buschmann, Lesebuch fiir Oberklassen.

Latein: VI—la; Ellendt-Seyffert, Grammatik. VI—V: Meiring, Hbungsbuch I  u. II; IV —Ilia : 
Ostermann, Rbungsbuch. Ilb—la: Siipfle, Aufgaben II und III.

Griechisch: Illb—la: Koch, Grammatik. Illb—Ilia: Wesener, Elementarbuch I und II. I lb —Ib:
Biihme, Aufgaben.

Franzosisch. V—IV: Pliitz, Elementarbuch. IV—la: Knebel, Grammatik. IV—Illb: Knebel, 
Lesebuch. Illb—la: Probst Ubungsbuch I und II.

Hebraisch: Ilb—la: Seffer, Elementarbuch.
Geschichte: IV—Ilia: Piitz, Grundriss fiir Mittelklassen I. II. III. Ilb —la: Stein, Ilandbuch 

I - I I I .
Geographie: VI-—la: Seydlitz, Kleine Schulgeographie, Ausgabe B.
Mathematik und Rechnen: VI—V: Schellen, Rechenaufgaben. IV—la: Kambly, Planimetrie, 

Arithmetik, Trigonometrie und Stereometrie.
Naturwissenschaften: VI—Ilia: Vogel, Leitfaden der Botanik. VI—V: Schilling, Tierreich. 

Illb —Ilia: Schilling, Mineralreich. Ilb — la: Trappe, Physik,
Gesang: VI—V: Erk, Sangerhain I und II. Von V aufwarts: Giinther und Noack, Lieder

schatz. Dritter Teil.



16

II. Yerfugiuigen (les Koniglichen Prorinzial-Scliulkollegiunis yon
allgemeinem Interesse.

1892: 7. A p ril. Der evangelische Religionsunterricht wird fiir die Klassen Obertertia bis Prima 
dem Pfarrer S te file r , fiir die Klassen Sexta bis Untertertia dem Pfarrvikar F ra n k  iibertragen.

22. A p ril. Der Gymnasiallehrer D rźazdzy iisk i wird vom 1. Juli ab unter Yerleihung des 
Titels Oberlebrer an das Gymnasium zu Leobschiitz berufen.

22. A pril. Der Hilfslehrer Dr. H anel wird vom 1. Juli ab am Realgymnasium zu Tarnowitz 
angestellt.

18. Mai. Der Herr Minister bat zur Yerhiitung des Yerbindungswesens unter Scliiilern bestimmt, 
dass in dem nachsten Jahresberichte unter der Rubrik: „Mitteilungen an die Eltern11 ein Auszug 
aus dem Cirkularerlasse vom 29. Mai 1880 mitgeteilt werde. Bei Aufnahme von Schlilern yon Tertia 
an aufwiirts sind die Eltern oder dereń Stellvertreter auf die fiir sie selbst wie fiir ihre Sohne oder 
Pflegebofohlenen verhangnisvollen Folgen der Teilnahme der letzteren an yerbotenen Schiileryer- 
bindungen ausdriicklicli hinzuweisen.

27. Mai. Wegen Abberufung des Pfarryikars F ra n k  wird der von demselben bislier erteilte 
eyangelisclie Religionsunterricht in den Klassen Sext,a bis Untertertia dem Pfarryikar M u ller iibertragen.

10. Jun i. An Stelle des an das Gymnasium zu Leobschutz yersetzten Gymnasiallehrers 
D rzaźd z y n sk i wird der Gymnasiallehrer K ornke vom Gymnasium zu Leobschutz vom 1. Juli 
ab berufen.

10. Juni. An Stelle des mit dem 1. Juli am Realgymnasium zu Tarnowitz angestellten Hilfs- 
lehrers Dr. H an e l wird der Kandidat K u b is ty  vom 1. Juli ab iiberwiesen.

11. Juni. Durch Ministerialerlass vom 31. Mai werden die Julius Lohmeyer’schen Wandbilder 
fiir den geschichtlichen Unterriclit empfohlen.

21. Juni. Der Nachmittagsunterricht bezw. die fiinfte Vormittagsstunde ist auszusetzen, wenn 
das lOOteilige Thermometer um 10 Uhr yormittags im Schatten 25 Grad zeigt.

23. Juni. Die fiir die 10. Schlesische Direktoren-Konferenz zur Yerliandlung bestimmten Themata 
werden iiberreicht.

14. Juli. Die Abiturienten sind nur an den Tagen von der Teilnahme am Turnunterrichte zu 
befreien, an welclien sie die schriftliche oder die miindlicbe Reifeprtifung ablegen. Sonstige Refrei- 
ungen diirfen nur aufgrund iirztlicher Zeugnisse erteilt werden.

2. August. Die naturwissenschaftlicben Wandtafeln von Jung, Koch und Quentell werden 
empfohlen.

15. August. Mitteilung eines Ministerial -Erlasses vom 12. August des Inlialtes, dass im 
Herbst ein Kursus zur Betrachtung antiker Kunst in Italien fiir Gymnasiallehrer aus dem deutschen 
Reiche abgehalten werden wird.

7. Septem ber. Mitteilung eines Ministerialerlasses yom 5. September, betreffend einige von 
der Schule zu ergreifende Massregeln zur Yerhiitung einer Yerbreitung der Cholera. Im Anschluss 
an diese Mitteilung werden Anweisungen zur Ausfiihrung der Desinfektion bei Choleragefahr erteilt.

14. Septem ber. Fiir das Schuljahr 1893—94 ist die Einfiihrung neuer Lehrbiicher niebt zu 
beantragon.

17. Septem ber. Gernass dem Allerhochsten Erlasse vom 28. Juli d. J. gehdren alle festange- 
stellten wissenschaftlichen Lehrer der hoheren Unterrichtsanstalten derfiinften Rangklasse an und fiihren 
fortan die Amtsbezeichnung Oberlebrer. Dementsprechend wird den bisherigen Gymnasiallehrern 
K ornke, P ro h a se l, Dr. S ch n eid er, B a ld rich  und M uller die Amtsbezeichnung Oberlebrer 
b eigelegt.

30. S ep tem b er. Es wird eine von dem Vorstande des deutschen Yereins fiir Knabenhand- 
arbeit herausgegebene Denkschrift iiber den erziehlichen Knabenhandarbeits-Unterricht und ein von 
E. von Schenckendorf gehaltener Yortrag iiber die soziale Frage und die Erziehung zur Arbeit in 
Jugend und Yolk iiberreicht.
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30. Septem ber. Auf Anordnung des Herrn Ministers ist das lOOteilige Thermometer (Celsius) 
an Stelle des bisher gebrauchten SOteiligen (Reaumur) an den Schulen einzufiihren.

28. O ktober. Zufolge einer Anordnung des Herrn Ministers wird bestimmt, dass an den 
Konnnuniontagen fiir die katholischen Schiller eine besondere Nachmittagsandacht abzubalten ist. 
An denjenigen Wocbentagen, an denen kein Schulgottesdienst stattfindet, ist der Unterricht ani Vor- 
mittage mit einem kurzeń Gebet zu eroffnen. Der Einfiihrung ntuer Lehrer bat ein kurzer kirch- 
lich-religióser Akt yorherzugehen.

8. Novem ber. Die Yeriiffentlichungen der Gesellscliaft fiir deutsche Erziehungs- und Scliul- 
geschichte sind fiir die Anstaltsbibliothek anzuscbaffen.

13. D ezem ber. Mitteilung eines Ministerialerlasses vom 2. Dezember des Inbaltes, dass durch 
die Neuordnung der Reifepriifung auch den lediglicb zum Zwecke der Priifung yeranstalteten Wieder- 
liolungen und Klassenpriifungen ein Ziel gesetzt werden soli.

20. D ezem ber. Mitteilung eines Ministerialerlasses vom 17. Dezember, wonach die Leiter der 
hoberen Lebranstalten im Hinblick auf die in Aussiobt stehende Weltausstellung in Cliicago aufge- 
fordert werden, Modelle von Schulgebauden oder wertvolle Lehrmittel, z. B. Tellurien, Reliefkarten, 
Modelle von Bauten u. dgl. zur Yorlegung auf der Weltausstellung der Central - Unterricbts-Yerwaltung 
zur Verfiigung zu stellen.

1893: 6. Feb ru a r. Im Religionsunterriehte der konfessionellen Minderbeit sind von Ostern 
d. J. an in Sexta drei Lehrstunden wocbentlich anzusetzen.

27. F eb ru a r. Zur Teilnabme an einem vom 5. bis 13. April d. J. in Berlin abzuhaltenden 
arcbaologischen Ferienkursus ist ein Lehrer in Yorscblag zu bringen.

8. Miirz. Zur Teilnahme an einem vom 5. bis 15. April in Berlin abzuhaltenden naturwissen- 
schaftlichen Ferienkursus ist ein Lehrer in Vorschlag zu bringen.

8. Marz. Zur Teilnahme an einem in dem Koniglich Sachsischen Sculpturenkabinett zu Dresden 
abzuhaltenden Ferienkursus ist ein Lehrer in Vorsc!ilag zu bringen.

9. Miirz. Die Ferien fiir das Jahr 1893 sind folgendermassen festgestellt: Ostern: Schulschluss 
am 28. Marz. Anfang des neuen Schuljahres am 12. April. Pfingstferien: Schulschluss ani 19. Mai; 
Schulanfang am 25. Mai. Sommerferien: Schulschluss am 14. Juli; Schulanfang 15. August. Michaelis- 
ferien: Schulschluss am 29. September; Schulanfang am 11. Oktober. Weihnachtsferien: Schulschluss 
am 20. Dezember; Schulanfang am 4. Januar 1894.

III. Chronik.
Das neue Schuljahr wurde am 26. April 1892 in der ublichen Weise eróffnet. Der seit dem

1. April 1890 an der Anstalt beschiiftigte Ililfslehrer Ilerr Dr. M ichalsky scbied mit Beginn des 
Schuljahres aus, um die ihm ubertragene Lelirerstelle am Gymnasium zu Sagan zu iibernehmen. Der 
neu berufene Gjnnnasiallelirer Herr P ro h ase l wurde in sein Amt eingefiihrt. Derselbe bat iiber 
seinen bisherigen Lebensgang folgende Angaben gemacht:

P a ul P roh as e l, geboren den 14. Yarz 1857 zu Ober-Glogau O.-S., besuchte von 1871 an das Kiinigliche 
Gymnasium zu Leobschiitz, welches er im Herbste 1877 mit dem Zeugnis der Reife verliess, um auf der Uni- 
yersitat zu Breslau sich philologischen Studien zu widmen. Naclidem er am 14. Februar 1884 die Priifung pro 
faeultate docendi bestanden hatte, wurde er zur Ableistung des Probejahres von Ostern desselben Jahres ab 
dem Stadtischen Johannes-Gymnasium zu breslau, vom 1. Dezember desselben Jahres an zur Fortsetzung des 
Probejahres und zur Aushilfe dem Stadtischen Gymnasium zu Peuthen 0.-8. iiberwiesen. Vom 1. Oktober 1885 
ab wurde er zunachst zur Aushilfe an das Kiinigliche Gymnasium zu Sagan beruien, dann durch Veriugung 
vom 28. Oktober 1885 dortselbst ais ordentlicher Lehrer angestellt. In gleicher Eigenschaft wurde er am 
1. April 1892 an das hiesige Gymnasium yersetzt. Veroffentlicht hat er folgendes: Analecta critica in honorem 
A. Reifferscheidii. 1884. — A. Curtii Rufi codicum memoriae emendandae leges et proponuntur et adhibentur. 
Programm des Koniglichen Gymnasiums zu 8agan. 1890.

Am 26. Mai ais am Christhimmelfahrtstage wurden 35 Schiller, nachdem dieselben in besonderen 3
3
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Lehrstunden yorbereitet waren, von dem Herrn Religionslehrer Regens M uller zur ersten lieiligen 
Kommunion gefiihrt.

Am 30. Mai wurde der ubliclie Soinmerspaziergang des Gymnasiums abgehalten. Das Ziel des 
Ausfluges war fur die Klassen Prima und Obersekunda Falkenhain, fiir Untersekunda und Obertertia 
Oberaltwilmsdorf, fiir Untertertia und Quarta Waldstein, fur Quinta und Sexta Altheide. Herr llitter- 
gutsbesitzer K arl M uller spendete zur Bespeisung armerer Schiller 50 Mark. Zur Riiekbeforderung 
der Schiller, soweit dieselbe niclit mit der Eisenbahn geschah, stellten mehrere Herrscliaften auf das 
bereitwilligsfe Wagen zur Yerfilgung. Fiir alle den Schiilern an diesem Tage dargebrachte Freund- 
lichkeit sei liiermit der ergebenste Dank ausgesprochen.

Ara 15. Juni wurde die Gedenkfeier des Todes weiland Seiner Majestat Kaiser Friedrichs III. 
begangen. In der Gediichtnisrede zeichnete Herr Professor Dr. Szenic ein Lebens- und Charakter- 
bild des heimgegangenen Kaisers.

Mit dem 1. Juli schieden Herr Gymnasiallehrer D rźaźd źy ń sk i, welcher seit dem 1. Oktober 1888 
dem Lelirkorper angehort hatte, und Herr Hilfslehrer Dr. Hanel, weleher seit dom 1. September 1886 
an der Anstalt thiitig gewesen war, aus ilirer hiesigen Thatigkeit aus, urn in die ihnen iibertragenen 
Stellungen am Gymnasium zu Leobschiitz, bezw. am Realgymnasium zu Tarnowitz einzutreten. An 
die Stelle des Herrn Gymnasiallehrer D rźaźd źy ń sk i trat Herr Gymnasiallehrer K o rn k e , welcher 
am 1. Juli in sein neues Amt eingefiihrt wurde. Derselbe bat iiber seineu Lebensgang nachstelien- 
des angegeben:

Franz Kornke, geboren am 1. November 1850 zu Gleiwitz, erhielt seine Yorbildung auf dem Gymna
sium seiner Vaterstadt und bezog nach bestandenem Abiturientenexamen im Herbst 1870 die Gniyersitat Breslau, 
um sieli philologisclien Studien zu widmen. Nachdem er am 14. Juli 1876 vor der Konigl. Wissenscliaftlichen 
Priifungs-Kommission zu Breslau die Priifung pro facultate docendi abgelegt batte, wurde er vom 1. Oktober 
desselben Jahres ab zur Ableistung seines Probejahres dem Gymnasium zu Leobschiitz iiberwiesen. Nach 
Beendigung des Probejahres war er daselbst 3 Jahre ais Hilfslehrer tliiitig, bis er Miehaelis 1880 seine An- 
stellung ais ordentlicher Lehrer an derselben Anstalt erhielt. Vom 1. Juli 1892 ab wurde er in gleicher Eigen- 
schaft an das liiesige Gymnasium yersetzt.

An die Stelle des Hilfslehrers Herrn Dr. Hanel trat Herr Hilfslehrer K ubisty .
Am 2. September wurde das Sedanfest mit einem Gottesdieust im Sacellum und einem Fest- 

akte auf dem Saale gefeiert. In der Festrede fiihrte der Direktor aus, wie der Sedantag ein Tag 
der Erinnerung und der Erbebung, aber auch ein Tag der Mahnung zur Bewahrung der errungeneu 
nationalen Giiter sei.

Am 18. Oktober wurde das Gediicbtnis des Geburtstages weiland Seiner Majestat Kaiser 
Friedrichs III. begangen. In der Gediichtnisrede pries Herr Oberlehrer Regens M u lle r  den lieim- 
gegangenen Ilerrscber ais Mitbegriinder des deutseben Ileiches und ais Vorbild bingebender V ater- 
landsliebe.

Am 27. Januar 1893 wurde der Geburtstag Seiner Majestat des Kaisers und Konigs durcli 
einen Festgottesdienst im Sacellum uud durcli einen Festakt auf dem Sanie mit Gesangen und 
Deklamationen der Schiller gefeiert. In der Festrede kniipfte der Direktor an die Worte an, welclie 
der Kaiser in der Dezember-Konferenz iiber das hóhere Schulwesen 1891 gesprochen, dass die Er- 
ziehung mehr auf nationaler Grundlage aufgebaut werden miisse, und legte die Mittel dar, welclie 
die Schnie zur Erweckung und Pflege nationaler Gesinnung anzuwenden babę. Mehrere Schiller
aus Prima und Obersekunda fiihrten eine Scene aus Heinrich von Kleist’s; „Der Prinz von llom-
burg“ auf. Vorgetragen wurden: „Deutsches Kaiserlied", ged. von J. G. Lehmann, komp. voii 
J. I). Eickbof und: „Unserem Kaiser", ged. von van Hoffs, komp. von Marschner. Die Feier schło,ss
nnt einem von dem Direktor ausgebraeliten Hocli auf Seine Majestat und mit dem Absingen der
Nationalhymne.

Am 16. und 17. Februar nalim Herr General-Superintendent Dr. tlieol. E rd m an n  von dem 
eyangelischen Religionsunterrichte in allen Klassen Kenntnis.

Am 9. Miirz wurde das Jahresgedachtnis des Todestages weiland Seiner Majestat Kaiser 
Wilhelins 1. begangen. In der Gediichtnisrede fiihrte Herr Oberlehrer B ald rich  aus, wie in der 
Griindung des deutschen Zollyereins die ersten Anfiinge der spiiter unter Kaiser Wilhelm I. erfolgten 
nationalen Einigung Deutsclilands lagen.
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Am 18. Marz wurde die miindliche Abschlusspriifung unter dem Yorsitze des durch Yerfiigung 
vom 8. Marz zum Priifungskommissar ernannten Direktors abgehalten.

Am 22. Marz wurde das Jahresgedachtnis des Geburtstages weiland Seiner Majestat Kaiser 
Wilhelma I. begangen. In der Festrede schilderte Herr Oberlehrer Dr. S chneider mehrere besonders 
wiclitige Ereignisse aus dem Leben des verewigten Kaisers.

Yon Unterbrechungen des planmassigen Unterrichts ist zu bemerken, dass Herr Oberlehrer 
S p ro t te  und Herr Hilfslehrer Dr. H an e l, welche zur Teilnahme an einein in Berlin stattfindenden 
archoologischen bezw. naturwissenschaftlichen Ferienkursus beurlaubt waren, vom 2(i. bis 30. April 
in ihren Lehrstunden vertreten wurden. Im iibrigen kamen keine liinger dauernden Unterbrechungen 
vor. —- Der Gesundheitszustand unter den Schulern war zwar im allgemeinen ein recht giinstiger; 
indes verlor die Anstalt durch den Tod zwei fleissige und wohlgesittete Schiller. Am 5. Mai 1892 
verstarb nach langerer Krankheit der Unterprimaner A lfred  Y olkm er von hier. Bei der am 
7. Mai stattfindenden Beerdigung beteiligte sich das gesamte Grymnasium. Am 5. Januar d. J. starb 
der Obertertianer E m il H in k e  aus Wiirgsdorf, Kreis Frankenstein, an einer Lungenkrankheit. 
Die Beerdigung fand unter Begleitung des gesamten Gymnasiums am 9. Januar statt.

IV. Statistische Mitteilimgen.
1. Freąuenzliste fur das Sehuljahr 1892/93.

0 1 U. I 0.H U.II 0.III U.III IV |..V VI Sa.

1. Bestand am 1. Februar 1892 . . . . 17 24 23 21 37 42 35 53 55 307
2. AbgangbiszumSchlussed.Schulj. 1891/92 15 1 4 — 5 6 5 8 4 48
3a.Zugang durch Versetzung zu Ostern . 21 19 18 30 35 27 42 47 — 239
3b.Zugang durch Aufnahme zu Ostern 1 3 2 — — 1 8 5 38 58
4. Freąuenz zu Anfang d. Schulj. 1892/83 24 24 20 33 37 29 53 55 42 317
5. Zugang im Sommersemester................. — — — — — — — — —

6. Abgang im Sommersemester.................. 2 4 — 2 — 4 1 2 1 16
7a.Zugang durch Versetzung zu Michaelis . —

7b.Zugang durch Aufnahme zu Michaelis . — — 1 1 • --- — 2 1 — 5
8. Freąuenz im Anfange desWintersemestei’s 22 20 21 32 37 25 54 54 41 306
9. Zugang im W intersemester................. — — — — — — — — —

10. Abgang im Wintersemester . . . . . .  | — — — 2 — 1 — 1 4
11. Freąuenz am 1. Februar 1893 . . . 22 20 21 32 35 25 53 54 40 302
12. Durchschnittsalter am 1. Februar 1893 2,8 19,9 17,8 17 16 15,5 14,2 13,4 12,3

2. Religions- und Heimatsverhaltnisse der Schiller.

|j Kath Evang. Diss. J uden Einh. Ausw. Ausl.

1. Im Anfange des Sommersemesters . . . || 252 43 ____ 22 116 197 4
2. Im Anfange des Wiritersemesters . . 246 41 — 19 107 194 5
3. Am 1. Februar 1893 .......................... . i 243 40 — 19 109 188 5

Das Zeugnis fiir den einjahrigen Militardienst haben zu Ostern 1892: 1S Schiller erhalten; von 
den 18 ist keiner zu einem praktischen Fache ubergegangen.

3*
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3. Ubersieht iiber die Abiturienten.
Die Reifepriifung wurde zweitnal, namlich am 7. September 1892 und am 15. Februar 1893 

unter dem Yorsitze des Herrn Geheimer Regierungs- und Provinzial-Schulrat Professor Ts cli acke rt 
abgehalten. In beiden Terminen bestanden samtliche Abiturienten, welche in die miindliche Priifung 
eingetreten waren.

Nam en. Geburts-
Datum. Geburtsort. Kon-

fession
Stand 

des Yaters.
Wohnort 

des Yaters.
1 ^Jahre 
auf dera 

Gym- 
nasiura

Jahre
in

Prim a

jGewiihlter
Beruf.

A. Zu Michaelis 1892.
1. Sclnnidt, J o 

hannes Julius 
Alexius

29. Dez. 
1871

Kamin evang. Erster
Staatsanwalt

Glatz 10 2 1/* Theologie.

2. Tschoeke 
Alfons

9. Mai 
1873

Glatz

B.

kath. 

Zu O

Hauptlehrer
verst.

stevn 1893.

Glatz 9 ‘/, 2 Theologie.

1. Arnade 
Alfred

21. Marz 
1873

Reinerz 
Kr. Glatz

jud. Fabrik-
besitzer

Reinerz io l/2 3 Elektro
technik

2. Dorst 
Sigismund

4. Dez. 
1872

Liebau
Kr. Landeshut

kath. Werkfiihrer Gevelsberg 
Kr. Schwelm

9 2 Postfach

3. Hildebrand, 
P au l August

12. Juni 
1874

Silberberg
Kr.Frankenst.

kath. Prakt. Arzt Frankenstein 2 2 Theologie

Hermann
4. Kinsclier 

Heinrich
29 Febr. 

1872
Biirwalde 

Kr. Miinsterb.
kath. Gutsbesitzer

verst.
Barwalde 6 2 Medizin

5. Knittel, Bruno 
Richard Her-

23. Sept. 
1874

Langenbielau 
Kr. Reichenb.

kath. Kaufmann Langenbielau 8 2 Medizin

mann
6. Kolbe, Franz 

H e in rich
13. Juli 

1873
Reinerz 

Kr. Glatz
kath. Schlosser-

meister
Reinerz 8 2 Ingenieur-

Baufach
7. Ludwig,Franz 

Ignaz Dismas
9. April 

1872
Schreckendorf
Kr.Habelschw.

kath. Kaufmann
verst.

Schreckendorf 8 2 Theologie

8. Martin Ema
nuel Wilhelm

21. April 
1872

Blassdorf 
Kr. Landeshut

kath. Pricatier Schbmberg 
Kr. Landeshut

9 2 Medizin

Am bros ius
9. Muller, A lois 

HeinrichJoseph
10. Juli 

1872
Schbmberg 

Kr. Landeshut
kath. Wirtschafts-

besitzer
Scliomberg 9 2 Theologie

10. Richter 
Alfred

30. Mai 
1875

Glatz j'*d. Kaufmann Glatz 9 2 Elektro
technik

1 1. Rosę 
Joseph

19 Dez. 
1870

Altweistritz
Kr.Habelschw.

kath. Fabrik-
arbeiter

Habelschwerdt 7 2 Theologie

12. Rudeck 
Wilhelm

18. Marz 
1873

Glatz kath. Lolmfuhr- 
mann, verst.

Glatz 9 2 Medizin

13. Schubert 
Paul

27. Miirz 
1870

Gross-Briesen 
Kr. Grottkau

kath. Bauerguts-
besitzer

Gross-Briesen 4 2 Theologie

14. Siissmuth 
Joseph A dolf

13. Jan. 
1872

Konigswalde 
Kr. Neurode

kath. Bauerguts-
besitzer

Konigswalde 9 2 Medizin

15. Tschoepe 
Paul

1. Marz 
1871

H abelschwerdt kath. Schuhmacher-
meister

Habelschwerdt 7 2 Theologie
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V. Sammlungen von Lehrmitteln.
1. Die B ib lio th ek en . Die Lehrerbibliothek (Verwalter: Ilerr Oberlehrer Dr. Schneid er) 

enthalt 4902 Werke in 10718 Banden. Die Schiilerbibliothek enthalt 3305 Werke in 6179 Banden. 
Angeschafft wurden folgende Werke:

A. F u r die L e h re rb ib lio th e k .
Unbescheid, Beitrag zur Behandlung der dramatischen Lektiire. — Lehmann, Vorlesungen iiber 

Hiilfsmittel und Methode des geographischen Unterrichts. — Peter, Geschichte Roms. — Baumeister, 
Denkmaler des klassischen Altertums. — Roscher, Ausfiihrliches Lexikon der griechischen und rb- 
mischen Mythologie, Bd. I, Bd. II, Lief. 18 — 23. — Seyffert, Das Privatstudium in seiner piida- 
gogiscben Bedeutung. — Verhandlungen der vierten Direktorenversammlung in Pommern. — Kirchner, 
Wbrterbuch der pliilosopbiscben Grundbegriffe. — Peter, Die Scriptores historiae Augustae. — 
XII Panegyrici Latini, rec. Baehrens. — Cathrein, Der Socialismus. — Eisenhart, Gescbichte der 
Nationalbkonomik. — Kluge, Etymologiscbes Worterbuch der deutscben Sprache. — Auerswald, 
Botanische Unterbaltungen. — Zeitschrift des Yereins fiir Geschichte und Altertum Schlesiens, 26. 
und 27. Bd. — Regesten zur schlesischen Geschichte 1301 —1315. — Schlesiens Vorzeit in Bild 
und Schrift, V, 8. — Jastrow, Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, Jg. XII — XIV. — Jastrow, 
Handbuch zu Litteraturberichten. — Heeren-Uckert, Geschichte der europaischen Staaten (Fortsetzung). 
-— Oncken, Allgemeine Geschichte (170. — 180. Abt.). — Scriptores rerum Germanicarum (Fort
setzung). — Paul, Grundriss der germanischen Philologie. — Grimm, Deutsches Wbrterbuch (Fort
setzung). — Goedeke-Goetze, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung (Fortsetzung). — 
Lexicon Taciteum, fasc. X. — Mitteilungen der Gesellschaft fiir deutsclie Erziehungs- und Schul- 
gescliichte. 1. und 2. Jg. — Centralblatt fiir die gesamte Unterrichtsverwaltung. 1892. — Bursians 
Jahresbericht iiber die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft. 1892. — Fleckeisen-Masius, 
Xeue Jahrbiicher fiir Philologie und Piidagogik. 1892. —■ Fleckeisen, Jahrbiicher fiir klassische 
Philologie (E’ortsetzung). — Kern-Miiller, Zeitschrift fiir das Gymnasialwesen. 1892. — Wetzel, 
Gymnasium. 1892. — Hoffmann, Zeitschrift fiir mathematischen und naturwissenschaftlichen Unter- 
richt. 1892. — Zarncke, Literarisches Centralblatt. 1892, — Frick-Meyer, Lehrproben und Lehr- 
gange (Heft 29—33). — J. v. Muller, Ilandbuch der klassischen Altertumswissenschaft (Fortsetzung).
— Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. 13.

B. F u r die S ch iile rb ib lio th ek .
Gude, Erliiuterungen deutscher Dichtungen, 4. und 5. Bd. — Frick-Polack, Aus deutschen 

Lesebuchern (Fortsetzung). — Wolf, Die That des Arminius. — Tanera, Die Befreiungskriege. —- 
Lanfrey, Geschichte Napoleons 1. (Bd. 6 und 7). -— Wildenbruch, Christoph Marlow; Die Karo- 
linger; Vater und Solinę; Der neue Herr; Vionville; Harold. — Brill, Der Singschwan. — Uhlands 
gesammelte Werke. — Uhlands Gedichte. — Jordans Nibelunge. — Freytag, Die Technik des Dramas.
— Freytag, Soli und Haben. — H. v. Kleists Prinz Friedrich von Homburg, h. v. J. Heuwes. — 
Gudrun, iibers. v. G. Legerlotz. — Das Nibelungenlied, iibers. v. G. Legerlotz. —- Musterstiicke aus 
Winckelmanns Werken, h. v. W. Kiihne. — Miigge, Afraja. — Falkenhorst, Amerikanische Staaten- 
zerstorer und Staatengriinder. — Richelmann, Meine Erlebnisse in der Wissmann-Truppe. — v. Bar- 
fus, Yom Kap nach Deutsch-Afrika. — Holleben, Deutsches Flottenbuch. — Wagner, Im Griinen; 
Entdeckungsreisen in Feld und Flur; Entdeckungsreisen in Wald und Heide. — Hagen, Norica. — 
Lichtenfeld, Ferdinand der Ziegenhiert, — Hoffmanns Neuer Deutscher Jugendfreund, 46. Bd. — 
Jacobi, Onkel Toms Hiitte. — von der Deeken, Gott ist der Waisen Vater. — Kamp, Gustav Schwab 
Volks- und Heldensagen. — Reicke, Buffalo Bill. — Hiltl, Der alte Derfflinger. — Pederzani-Weber, 
Auf rauhen Pfaden. — Pajeken, Im wilden Westen. — Elster, Walter Bernwards Afrikanische Reise- 
abenteuer. — Herold, Im dunkeln Erdteil. —■ v. Horn, Der Overseer; Der Orkan auf Cuba. — 
Palm, Unter deutscher Flagge. —- Muschi, Alleweg gut Brandenburg; Die Deutschen in Ostafrika.
— Kiihn, Die Farm im Urwald. — Schubert, Der neue Robinson. — Flemmings Vaterliindische 
Jugendschriften , 6 Bandchen. — Yelhagen und Klasings Sammlung deutscher Schulausgaben, 
5 Lieferungen,



22

An G esehenken gingen ein:
Von dem liohen Kónigliclien Ministerium: Crelles Journal fur Mathematik, Bd. 109, 3. und 

4. Heft, 110; 111, 1. und 2. Heft. — Publikationen aus den K. Preussischen Staatsarchiven, Bd. 50 
und 51. — l)as humanistisehe Gymnasium, 1892. — Von dem Kónigliclien Provinzial-Schul-Kollegium: 
Vorlesungenverzeichnisse der Universitaten Breslau und Marburg, W.-S. 1892/93. — Urteile der 
Universitiit Berlin iiber die Preisbewerbungsscbriften, 1892; Rede zur Gedachtnisfeier Kónig Frie
drich Wilhelms III. an der Universitiit Berlin, 1892. — Von Herrn Buchhandler Kónig: Yerzeich- 
nis der neu erschienenen Biicher, Landkarten u. s. w. 1892. — Von Herrn Gymnasiallelirer Jaschke: 
melirere Schulbiicher. — Yon der Nicolaischen Verlagsbuchbandlung in Berlin: Goethes Lyrik, Goethes 
Torąuato Tasso, Klopstocks Odeń. —• Die G. Freytagsche Buchhandlung in Leipzig schenkte eine 
grosse Anzald von Schulbiichern und Klassikerausgaben zur Austeilung an die Faclilehrer. Auch 
die Buclihandlungen Bdhlau in Weimar, Herbig in Berlin, Hellwing in Hannover, C. Meyer in Han- 
nover, S. Mittler in Berlin, B. G. Teubner in Leipzig u. a. schenkten neu erschienene Scbulbiiclier 
aus ihrem Verlage. — Ilerr Erzpriester Lic. Tliienel in Warnibrunn iiberwies zur Erinnerung an 
den am 5. Januar d. J. verstorbenen Obertertianer Emil Hinke 35 Exemplare des Buclies: Pesen- 
dorfer, Goldenes Alphabet,, zur Austeilung an Schiller aus der Bekanntschaft des verstorbenen Ilinke. 
Dieselben wurden an 35 Schiller der Obertertia und Untersekunda verteilt.

2. Die geogr aplii sche Sam m lung (Verwalter Herr Oberlehrer R o tlikege l), die n a tu r-  
w issen sch a ftlich e  Sammlung (Terwalter Herr Hilfslehrer K ubisty ) und die pliy sik a lisch e  
Sammlung (Yerwalter Herr Professor Dr. Szenic) wurden aus den Mitteln der Anstalt. in ent- 
sprechender Weise erweitert. — Fiir die naturwissenschaftliche Sammlung schenkte der Quartaner 
H en tsch e l ein Hummelnest, der Sextaner S ch ro ed te r ein Wespennest. — Aus der geographi- 
schen Sammlung wurde gemiiss der Verfiigung vom 15. Dezember v. J. uuter dem 17. Januar d. J. 
zur Vorlegung auf der Weltausstellung zu Chicago an das Kónigliche Ministerium der geistlichen 
u. s. w. Angelegenheiten der Atlas geographicus major, Curantibus Homannianis heredibus, Norim- 
bergae, 1759 und zur Veranschaulichung des methodischen Fortschrittes im erdkundlichen Unter- 
richte die 22. Aud. des an der Schule gebrauchten Schulatlanten von Diercke - Gaebler iiberreicht.

Mit Dank sei an dieser Stelle auch erwahnt, dass seitens des Kommandos des liiesigen Kónig- 
lichen Fiisilier-Regiments Graf Moltke den Scliulern eine Einladung zu der am 1. Februar abge- 
lialtenen Ilauptprobe fiir die Festvorstellung zu teil wurde, welclie am 2. Februar zur Feier des 
75jahrigen Jubilaums des Regiments zur Autfiihrung gelangte.

VI. Stittimgeii und Unterstutzungen yon Schiilern.
Das Sanitiitsrat Grbtznersche Stipendium in einem Anteil von 52,50 M. und in zwei Anteilen 

von je 51,17 M. erhielten zu Ostern v. J. ein Schiller der Unterprima und zwei Schiller der Ober- 
sekunda. Der Wohllóbliche Magistrat verlieh auf den Vorschlag des Lehrerkollegiums das Ritt- 
meister Leyfersche Stipendium von 16,20 M. und 13,50 M. an einen Schiller der Oberprima und 
an einen Schiller der Obersekunda. Aus der Scholz-Gottwaldschen Priimienstiftung erhielten zu 
Weihnachten v. J. der Obertertianer Benno Mielert ein lateinisches, der Obertertianer Paul Peucker 
ein griechisches und der Untertertianer Paul Schnabel ein franzosisehes Lexikon. Das Graf llaug- 
witzsche Stipendium im Betrage von' 108 M. bezog ein Schiller der Untersekunda. Das Professor 
Schrammsche Stipendium in zwei Anteilen von je 39,75 M. erhielten ein Schiller der Oberprima 
und ein Schiller der Unterprima, das Assessor Lukassche im Betrage von je 26,25 M. ein Schiller 
der Oberprima und ein Schiller der Obersekunda, das Josepha Kuschelsche im Betrage von 25,13 M. 
bezw. 25,12 M. erhielten ein Schiller der Oberprima und ein Schiller der Quinta, das Sanitiitsrat 
Welzelsche ein Schiller der Unterprima und das Lieutenant Wernersche Stipendium ein Schiller der 
Obertertia. Das Gelieimrat Dr. Kutsche und Finsterbuschsche Stipendium im Betrage von je 240 M.
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bezogen ein Schiller der Oberpriraa und ein Schiller der Obertertia. Ausserdem erhielten 6 Zbg- 
linge des Konyikts Stipendien von je 30 M. — Das Schober-Skeydesche Stipendiura fiir Studierende 
auf der Uniyersitat bezog ein Studiosus theol. catli. zu Breslau und das Regens Bachsche Stipen- 
dium fiir Studierende der katholischen Theologie erhielten zwei Studiosi theol. catli. zu Breslau 
und ein Studiosus theol. catli. zu Miinchen. — Ganze Befreiung voni Schulgelde wurde 24, lialbe 
11 Schiilern gewiihrt.

Das mit der Anstalt verbundene und unter besonderer Aufsicht des Herrn Oberlehrer Regens 
M iiller stehende Konviktorium ziihlte im Anfange des Scliuljahres 74 Zoglinge. Im Laufe des- 
selben schied aus 1 und wurden aufgenommen 3; somit yerblieben 76, von denen 34 Fundatisten 
und 42 1’ensionare s i n d . _______________

VII. Mitteilung an die Schiller uml an dereń Eltern.
a) Auf Anordnung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegen- 

heiten wird gemiiss Verfiigung vom 18. Mai 1892 nachstehender A uszug aus dem C irkular- 
e r la sse  vom 29. Mai 1880 hier mitgeteilt.

„Die Strafen, welche die Schulen verpflichtet sind, iiber Teilnehmer an Verbindungen zu ver- 
hiingen, treffen in gleicher oder grosserer Schwere die Eltern ais die Schiller selbst. Es ist zu 
erwarten, dass dieser Gesiclitspunkt kiinftig ebenso, wie bisher bfters geschehen ist, in Gesuchen 
um Milderung der Strafe wird zur Geltung gebracht werden, aber es kann demselben eine Be- 
riicksichtigung ni elit in Aussicht gestellt werden. Den Ausschreitungen vorzubeugen, welche die 
Schnie, wen u sie eingetreten sind, mit ihren scliwersten Strafen verfolgen muss, ist Aufgabe der 
hiluslichen Zucht der Eltern oder ihrer Stellvertreter. In die Zucht des Elternhauses selbst weiter 
ais durcli Rat, Mahnung und Warnung einzugreifen, liegt ausserhalb des Reclites und der Pflicht 
der Schule; und selbst bei auswiirtigen Schiilern ist die Schnie nicht in der Lagę, die unmittel- 
bare Aufsicht filier ihr hausliches Leben zu ffihren, sondern sie bat nur dereń Wirksamkeit durcli 
ihre Anordnungen und ilire Kontrole zu erganzen. Selbst die gewissenbaftosten und aufopferndsten 
Bemtihungen der Lehrerkollegien, das Unwesen der Schfilerverbindungen zu unterdrficken, werden 
nur teilweisen und unsicheren Erfolg haben, wenn nicht die Erwachsenen in ihrer Gesamtheit, 
insbesondere die Eltern der Schiller, die Personen, welchen die Aufsicht iiber auswiirtige Schiller 
anvertraut ist, und die Organe der Gemeindeverwaltung, durchdrungen von der Uberzeugung, 
dass es sieli um die sittliche Gresundheit der heranwachsenden Generation handelt, die Schnie in ihren
Beniiihungen riickhaltlos unterstutzen....................... Noch ungleich grosser ist der moralische Ein-
Russ, welchen yornehmlich in kleinen und mittleren Stadten die Organe der Gemeinde auf die Zucht 
und gute Sitte der Schiller an den hbheren Schulen zu iilien yermogen. Wenn die stiidtischen Be- 
horden ihre Indignation iiber zuclitloses Treiben der Jugend mit Entschiedenheit zum Ausdruck und 
zur G-eltung bringen, und wenn diesellien und andere um das Wohl der Jugend besorgte Biirger sich 
entscliliessen, ohne durch Denunciation Bestrafung herbeizufiihren, durcli warnende Mitteilung das 
Lehrerkollegium zu unterstiitzen, so ist jedenfalls in Schulorten von miissigem ITmfange mit Sicher- 
heit zu erwarten, dass das Leben der Schiller ausserhalb der Selmie nicht dauernd in Zuchtlosigkeit 
yerfallen kanu.“

b) Die o ffen tliche P riifu n g  aller Klassen wird Montag, den 27. Marz, yormittags 8—12 Uhr 
in folgender Ordnung im Priifungssaale abgehalten werden:

8— 10 U hr:
Sexta: Latein. Hr. O.-L. P ro h ase l. Naturwissenschaft. Hr. H.-L. K u b isty .
Q uinta: Erdkunde. Hr. O.-L. Baldrich. Rechnen. Hr. T. L. K alohr.
Q u arta : Latein. Hr. O.-L. K ornke. Deutsch. Hr. Kami. P a rtisc h .

10 — 12 U hr:
U n te r te r t ia :  Geschichte. Hr. O.-L. R oth  kegel.
O b e rte rtia : Griechisch. Hr. O.-L. Dr. Schneider.
U n te rsek u n d a : Deutsch. Hr. O.-L. Dr. A rens.
O bersekunda: Franzosisch. Hr. O.-L. Beck.
U n terp rim a : Horaz. Hr. O.-L. S p ro tte .
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Gedichte werden yortragen aus VI: E rich  R ed lich , aus V: A nton P fe if f e r ,  aus IV : 
Jo sep li H iinerfeld , aus Illb : G ustav N eugebauer, aus I l ia :  P au l P eucker, aus Ilb: J o s e p h  
Schbnw iese, aus Ila : R u d o lf Pelz. Der Unterprimaner O tto  H errm ann  wird einen franzo- 
siscben Vortrag balten iiber das Thema: Napoleon Ier a. Moscou. Aufgefiihrt wird das Lied: 
„Friihlingsruf: Wacht auf, ihr Thaler.“ Ged. v. G. Gorres, komp. von L. van Beethoven.

Am Dienstag, den 28. Marz, urn 7*/2 TJhr morgens wird ein Gottesdienst mit Te Deum im 
Sacellum abgehalten. Die S ch lu ssfe ie r wird yon 8*/2 TJhr ab im Priifungssaal in folgender 
Orduung stattfinden:

1. Gesang. „Herr, unser Herrscher!11 Psalm 8, 2, komp. v. P. Miibling.
2. Rede des Abiturient en Franz Ludwig iiber das Thema: „Ohne die Freiheit, was wiirest du, 

Hellas? Obne dich, Hellas, was wiire die Welt?“ Rede des Unterprimaners Georg Franz iiber das 
Thema: „Die Zeit ist eine bliihende Flur, Ein grosses Lebendiges ist die Natur, TJnd alles ist 
Frucbt und ist Samen.“

3. Gesang. Zum Abschied. „So ziehet hin!“ Tobias 5, 28, komp. von K. Stein.
4. Entlassung der Abiturienten durch den Direktor. Austeilung der Pramieu.
5. Abscbiedslied: „Wem Gott will rechte Gunst erweisen,“ ged. von J . v. Eichendorf, komp. 

yon F. Mendelssobn-Bartholdy.

Die Osterferien beginnen am 29. Marz. Das neue Sehuljahr wird Mittwoch, den 12. April, 
morgens 8 1'hr mit einem feierlichen Gottesdienst fur die katholischen Schiiler eroffnet. Die An- 
meldungen neu eintretender Schiller nimmt der Unterzeichnete Montag, den 10. April, und Dienstag, 
den 11. April, von 8 bis 12 Uhr yormittags im Konferenzzimmer entgegen. Die aufzunehmenden 
Schiller baben ausser ibrem Schulzeugnisse bezw. Abgangszeugnisse bei der Anmeldung ein Geburts- 
und Impfzeugnis yorzulegen; diejenigen, welche das zwolfte Lebensjahr iiberschritten haben, ausser- 
dem noch die Bescheinigung der Wiederimpfung. Die Aufnahme auf die Sexta soli in der Regel 
erst nacb yollendetem neunten Lebensjahre erfolgen. Besonders die auswartigen Eltern werden 
dringend erinnert . ihre Solinę nicht in einem zu weit vorgeschrittenen Lebensalter dem Gymnasium 
zu iibergeben.

Glatz, den 22. Marz 1893.

Professor Dr. Stein,
Direktor des Gymnasiums.
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Sehauspiele des Glatzer Jesuitenkollegs.

Bei meinem unbefugten Durchstobern der Glatzer Gymnasialbibliothek entdeckte 
ich eines Tages u. a. aucli einen starken Folioband, welcher eine handschriftliclie Samra- 
lung von Schulschauspielen des hiesigen Jesuitenkollegs aufwies; spilter fand ich einen 
andern und schliesslich noch einen dritten Band.

Da mm diese drei Bandę in gewissem Sinne ein Stiick Schulgeschichte in sich 
scliliessen, eine unlangst ergangene Verfiigung aber die Behandlung schulgeschichtlicher 
Gegenstande fur die Programme empfiehlt; da ferner die Herausgeber der Monumenta 
Germaniae paedagogica auch auf die Jesuitendramen ihr Augenmerk gericlitet haben, 
ihr in diesen Zweig bereits eingeweihter Mitarbeiter Pater G. M. Pachtler aber vor kurzer 
Zeit gestorben ist, und seinen Naclifolgern auch der geringste und entlegenstc Beitrag 
wenigstens der Vergleichung halber nicht unwillkommen sein dtirfte; da iiberdies auch 
anderweit die Forschung sich diesem Gegenstande jetzt gerade zuwendet (wie z. B. Professor 
M. dH uart eben eine Abhandlung uber die Dramen des Luxemburger Jesuitenkollegs 
in Angriff genommen hat): so erscheint eine Mitteilung uber den Inlialt der Glatzer Samm- 
lung, wenn auch nicht gerechtfertigt, so doch leidlich entschuldigt.*)

Die erwahnten drei Folianten enthalten aut 320, 285 und 213 Blattern im ganzen 
67 Stiicke aus den Jahren 1683 und 84, 89, 91 bis 93, 97 bis 99, 1714 bis 22. Fast jedes 
Stiick ist von einem anderen Schreiber eingetragen; mit der unbeholfensten Schiilerhand, 
die kaum einen Vers fehlerfrei wiedergiebt, wechseln die sicheren Schriftziige des Pro- 
fessors, der durch die Fliichtigkeit, mit der er den Text nicht sowohl schreibt ais viel- 
melir andeutet, den Leser die Kostbarkeit seiner Zeit recht unangenehm fiihlen liisst.

Die Titel der Stiicke sind meistens mit der ganzen Weitschweifigkeit wiedergegeben, 
welche ihnen auf den gedruckten Programmen, die vor der Vorstellung verteilt zu werden 
pflegten, eigen war.

*) Die mit bereitwilligstem und liebenswiirdigstem Entgegenkommen vom Fiirsterzbisehiifl. Konsistorialrat 
Herrn Stadtpfarrer Weber gewahrte Erlaubnis, das im hiesigen Pfarrarchiy vorhandene Materiał zu benutzen, 
hat mich nicht nur zur Auffindung einer Keihe anderer Jesuitendramen, die im vorigen Jahrhundert liier 
gespielt worden sind, gefiihrt, sondern mir auch die Zusammenstellung einer die aussere Entwickelung des 
hiesigen Jesuitentheaters von 1601 an verfolgenden Ubersicht ermbglicht, welche den ersten Abschnitt dieses 
Aulsatzes bilden sollte, wahrend ich mit einer Wurdigung des Yerfalirens der in der Sammlung vertretenen 
 ̂erfasser das Ganze zu bescliliessen gedachte. Da jedocli der Aufsatz durch diese beiden Abschnitte auf etwa 

7 Bogen anwachsen wiirde, so sind sie ausgeschieden und fur die ,,Neue Folgę der Vierteljahrssclirift fiir Ge- 
schichte und Heimatkunde der Grafschaft Glatz11 zuriickgelegt worden.
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Regelmftssig wird die auffiihrende Klasse bezeiclmet;*) desgleiclien das Datum der 
Auffuhrung. Da jedoch in den gedruckten Programmen die Bezeichnung des Tages und 
Monats raeistens der handschriftlichen Eintragung vorbehalten blieb, diese aber dann oft 
yerabsaumt wurde, so liest man auch in unserer Sammlung nicht selten nur: „mense— 
die — Das Jahr ist zuweilen bloss chronostichisch angedeutet. Das Argumentum, 
welches auf den Programmen wohl nie felilte, liier aber mitunter yermisst wird, liefert 
bald eino Inbaltsangabe des Schauspieles, bald nur den Vorwurf desselben. Etwa drei 
Viertel der Eintragungen geben aueli eine knappe Andeutung der Q,uelle.

Die Draraen sind entweder in 2 bis 5 Akte und diese in Scenen (oft Inductiones 
genannt) gegliedert, oder es werden (namentlich im III. Bandę) nur Scenen flnductionen) 
imterschieden; diese werden jedoch nur selten genau nach dcm Personenweclisel unter- 
schioden; gewbhnlich wird yielmehr eine G-rnppe von Auftritten unter der Bezeichnung 
Sceno oder Induktiou zusammengefasst. Jedes Stiick wird durch ein Vorspiel (praelusio, 
praeludium) eingeleitet, in wclchem olympische Gotter, Damonen der Holle, Engel, die 
gottliche Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, menschliche Tugenden und Fehler u. dergl. m. 
handelnd auftreten, indem sic den Grundgedanken des Sehauspiels sinnbildlich darstellen: 
Chore, zwischen die Ilauptabschnitte des Sehauspiels eingeschaltet, fuhren, mit der Hand- 
lung desselben Schritt haltend, jene Allegorie weiter, bis mit der im Epilogus vorge- 
tragenen Nutzanwendung das Ganze seiuen Abschluss erreicht. Prolusio, Chore und 
Epilogus sind jedoch in dieser Sammlung haufig nur dem Inhalte nach skizziert; bis- 
weilcn wird uberliaupt nur das VorhandenseiU dieser Teile und die Stelle der Chore 
angemerkt. Noch weniger Gewicht ist auf die Mitteilung der Interludia oder Intermedia 
gelegt, jener komisclien Auftritte, welche, von den Passions- und Frohnleichnamsspielen 
abgesehen, kaum in einem Stucke fehlen durften und auch um so leichter eingeschaltet 
werden konnten, je weniger ein innerlicher Zusammenhang mit der Haupthandlung ais 
wesentliches Erfordernis galt. Der Text bietet manclie reclit artige Proben; um so mehr 
ist es zu bedauern, dass sieli die Abschreiber meistens mit der Bemerkung: „intercessit 
Interludium11 begniigen. Zur Belebung des Spieles wird auch von Gesang und Tanz 
ausgicbigcr Gebrauch gemacht; die Stellen, an welchen diese eintreten, sind in der Regel 
kenntlich gemacht; der meist belanglose Text des Gesanges wird nur selten mitgeteilt.

Der Dialog der (selbstyerstandlich iusgesamt lateinisch geschriebenen) Stucke ver- 
lauft im jambischen Senar; nur ganz yereinzelt kommt im Interludium ungebundne Rede 
(ja sogar eigens mit Germanismen yerśetztes Latein) vor. Monologe klingen in einigen 
Ausnahmefallen in mehr oder minder lange Reihen elegischer Distichen aus. Der ana- 
pastische Dimeter llndet an geeigneten Stellen, besonders in den alteren Stucken, Ver- 
wendung. Von den klassischen Strophen ist die kleinere sapphischo in lyrischen

*) Hie Naruen der Klasseti sind, von unten angefangen: 1. Classis rudimentorum (Rudimentistae), 
2. Intima classis grnminaticae (Principistae), 3. Media classis grammaticae (aucli kurzweg Grammatica), 4. Suprema 
classis grammaticae (Syntaxistae), 5. classis oder facultas poetica (Humanitas), 6. classis oder facultas Oratoria 
oder Rbetorica (Rlietores),
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Partien die beliebteste; sie findet sich sogar gereimt; ofter aber bedient mail sieli liier 
der accentuierten Keinwerse.

Den meisten Stiicken der beiden ersten Bandę und einigen des FIL Bandes ist am 
Anfang oder Ende der Name eines Jesuiten beigesetzt, bald mit dem Priidikate oxhibuit 
oder produxit, bald ohne dieses; einmal (II, 10) liest man: „scripsit discipulus, Fecit 
M. Petrus Treffner m. pr.“ Diese Vermerke bezeiclmen also, wie ubrigens ans dem ge- 
schichtlichen Uberblicke genauer zu ersehen sein wird, die Yerfasser. Eine Yergleiclumg 
dieser Namen mit den einschlagigen Urkunden des hiesigen Pfarrarchivs lehrt aber, dass 
die genannten Verfasser in dem Jahre der Auffiilirung ihres Stiickes regelmassig die 
Ordinarien der Klasse waren, welche es spielte. Hiernach lassen sieli nun auch die 
Yerfasser der meisten anonymen Dramen mit grosser Wahrsclieinlichkeit angeben.

Die Texte sind samtlich n ach  der Auffiilirung eingetragen worden, wie sclion die 
hilufig yorkommenden Wendungen: produxit, exhibuit N. N., in tercessit interludium u. a. 
ergeben. Walirselieinlich war es Sache des Ordinarius, fiir die Eintragung des von ilun 
yertassten und von seiner Klasse gespielten Stiickes zu sorgen; liess er die ilun gestellte 
Frist unbemitzt verstreiclien, so unterblieb die Eintragung. Somit stellen die drei Biinde 
keineswegs eine Mustersammlung vor; sie lassen im Gegenteil gerade die Stiicke ver- 
missen, welche den Annuae Litterae zufolge die interessantesten Stoffe behandelten und 
die beifalligste Aufnahme fanden.

Immerhin aber diirfte es sich der Miilie lohnen, den Inhalt der yorliegenden Samm- 
lung einer kurzeń Musterung zu unterwerfen.

I. Band.
1. Corpus  Je su ,  SS. Apostolorum, Martyrum et omnium Beatorum in Domino 

morientium Animae.  Prothetice exhibitum in inanimi corpore J o a n n i s  L a u r e n t i i  
militis Ilispani, in obsidione urbis Capellae in ducatu Tiraschensi exanimati, quod per- 
ąuisitum et inter cadavera repertum F r a n c i s c u s  do Sol is  item Ilispanus amplexus, 
dum stringit, dolore extinguitur. Passionis Dominieae amanti spectatori oblatum, seenice 
repraesentatum: a PerlLLYstrl, NobILT, IngenYa FaCYLtate Oratoria In Caesareo et 
Reglo SoCIetatls lesA’ Gyllnaslo GLaCęnsI.

Am Schlusse des Stiickes steht: Die XI. Martii exhibuit P. Georgius  A u s c h i t z e r  
(von dem auch No. 6 dieses Bandes herriihrt). Ais Quellc giebt derselbe am Schlusse 
des Argumentum Protaseos an: Nicolaus Avancinus in vita Leopoldi Guilelmi Archiducis 
Austriae, Parte 2, Prolegom. 4, pag. XII.

Das mit Reigen und Gesangen ausgestattetę Sttick von 808 Versen (jam. Senare und accent. 
Verse) zerfallt, abgesehen von Prologus und Epilogus, in 4 Inductiones. mit je einer Applieatio. 
Ind. I: Zwei jungę Freunde, Johannes Laurentius und Franciscus de Solis, lassen sich von Mars 
zum Eintritt ins Heer bestimmen; Applic.: Jesus beruft die Apostel. Ind. II: Die Truppen riieken 
zuin Sturme gegen die Festung Capella aus; Applic: Jesus zieht mit seinen Jungern nach Jerusalem
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hinauf. Ind. II I : Im Kampf wird Johannes scliwer verwundet; Appl.: Christi Leiden und Tod am 
Kreuze. Ind. IV: Nachdem Franciseus seinen Freund ais Leichnam gefunden hat, sinkt er, von 
Liebe und Schmerz iiberwaltigt, neben ibm tot nieder; Appl.: So sterben auch die Martyrer ans 
Liebe zu Jesu.

2. Regnum non p a t i t u r  duos seu G u n d e b e r tu s  et P a r t a r i t u s  f r a t r e s  reges> 
Tragico-Comoedia a Principistis in scenam dati anno 1683, 5. Aug. Ais Quelle bezeichnet 
der Verfasser M. Danie l  J a n u s c h k e :  Andreas Brunner Annales Boicorura, p. 1, 1. 5, 
n. 6. — Ein allegor. Vorspiel, 5 Aufzuge mit Choren. — Jamb. Senare, Vorspiel und 
Chore in accentuierenden Rhythmen.

In b a lt. Vorspiel: Der Bliitengenius (Florillus) streitet mit dem Rosengenius (Rosillus) um 
die Herrscbaft; er ruft sebliesslicli Aolus mit seinen Winden zu Hilfe; diese aber verbden sein Gebiet 
und strecken ibn selbst nieder; so bleibt dem Rosillus die Herrscbaft. — I. Akt: Nacli der Teilung 
des Langobardenreiches glaubt Gundebert, Fiirst von Pavia, neben seinem Bruder Partbarit, Fiirsten 
von Mailand, nicht friedlich herrsehen zu konnen. Garibald, ein versehlagener Hbfling, erbietet sich, 
behufs der Verdrangung Partbarits den tapferen Grimoald, Herzog von Tarent, um Hilfe anzugehen. 
Aber mit diesel' Sendung betraut, weiss er Grimoald mit solchem Argwohn gegen Gundebert zu 
erfullen, dass dieser sich eiligst zum Kriege gegen den Langobarden riistet. — Komiscbe Werbe- 
scene. — Erst unmittelbar vor Grimoalds Anmarsche ersclieint Garibald vor Gundebert mit der 
Mchreckenskunde, dass der Tarentiner eber in feindlicher ais freundlicher Absicht zu kommen scbeine, 
und rat dem bestlirzten Gundebert, da Grimoald am Hofe selbst eine Partei flir sich babę, ibn zwar 
freundschaftlicb, aber fur alle Falle geriistet in die Burg einzulassen. Scbon kogjmt Grimoald an; 
durcb Gundeberts und seiner Leute zweideutige Haltung in seinem Argwohne bestarkt, stosst er, rasch 
entschlossen, den Langobardenfursten nieder.

Alleg. Chor: Die Grausamkeit sclilagt die Herrschsucht nieder und verbanut die Ruhe aus dem 
Staate, indem sie den Hass und die Verwirrung zu Gehilfen nimmt.

II. Akt: Die Langobarden kronen Grimoald und huldigen ibm. (Tanz.) — Auf die Kunde biervon 
gebt Partbarit in die Verbannung! wiihrend Grimoald sich anschickt, das mailandische Gebiet mit 
dem von Pavia zu rereinigen. Mailand (̂ alleg. Person) tritt auf und beklagt (in eleg. Distichen) sein 
Schicksal, das gleicbzeitig durcb drei einander ablósende „Repraesentationes11 veranscbaulicbt wird. — 
Partbarits Gemablin Rodelinde wird mit ihrem Solinę Kunibert von Grimoalds Leuten auf der 
Flucht ergriffen, Grimoalds Heer ziebt triumphierend in Mailand ein. Auf die Nachricht, dass 
Partbarit sieli zu den Hunnen gerettet bat, schiekt Grimoald einen Gesandten ab, um den Huuuen- 
fiirsten vor der Aufnahme des Flucbtlings zu warnen. — Alleg. Chor: Die verbannte Ruhe bittet 
demiitig um Wiederaulhahme; Hass und Verwirrung raten der Grausamkeit davon ab: da flielit die 
Ruhe; die Grausamkeit aber gebietet, sie zuruckzubolen.

III. Akt: Partbarit, der nirgends eine Zutlucht gefunden hat, ersclieint bittflehend vor Grimoald 
und wird aufgenommen, jedocli streng iiberwacht. Da sich ibm die Gunst des Volkes bald zuwendet, 
will Grimoald ibn aus dem Wege raumen lassen; doch Hunulf, ein treuer Diener, verbilft ihm durcb 
eine List zur Flucht. — Alleg. Chor: Die Grausamkeit ruft wieder den Hass und die Yerwirrung 
berbei, um die Ruhe zu vertilgen; diese aber wird zunachst von der Gunst geborgen, dann vom 
Mute verteidigt.

IV. Akt: Hunulf, vor Grimoald gefiibrt, lasst sich durcb keinerlei Drobungen bestimmen, zu 
yerraten, wohin sich sein Herr gerettet hat. Diese unerschutterliche und mutige Treue erfullt Grimoald
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mit solcher Achtung fiir den Sklayen, dass er ihn mit der goldenen Ritterkette elirt und unbehelligt 
seinem Herrn folgen liisst. — Alleg. Chor: Die Grausarnkeit beginnt fiir sieli selbst zu fiirchten, 
wiihrend die Ruhe wieder hervortritt; jene brioht mit ihrem Throne zusammen und indem sie der 
Yerwirrung und dem Hassę ihre Rache ubertragt, giebt sie sieli selbst den Tod. — Y. Akt: Bald 
schreeken unheilvolle Yorzeiehen den Hof, namentlich Garibald; nur Grimoald bewahrt die Fassung und 
begiebt sich unbesorgt zur Ruhe. (Lied eines Hoflings in elegantem Metrum asolep. III.) — Partharit, 
im Begriffe bis naeli Britannien zu gehen, vernimint einen Gesang, der ihn zur Umkehr ermahnt, und 
erkennt darin eine gottliche Weisung. Der Hof wird bald darauf durch die Kunde von Grimoalds 
plbtzlichem Tod in tiefe Trauer versetzt. -— Alleg. Chor: Von der Gunst und dem Mute begriisst, 
zielit die Ruhe in ihre Herrschaft ein. —- Partharit wird bei seiner unerwarteten Ruokkehr freudig 
begriisst und in seiue Herrschaft wieder eingeset.zt, iibergiebt diese aber seinem Sohne Kunibert.

3. I u v i d i a  F o r tu n a t o r u m  A n ta g o n i s t a  . . .*), vom M. J o h a n n e s  U lck e  verfasst, 
von der obersten Klasse der Grammatik am 21. Mai 1683 aufgefiihrt. Ein alleg. Vorspiel, 
drei Akte, die mit alleg. Choren schliessen; dem zweiten Akte ist ein komisches Inter
mezzo eingelegt. — Jamb. Senare, die Chore und das Intermezzo in accent. Yersen, 
meistenteils gereimt.

Das V orsp ie l fiilirt aus, wie Juppiter den Sinn der Menschen zu erforschen wiinscht, und 
Merkur. Mars, Neptun, Plutus, Yenus und Bacchus sich erbieten, mit ihren Gaben und Kiinsten die 
Probe auszufiiliren, Juppiter aber einen nach dem anderen aus triftigen Griinden zuriiekweist und 
Apoll mit der Aufgabe betraut. Dieser bekommt es nun bald mit einem Geizhalso und einem Neider 
zu tliun ; er stellt ihnen die Erfullung einer Bitte in Aussieht unter der Bedingung, dass das, was 
der eine wiinscht, dem anderen in doppeltem Masse zu teil werde. Natiirlich mutet jetzt einer dem 
anderen zu, einen Wunsch auszusprechen; ais endlich der Gott zur Entscheidung drangt, entschliesst 
sich der Neider zu der Bitte um den Yerlust des einen Auges, damit der Mitbewerber beide verliere. 
Nicht ohne ernste Riige erfiillt Apoll diesen Wunsch der Voraussetzung gemiiss.

tlber den Gegenstand des Hauptstiickes liefert der Verfasser selbst folgendes Argum entum : 
Soldanus Persarum rex spe magna nepotum felix undecim filios regni haeredes numerabat; liuius 
felicitatem in medio cursu fortunatorum antagonista Invidia sufllaminans per filium natu maximum 
eundem cum regina et novem filiis effossis oculis subito igne concremavit: Adelphum natu minimum 
stoliditatis opinio ab hac immanitate exemit. Regno per summum nefas occupato iluobus patri ami- 
cissimis exitium parat, quorum unus mutato per ignominiam nomine Machomet, alter Cain in aula 
appellatur. Cainum inter simulati favoris amplexus rex pugione confodit, cuius necem vindicans 
Machomet regem nefarium interficit, ob quod eximium factum voce uniyersi populi rex promulgatur. 
Yerum aeąuitatis amantior quam honoris compositis regni turbis Adelphum natu minimum in fano, 
quo salutis causa confugerat, repertum regno restituit. — Ais Quelle ist bezeichnet: Ludovicus Ro- 
manus in Hodoeporico libro de Persia c. 3.

4. Militia sacra Divi B a r th o lo m a e i  Apostoli cum profana bellicosi P a l l a d i s  
genii collata, vom M. K ar l  F r a n c k e n b e r g ,  im Mai 1683 yon Schillern des ganzen 
Gymnasiums aufgefiihrt.

I'ber den In h a lt  giebt das Titelblatt selbst folgende Auskunft: Protasis la : Genius Palladis 
Martena et Yenerem prosternit. Apodosis la: D. Bartholomaeus idolotatriae fraudes detegit. Chorus:

*) Hm Raum zu sparen yerzichte ich yon liier an auf die Mitteilung der yollstilndigen Titel.
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1). apostolus, idololatriae triumpfiator, praefertur genio Palladis, Martis et Yeneris viotori. Protasis Ila : 
Genius Palladis opponit, se Plutoni Proserpinara raptanti. Apodosis Ila: D. Bartholomaeus Polymium, 
Maioris Armeniae regem, cum sua aula ad Christl fidem convertit. Chorus: Celebratur I). apostoli 
potentia in Polimium prae viribus genii Palladis adversus Plutonem. Protasis I lia : Genius Palladis 
Gigantes caelum oppugnantes cum aliis diis debellat. Apodosis I lia : D. Bartholomaeus Astyagem 
Armeniae praesidem, Plutonis consilio a Tyrannide et Furiis nominatim contra se concitatum, cum 
suis tormentis contemnit . . . Chorus: D. apostolus, Plutone ac tyranno maior, extollitur supra geniurn 
Palladis. Epilogus. Tripudium Inferorum de tanta Cliristianorum strągę interturbant Fides et Charitas, 
ac speciat.im I). apostolo epinicion concinunt.

5. Bonae fugae fautor A nge lus  sanctum Vitum domo paterna transfugam secundis 
vclis ultra marę deducens, vom M. H e in r ich  Duss igk,  am 31. Mai 1683 von den 
Rudimentisten gespielt. Zwei Aufziige mit Choren und Epilog. Der Sciiluss des ersten 
und der Anfang des zweiten Auftrittes sind herausgerissen. —

A rgum entum : Yitus adolescentulus duodecim annos natus plures iam tyrannos, eosąue inter 
patrem, triumphavit. Flagra enim primo Christiana fortitudine concoxit. Hinc aula est inclusus a 
lnulierculis et ceteris illecebris instructa, quo blandiore, hoc periculosiore scilicet carcere. Sed proe- 
lianti adfuere Caulites, isque atrociora patre supplicia meditante, Angelo remige usus in alienas terras 
traiecit. — Fasti Mariani 15. Julii.

6. G aud ium  C am porum  e t  om nium q uae  in  eis sun t  (Psalm. 95), vom P. Georg  
A u s c h i t z e r  verfasst und von Schillera des ganzen Gymnasiums am 12. Dec. 1683 vor 
dem Reichsgrafen W enze l  Michael Franz v o n A l th a n n  zur Feier seincr Heimkehr vom 
Gesandtschattsposten bei der schwedischen Krone.*)

Dieses kleine M elodram a beginnt mit einem in accent. Versen yerfassten, gesungenen Yorspiele, 
in welchem die bislier im Lande herrscliende T ra u e r von der F reud  e aus dem Felde geschlagen 
wird (Personen: Luctus, Gaudium, Agricolae, Civis, Miles, Mercator und ein Chor). Raclidem diese 
8cene mit dem Gesange: „Gaudebunt campi et omnia, quae in eis sunt“ gescblossen bat, tritt Merkur 
auf, urn in Prosa die Fluren des weiten Althannschen Gebietes zu belehren, dass dieser Spruch heute 
ilinen gilt wegen der gliicklicben Heimkehr ihres Herm. Das Stiick selbst zerfiilit in drei liauptteile, 
diese wieder je in zwei Absehnitte, „Gaudium primum“ u. s. w. und „Parergon11 iibersclirieben. — 
Gaudium I (accent. Yerse, gesungen): Austria, Yienna, Mons Calvus und andere Ortlichkeiten ergehcn 
sieli in Erinnerungen an die in diesem Jalire (1683) iibersiandenen Griiuel des Tiirkenkrieges; iiiren 
Jubel iiber die Befreiung vom Feinde erlioht die Freude iiber die Ankunft des dem Kaiser besonders 
nahestelienden Grafen Althar.n, den sie mit Gliickwunschen begriissen. Parergon (jamb. Sen.): Winzer 
bekiagen die Verheerung ilirer Weinberge durch den Tiirken; da richtet ein Gliick yerbeissendes 
Ereignis ilire Hoffnung wieder auf: das ist die Ruckkehr des Grafen Wenzel (Althann); der heil. 
Wenzel, sein Namenspatron, ist ja ein eifriger Fbrderer des Weinbans gewesen. — Tanz. 
Gaudium II (accent. Verse, gesungen): Die Domus Althannica, mit dem JYappenscbilde u. s. w. aus- 
gestattet, von den zaliireiclien Mitgliedern des Hauses umgeben, gedenkt ilirer eben erst gelósten 
Sorgen um das im fernen Schweden weiiende Oberhaupt, welolies jetzt, von den drei Sohnen, zur Zeit 
SchUler des Gymnasiums, welclie ilire Roiien selber spielen, lierzlichst begriisst wird. Parergon 
(jamb. Sen.): Die Bauern der Althannschen Giiter freuen sieli des Sieges iiber die Tiirken; sie fiehen

) Ygl. Kiigler, Chroń, der Grafsch. Glatz S. 223.
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zu Ceres um ihren Segen und setzen niclit minder ihre Hoffnung auf die Huld ihres heimgekelirten 
Herrn, der ihnen ein zweiter Triptolemus ist. — Tanz. — Gaudium III (jamb. Sen.): Die Graf- 
schaft Glatz und ihre vier Kijniglichen Stiidte (Glatz, Wiinsehelburg, Landeck und Habelsehwerdt) 
freuen sieli der Wiederkehr ibres geliebten Landeshauptmanns und hoffen, so lange er in ihrer Mitte 
weilt, sich eines goldenen Zeitalters zu erfreuen. — Parergon (jamb. Sen.): Audi die Forster samt 
den Hinterwiildlern kommen, ihre Huldigung darzubringen und ihre Freude zu bezeugen, und muntere 
Satyrisken bringen einen machtigen Tannenbaum herbei (mit Anspielung auf das Althannsche Wappen, 
iiber dessen Krone ein Tannenbaum eniporragt). Das Ganze schliesst mit einem frohlichen Tanze 
um den Tannenbaum.*)

7. J e su s  C h r is tu s  (Resurrectio et Vita. Joann. XI.) n a tu ra e  h u m a n ae  per primi 
parentis lapsum a divina themide ad laąueos mortis condemnatae A m icus e tR e d e m p - 
to r  usque ad aram crucis, vom M. K a r l F ra n c k e n b e rg , ain 21. Marz, Dienstag nach 
dem 5. Fastensonntage, 1684 von der Facultas poetica aufgefuhrt.

Die Prolusio fiilirt mit einer allerdings sehr gesuchten Allegorie, aber in llotter Sprache ein 
kulinarisches Thema unter Anspielung auf die Fastenzeit dureb (aecent. Rhythmus). Das StUck selbst 
zerfiillt in drei Teile: I. Araieita conciliata. 1. Inductio: Gott der Yater beschliesst zum Ersatz 
fiir die gefallenen Engel den Menschen zu erschaffen. 2. Ind.: Adam freut sieb seiues bolien Ranges 
in der Schopfung; Lowe, Rind, Esel yersichern ibn der Unterwiirfigkeit der Tierwelt. Induperator 
noster Adamus, ruft scbliesslich der Lowe aus, vivat! et omni floreat aevo! 3. Ind.: Lucifer beriit 
sich mit den Seinigen iiber die Mittel, das Gliick des Menschen zu zerstbren. II. Amicitia corrupta, 
1. Ind.: Die Zwietracht und die falsche Freundschaft (Personen) reizen Adam zum Ungehorsam. 
Der Chor beklagt Adams Fali. 2. Ind,: Die gbttliche Gerecbtigkeit (Person) yerweist Adam aus 
dem Paradiese; Drangsale und Krankheit (Personen) nahen ihm (Anapiiste); der Lowe erkennt ibn 
niclit mehr ais Herrn an; Adam beweint sein Ungluck (in elegischen Distichen). Der Tod triumphiert. 
III. Amicitia redintegrata (ausser Christus allegorische Personen). Das Leben verspricbt der dem 
Tode yerfallenen menschlichen Natur Rettung; die Gerechtigkeit und Yergeltung (Nemesis) aber stellen 
die Bedingung, dass das Leben dafur alle Leiden bis zum Kreuzestode auf sieli nebme; das Leben 
geht gern darauf ein und wird von den Dienern der Vergeltung hinweggefuhrt. Die Menschheit (natura 
bumana), besorgt um das Schicksal des Lebens, erfahrt durch Genien der Fama, wie scliwer das 
Leben ihre (der Menschheit) Schuld biissen muss. Wahrend sie Christus ( =  Yita) gegeisselt, mit 
Dornen gekrout und endlieh das Kreuz tragen sielit, erkennt sie die Schwere ihrer Schuld (eleg. 
Distichen). Zum Schlusse berichten der Menschheit Genien der Fama, dass Christus fiir sie ge- 
storben ist.

8. A dam as O r ie n ta l is  seu Invictus amor legis christianae in Joannę adolescente 
Hispano exhibitus a principistis Glacensibus 1684, 3. Aug., vom M. H e in rich  D ussigk 
aus Laurentius Bayerling, L. M. pag. 282, bezw. aus Thomas Bosius de Signis Eccles. 
lib. 11, c. 1, n. 6 A. 1576 geschopft.

#) Da hier von der iiberstandenen Tiirkengefahr so viel die Rede gewesen ist, so sei noch bemerkt, dass 
schon am Frohnleiclinamstage, wahrend die Tiirken in Ungarn yordrangen, von dem Gymnasium ein grosses 
Stiick auf dem Ringe aufgefuhrt worden war, welches den Titel fiihrte: Panis Judith herolnae in castra 
Assyriorum Betliulia abeuntis robur, Eucharisticus panis contra insultantis Turciae copias egredientis 
Christianitatis fortitudo ac iuyamen. (Annuae Litt. ad 1683.)

2
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A rgum entum . Anno 1576 captus est a Malabaribus Indis cis Gangem in ora Commorinensi 
puer annorum 12, cni nomen Joanni, natione liispanus, patria Medina-Campi, cumque formosa ac 
liberali specie foret, dono datus est cuidam reguło, cpii eximia pueri indole delectatus nihil non 
egit, ut a Christi cultu illum deduceret: inter caetera est pollicitus se illi in matrimonio collocatur um 
filiam. TTbi vero post multa tentata se nihil proficere vidit, furorę succensus emu in frusta concidi iussit.

9. E x itu s  l ib e r ta t is  ex itium  seu F iliu s  p ro d ig u s  a Gramraatistis exhibitus 
anno 1684, 18. Aug., vom M. D an ie l Jan u sc lik e , 3 Akte mit Choren. Den Inlialt siehe 
unter No. 26.

10. Infaustus belli alea in C onrad ino  Suevo et F r id e r ic o  A u str iaco  principibus 
seenice adumbrata Glacii a suprema grammatices classe 1684, vom M. J o h a n n e s  
A rn o ld t gedichtet.

Praludium: Die Macht des Mars, der Helden wie Achill und Hektor dahingerafft hat, dem 
auch Konradin fallen wird (dimeter iamh. acat. -j- dimeter iamh. cat.): I. Teil, Scene 1 : Friedrich 
drangt Konradin zum Losschlagen. Sc. 2: Die Familiengenien der beiden Fiirsten bitten die Yor- 
sehung um die Erhaltung derselben; die Yorsehung entgegnet, die Schuld der Ahnen treibe nach 
dem Gesetze, nach dem die Welt regiert werde, auch den unschuldigen Nachkommen ins Yerderhen . . . 
plecto irmocentem, schliesst sie wie zum Troste, scelere no fiat nocens Sc. 3 (Monolog): Mars, durch 
Konradin und Friedrich gereizt, erklart sieli fiir Karl von Anjou und giebt mit der Kriegsposaune 
das Zeichen zum Kainpfe. Sc. 4: Konradins Ansprache au die Seinigen vor der Schlacht (bei 
Scurcola); von Musik hegleiteter kurzer Gesang der Soldaten (Anapaste). Sc. 5: Mars heohachtet 
das Schwanken des Sieges; er sendet Karl die Siegespalme; Konradins und Friedricha Genien eilen 
jliichtig iiher die Bulnie. Nachdem so der Yerfasser die Schlacht und ihren Ausgang im allgemeinen 
angedeutet hat, lasst er Sc. 6 einen Fliichtigen erziililen, wie der Sieg schon errungen war, und 
pliindernd das Heer sich aufgeliist hatte, ais plotzlich eine Ahteilung aus einem Hinterlialte hervor- 
hracli und so durch List den Sieg an sich riss. Sc. 7: Konradin und Friedrich auf der Fluclit. 
Nachdem die Gedanken an Selhstmord durch die gegenseitige Freundschaft yerscheucht sind, heschliesst 
man, verkleidet nach der Kilste zu eilen. Chor (Anapaste): Neapel heklagt die Leiden, welche ihra 
der Krieg so oft schon hereitet hat; Osterreich weint aus Basorgnis um Friedrich; das trauernde 
Schwahen erwagt, dass Italien schon Konradins Yater, Oheim, Bruder dahingerafft hat; es wagt nicht, 
fiir den letzten Sprossen ein hesseres Los zu hoffen. II. Teil, Sc. 1 : Konradin und Friedrich, arm
ii oh gekleidet, rulien am \Yege aus; die Ungunst des unbestandigen Gliickes hat ihren Mut nicht 
gehrochen. Sc. 2: Ein des Weges kommender Fremder wird ausgefragt. Es ist ein Schiffer, der 
in See zu geben gedenkt; er erklart sich bereit, die beiden Wanderer mitzunehrnen. Da aber keiner 
iiber bares Geld Ycrfiigt, bezahlt Konradin die Fahrt mit einem Kingę. Der Schiffer lieisst sie voraus- 
gehen, indem er ihnen den "Weg zum Ankerplatze weist. Sc. 3: Er selbst ist inzwischen in die Stadt 
zuriickgeeilt, um den King zu verkaufen. Da der Goldschmied den holien "Wert des Ringes baki 
erkennt, sclieint ihm die Sache verdachtig; der Schiffer giebt, so gut er kann, iiber die Herkunft 
des Ringes Beschcid und erbiilt die verlangte Summę. Aber sobaki er abgetreten ist, schickt sich 
der Goldschmied an, den Yorfall anzuzeigen; demi er yermutet, dass jene ąrmen Wanderer reiche 
Yornehme Herren, wenn nicht gar Karls besiegte Gegner sind. Sc. 4: Der Genius des Ilauses Anjou 
heklagt sich bei Mars, dass dieser sein Werk nicht rollende; Konradin werde, wenn er jetzt ent- 
konmie, schwere Kiimpfe heranfbeschworen, Mars beruhigt ihn (Raro resurgit, cadere cpii coepit 
semel). [ Diese 4. Scene ist ausgestrichen.] Sc. 5 : Die Fliichtigen werden yoh einer Ahteilung Sol-
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daten eingeholt, erkannt und gefesselt zur Stadt gefiihrt. Chor: Wahrend die Grausamkeit ihr Sohwert 
wetzt, wiinscht der Chor (Anapiiste) den Fluchtlingen ein gliickliches Entkommen, kann sieli jedoch 
der Furcht nicht erwehren, dass der yerausserte King ihnen verhangnisvoll werden wird. Die
Grausamkeit iiberreicht Karl das gescharfte Schwert, damit er es gegen die beiden Fiirsten brauche. 
(Diese Scene diirfte wolil an die Stelle der ausgestrichenen 4. Seene gehoren.) Se. 6: lin Gefangnisse 
trostet Konradin seinen missmutigen Schicksalsgefahrten. Sc. 7: Die Familiengenien legen bei der 
Yorsehung Fiirbitte fiir die Gefangenen ein; doch die Beschliisse der Vorsehung sind unwandelbar. 
Sc. 8: Den Fiirsten wird das Todesurteil mitgeteilt; Konradin erklart zwar das iiber ihn, den reclit- 
massigen Landesherrn, und seinen treuen Gefiihrten gehaltene Gericht fiir nngesetzlich, ergieht 
sieli aber, ebenso wie Friedrich, willig in sein Sehicksal. Sc. 9: Die Verurteilten auf der Itieht- 
stiitte; sie nebmen von einander und von der Welt Abschied und empfehlen sieli Gott. Auf 
Konradins Worte: apta securim, lictor. accelera, feri! fiillt der Yorhang; Trauermusik ertbnt. Sc. iO: 
.Kachdem der Yorhang wieder aufgezogen ist, beklagt der Chor (jamb. Senare) die Ilnbestandigkeit 
des nienschlichen Gliicks; wer darf auf dasselbe bauen, wenn es selbst die boffnungsvollen Sprossen 
der erlauchtesten Gesclilechter so grausam binwegrafft!

11. P ie ta s  m a r ty r i i  m a te r  in adolescentulo Japonio . . . pro scena adumbrata a
Rudimentistis Glacensibus. 1684. 1. Sept. Verfasser M. Jo h a n n e s  U sleber. Quelle
Joannes Rodriguez Girano in seinen Berichten an den Ordensgeneral, mitgeteilt von 
Lyraeus, de imitatione Jesu patientis, lib. 2, cap. 6, pag. 77.

Das Stiick, das in ein Yorspiel und 3 Hauptteile mit Choren (anapast. Dim., sappb. Stropbe, 
accent. Yerse) zerfallt, stellt einen neubekehrten jungen Japanesen dar, welcher trotz der grausamsten 
Bebandlung durch seinen Yater dem Christentume treu bleibt.

12. D e c la m a tio  m e n stru a  de T heo rg o  quam genere claro tam yitiis obscuro 
adolescente ad illud: Lusisti satis, edisti satis atque bibisti, tempus abire tibi est, exhibita 
a Facultate oratoria Glacensi Anno 1689, rnense Febr. Verfasser P. L u ca s  Rebhan.

Obwohl kein Schauspiel, sondern nur ein innerbalb des ScbUlerkreises aufgefiibrtes Ubungsstiick, 
unterscheidet es sieli in Anlage, Verlauf und Urafang nicht wesentlich von den eigentlieben Biihnen- 
spielen; es bat nur weniger Scenenwechsel, keine Chore noch ahnliche Beigaben. lubalt: Tbeorgus, 
der fiir sein leichtfertiges und frevelhaftes Leben im Tartarus gestraft zu werden fiirclitet, liisst sich 
trotz maneherlei Warnungen doch von seinen Freunden mit der Versicherung berubigen, dass die 
Qualen eines Tantalus, Sisyphus u. a. von den Dicbtern erfundene Miirchen fiir alte Weiber sind; 
er lebt also lustig weiter, bis Pluto selber ihn zur Bestrafung holt.

Nachdem die Blatter mit dem folgenden Stticke herausgerissen sind, so d;iss nur 
noch die letzten 6 Verse desselben (drei elegische Uistichen) erhalten sind, folgt

13. M etam o rp h o sis  s a c ra  sive Nobilium iuvenum Narcissi et Hyacinthi e mała 
ad meliorem frugem conversio . . .  a perillustri, nobili ac ingenua iuventute repraesentata. 
28. Apr. 1689. Anonym.

Eine (nacb den Fasti Mnemosynes) gearbeitete Allegorie . ^enui jungen Prinzen Narcissus und 
Hyacintbus rat des Orakel des Chronos, sich vor dem arglisti^ , ''yrannen Kosmos zu buten und 
stets auf die Ratschlage ihrer alten Warterin Alethina zu horę u 1 lOocb sebon auf der Riickkebr 
von der Orakelstatte lassen sie sich von Kosmos" Helfershelfern '0,' .ióren, begeben sich an seinen 
Hof und buldigen ibm. In was fiir eine Gesellscbaft sie hier geraten, yerraten sebon die Kamen
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der Minister des Tyran ner,, wie Pseudologos, Asotos, Philoskios, Panurgos. Die anfangs soheiternden 
Bemiihungen der Alethina, des Pistios und anderer edlen Freunde fiihren endlich zur Befreiung der 
Prinzen ans dem yerderblichen Dienste bei Kosmos; wie dies geschiebt, ist aber nicht zu ersehen, 
da mehrere Blatter ausgerissen sind.

14. Regnum ob vitae solitariae amorem a Bo g o re  Bulgariae rege contemptum, ob 
impietatem a Basilio eiusdem lilio deperditum, ob pietatem a Siraeone filio natu minore 
acąuisitum. Exhibuit M. Jo a n n e s  F la n n e r; aufgefilhrt von der suprema classis grammat. 
am 10. Mai 1689. Q,uellen: Curopolates. Baronius, Tom. X ad annum 845. Andreas 
Brunner in Annalibus Boicis. Ein alleg. Yorspiel, 3 Akte ohne Chore, einige Lieder in 
jamb. Dimetern, eins (I, 6) in Clykoneen.

In  h a lt: Der Bidgarenfurst B ogor lost seine in Byzanz gefangen gelialtene Schwester T h e o do ra 
gegen einen gefangenen G riechen ein. Theodora, die in Byzanz den christlichen Glauben angeuommen 
bat, sucht aucli bogor und seine beiden Solinę fiir ihn zu gewinnen; anfangs zeigt sich nur der 
jiingere Neffe demselben zugethan. Erst bei dem Wiiten einer Seuclie und Hungersnot liisst sieh 
Bogor bestimmen, die Bekebrung zum Christengotte zu yersprechen, weun dieser sein Land von der 
Geissel befreie. Aber nachdem die Landplage yerschwunden ist, zaudert der Fiirst mit der Erfiillung 
seines Geliibdes, obwold Tag und Nacht schreckliche Bilder seine Seele peinigen. Gewissermassen 
ais Gegengift gegen diese Qualen bestellt er bei M ethod ius ein Gemiilde, so furcbtbar ais dieser 
es nur erfinden konne, Auf Theodoras Rat walilt dieser die Darstellung des jiingsten Gericbtes. 
Dieses Bild und Theodoras Yorstellungen haben endlich den Erfolg, dass Bogor mit seinen Solinen 
und dem Hofe die Taufe empfiingt, bei weloher er den Kamen Michael annimmt, sein iiltester Solin 
Basilius, der andere Simeon genannt wird. Dariiber bricht im Lande eine Empbrung aus; nachdem 
Michael dieselbe blutig niedergeschlagen bat, wird der neue Glaube allgemein eingefiihrt. Michael 
aber, der Eitelkeiten der "Welt iiberdriissig, entsagt der Regierung und ubertragt sie, obgleich er in 
den jiingeren Solni Simeon grosseres Vertrauen setzt, auf Drangen der Grossen dem iilteren Basilius. 
Dieser fangt bald an, willkiirlich zu herrsohen und trotz Theodoras und Simeons Yorstellungen ins 
Heidentum zuriickzufallen. Daher fliichtet sieli Simeon zum Vater, der sich in die Einsamkeit zuriick- 
gezogen bat. Michael ubernimmt nun wieder die Regierung, liisst Basilius blenden und einkerkern, 
und setzt Simeon zur allgemeinen Ereude zum Fiirsten ein, wiihrend er selbst sich wieder in die 
Einsamkeit zuriiekzieht.

15. R esp ec tu s  lium anus triumphans et triumphatus seu I lim a lp h is  adolescens, 
ab humano respectu victus, e Christiano Saracenus, at iterum humano respectu victo, 
e Saraceuo Christianus ct Martyr; exliibuit M. Jo a n n e s  P a c h e r ;  am 19. Juli 1689 
von der untersten grammat. Klasse gespielt. Quelle: Fasti Mariani ad 11. Decembris.

Das allegor. Yorspiel ist nur seinem Inhalte naeh angedeutet. Das Stiick selbst yersetzt den 
Euschauer nacli Agypten in die Eeit der Kalifenherrschaft. Indem der Agypter Chrysanthus seinem 
einzigen Solinę Himalphis von einem Astrologen das Horoskop stellen liisst, erhiilt er den Besoheid, 
dass der hoffnungsvolle Knabe in der Jugendbliite unter dem Schwerte des Scharfrichters sterben 
werde. Deshalb noch melir ais bislier auf eine gute Erzieliung seines Sohnes bedacht, yertraut er 
ihn der Leitung eines Ordensmannes an. Auf einem Spaziergange aber, den Himalphis einst aus- 
nahmsweise allein unternehmen darf, drangt sich leichtfertige Gesellschaft an ihn heran; anstatt, recht- 
zeitig zuriickzukehren, liisst er sich an den Hof des Sarazenenfiirsten Amiran fiihren und geht hier
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ans menschlichen Riieksichten trotz der Warnrufe des Gewissens bis zura Abfall vom Christentum. 
So weit der erste Teil. Im zweiten sieht man zunachst die gottliche Gerechtigkeit auf dem Richter- 
stulile sitzen; von ihr fordert die gottliche Yergeltung (Nemesis) Bestrafung des Apostaten; auf die 
Yerwendung der gottlichen Barmherzigkeit hin wird dem Schuldigen eine Frist zur Busse gewahrt. 
Himalphis geht in sich, iiberwindet alle Menschenfureht und kehrt zum Vater zuriick, der volle 
Siihming des Unrechts verlangt. Ais daher Himalphis wieder vor Amiran tritt und offentlich dem 
Islam abschwort, wird er ir.s Gefangniss geworfen und, da er jetzt standhaft bleibt, zum Tode ver- 
urteilt. (Vgl. Band II, Nr. 8, wo derselbe Gegenstand in anderer Weise behandelt ist.)

16. Kara est Concordia fratrom, seu S ta n is la u s  e t P au lu s  K o stk a  germani 
fratres, nobilitate pares, genio et moribus ąuondam dispares; exhibuit M. A ndreas 
Som m er; d. 12. Aug. 1689 von den Rudimentisten vorgetragen. (Dialog in P rosa ; 
Chor accent. Rhythmus.)

Wahrend Stanislaus beim Austritt aus den Knabenjahren die Furcht des Herrn zur Fiilirerin 
wahlt, die ihn ins Haus der Tugend flihrt, folgt Paul, froh der Fesseln der Schulzucht ledig zu 
sein, der Freiheit und gerat ins Haus der Eitelkeit Die Bruder suchen vergeblieh einander fur die 
selbstgewahlte Lebensriehtung zu gewinneu. Stanislaus findet sehliesslich seine Sicherheit unter dem 
Banner Christi.

Die folgenden (mindestens sechs) Blatter sind ausgeschnitten, so dass ein Schauspiel 
felilt; Yielleicht die gegen Ende des Schuljahres 1689 von der Facultas poetica aufge- 
ftihrte V ic to ria  b e l l ic a  regnante et triumphante L eopoldo  I. a Gentilibus aversa ad 
Christianos conversa, in Sancta Victoria Virgine et Martyre romana scenice exliibita 
oder der i. J. 1691 dem Landeshauptmann Grafen Franz Adam von Bubna zu Ehren 
gespielte E rn e s tu s  Venerabilis seu Visio illius prodigiosa. Desgleichen felilt nebst dem 
Titel der Anfang des allegor. Vorspiels zu dem

17. Sttick, dem nach den Ilauptpersonen die Aufschrift W arth o n iu s  et S tu a rtu s  
zukommen wiirde.

Barontus, der Erzieher eines juugen Yerwandten Stuarts hurt, dass sich sein Zogling iiber ihn 
beklage; wiitend daruber will er ihn im Schlafe umbringen, wird aber von Stuart selbst erstochen. 
Warthon, Stuarts wie Baronts Freund, liisst, sobald er von Baronts Ermordung liort, nach dem Thater 
forschen, urn blutige Rache zu iiben; ais er jedoch Stuart ais solchen erkennt, bill igt er plotzlich 
die That und versichert ihn seiner ungetrubten Freundscliaft. Dariiber emport, beschliessen Baronts 
Freunde, "Warthon und die Seinigen in die Luft zu sprengen. Dieser und andere Anschlage werden 
zwar yereitelt, yerleiden jedoch dem Warthon die gefahrliche Freundscliaft mit Stuart. Trotżdem 
scheint dieselbe unaufloslich. Da geraten beide zufitllig beim Wiirfelspiel in solclie Aufregung, dass 
sie einander schwer beleidigen. Die Versohnungsversuche der boiderseitigen Gefolgschaften yerlaufen 
zur Freude der Barontischen Sippe erfolglos. Im Zweikampfe dringen Warthon und Stuart mit 
solchem Ungest.iim auf einander ein, dass sie beide schwerverwundet fallen; sie sterben gegenseitig 
ausgesohnt, aber mit Schrecken vor der ewigen Strafe erfiillt. ITngliicksvdgel lassen ilire unheimlichen 
Rufę ertonen; und mit einem Totentanz (saltus mortium) und kurzem Epilogus schliesst die Yorstellung.

Diesem in die Jahre 1689—91 fallenden Stiicke ist das 7. Schauspiel des III. Bandes 
verwandt, das uberschrieben ist: A m or in F u ria s  ac tu s: luctuosa metamorphosi in 
S tu a r to  et W arthon io  tragice ąuondam consummatus etc., von M. K o n sta n tin  Cal-
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donazz i nach Jacob Balde in seiner Batrachomyomachie fol. 145 verfasst and von der 
obersten grammat. Klasse aufgefiihrt am 22. Mai 1719.

Nach einem Yorspiele beginnt hier die Handlung erst mit der Erneuerung der Freundschaft 
zwischen Warthon und Johann Stuart zum Yerdruss der Neider; diese veranlasseu das Wiirfelspiel, 
welches zur Beleidigung fiihrt. Warthon lasst, vorgeblich um Versohnung zu feiern, in Wahrlieit 
um schwere Rache zu Liben, Stuart zum Mahle bitten. Nichts gutes ahnend, lehnt dieser die Ein- 
ladung ab. Dariiber ergrimmt, schickt ihm Warthon eine Herausforderung zum Zweikampfe; wider 
Willen und nur der Ehre halber nimmt Stuart sie an. Die Versohnungsversuche der Freunde werden 
auf beiden Seiten zuriickgewiesen. Warthon und Stuart durehbohren aich im Zweikampfe und enden 
olme Zeichen der Versbhnung. Die Umgebung beklagt ihren schmachvollen Tod.

Diese Bearbeitung zeigt im einzelnen nicht die geringsten Anklange in die vor- 
her erwahnte.

18. Lugubris allegoria in N abo th  innocenter ad mortem condenniato (3. Regum 21) 
et incarnato Dei lilio iniuriosissime cruci adiudicato (Joann. 19) sub schemate dramatico 
ferali cotliurno repraesentata; producta a Grammatistis 10. April (Dienstag der Karwoche) 
1691, exhibente M. Jo a n n ę  S ev ero  P fanner. Ein Yorspiel, 3 Akte, Lieder und Chore 
(einer sapphisch).

Die Haupthandlung, welche die biblische Erzahlung mit mancherlei dichterischem Beiwerk aus- 
gestattet wiedergiebt, wird Scene fur Scene von einer allegorischen Handlung begleitet, die ais Seiten- 
stiick zu jener das unschuldige Gliick der menschlichen Natur im Paradiese, ihre Auilehnung gegen 
das gbttliche Gebot und die Siihnung der menschlichen Schuld darstellt. Der Text dieser vielfach 
gesungenen allegorischen Scenen ist grbsstenteils wortlich der lieil. Schrift entlehnt, daher unge- 
bundene Rede.

19. A ctu s  fidei per mutationem habitus A pollon ium  inter et P h ilaem o n em , 
Christianum illum, Ethnicum alterum, manifesto miraculo productus, von M. F e rd in a n d  
S ig h a rd t, nach Bolland, Act. SS. Mart., am 15. Mai 1691 von der untersten Klasse der 
Grammatik aufgefiihrt. Ein alleg. Vorspiel, 10 Scenen; nach der vierten ein zur Haupt
handlung gehoriges komisches Intermedium; in der funften ein Chorgesang der opfern- 
den Ileiden (in der kleineren sapphischen Strophe), zum Schlusse ein allegorischer Chor.

Wiihrend der Diocletianischen Christenverfolgung wird der Agypter Apollonius, ein Christ, zu 
einem heidnischen Opfer eingeladen. Um sich der Wahl zwischen der Glaubensverleugnuug und dem 
Martyrtode zu entziehen, iiberredet er seinen heidnischen Freund Philemou, verkleidet an seiner 
Statt am Opfer teilzunehmen. Philemon willigt ein; unterwegs aber fiihlt er sich so wunderbar zum 
Christentume hingezogen, dass er an der Opferstatte, wo ihn sein Bruder Theonas bald erkennt, 
sich selbst ais Christ erklart und so den gliihendsten Hass seines Bruders auf sich ladet. Er eilt 
die Taufe zu empfangen. Indem Theonas ihn sucht, stosst er auf Apollonius und da er ihn fiir den 
Urheber der Umwandlung seines Bruders bałt, schleppt er ihn vor den Statthalter, dem auch der 
inzwischen getaufte Philemon bald vorgefiihrt wird. Apollonius und Philemon gehen mm beide mit 
gleichem Heldenmute in den Tod fiir Christus.

20. A m bitio  praecox iuventutis malitia in A m ida . . . M uleassem  patrem et 
A bdalam  et N a h a sa re m  fratres ob regnandi cupiditatem oculis orbante pro theatro
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exhibita a media grammatices classe. Ao 1692 die 23. Maii. Exliibuit M. F e rd in a n d u s  
S ig h ard t. Quelle: Surius in Orbe gest. Ein alleg. Vorspiel, 3 Akte mit Chorea and Epilog.

Muleasses (Muley Hassan), durcli ungiinstige Weissagungen lim seine Herrsebaft besorgt, glaubt, 
sobald er von Rustungen der Osmanen bort, dass sie ihm gelten. Voreilig iibergiebt er die Yer- 
wesung der Regierung seinem iiltesten Solin Amidas und ziebt sieli mit den beiden jiingeren Sohneu 
nach Neapel zuriick. Bald giebt eine unyerbiirgte Kunde, dass sein Vater, in Neapel zum Christen- 
tum iibergetreten, vergiftet worden sei, dem ehrgeizigen Amidas den erwiiiischten Yorwaad, sieli zum 
Herrscber aufzuwerfen und den Yater, wenn sieli aucli jenes Geriicht nicht bestatigen sollte, auf jeden 
Fali vom Throne auszuschliessen. Auf die Nachrieht davon kehren Muleasaes und seine jiingeren 
Solinę mit Truppen zuriick; sie werden aber geschlagen, auf der Fluelit gefangen genommen und auf 
Amidas’ Befehl ais Hocbverrater geblendet.

21. Granum inter spinas seminatum nec suffocatum in T rudone ex praedivite opum 
paternarum fundo ad fnimentum electorum translato repraesentatum a juventute infimae 
Gramm. Classe, 1692 rnense Jnn. die 9. Exhibuit M. J u lin s  Z w icker. Quellc: Surius, 
23. Noyembr. Ein alleg. Vorspiel; 3 Akte; der Schluss fehlt.

Der Hauptinbalt des langen Stiickes ist: Der kleine Trudo liesiegt nile Gefahren, die sein 
Reichtum, und alle Schwierigkeiten, welche die Menschen der eifrigen Betbiitigung seiner Fronimig- 
keit bereiten.

22. Helluo sanguiuarius J u s tin ia n u s  Im p e ra to r  sanguinem crudelissime sitiens 
alienum eruore tandem proprio truculentas intercludens fauces tragico cothurno in scena 
propositus a suprema Grammatices classe . . .  a. 1692, mense Julio, die 20. Exhibuit 
M. Jo a n n e s  S ey e ru s  P fan n er. Quelle: Caesar Baronius in Annal. Eccl. a. 710 et 711. 
Ein alleg. Yorspiel, 5 Akte mit allegor. Chorem Die Blatter mit dem Ende des 1. und 
dem Anfange des 2. Aktes und mit dem Schlusse des ganzen Stiickes sind ausgeschnitten.

Inlialt: Kuiser Justinian II. vermag seinem Solinę Tiberius niclit zu yerbergen, wie wenig ibn 
seine liolie Stellung begliickt; die von Tiberius yorgefiihrten Tanzer beitern ibn zwar auf; bald aber 
lauft die Ungliickskunde ein vou einem Aufstande auf dem Chersonnes (auf der Klim; der Yerfasser 
aber scheint an die thrakische Halbinsel zu denken). Diesen Aufstand stellte das Folgende (viel- 
leicbt bis zum Sclilusse des 1. Aktes) dar. Der zweite Akt mag, nach den yorhaudenen Schluss- 
yersen der 1. Scene zu urteilen, mit einem Miuisterrate begonnen liaben, in welchem dem Kaiser 
yergeblich IMilde anempfohlen wird. 2. Scene: Kriegsriisluugen der Chersonneser. Die .i. Scene 
zeigt wieder den Kaiser, der sieli an slisser Musik ergotzt, bis nach dem Eintreten seines Sohnes 
mit den Feldherren Kriegsrat gehalten wird. — Ifachdem die Feldherren sieli yerabschiedet liaben, 
urn in den Kampf zu ziehen, yergniigt sieli Justinian mit seinem Solnie im Garten am Wettlaufe 
junger Leute. Plotzlich briclit ein furchtbares Gewitter aus; zwei Jiinglinge werden vom lilitze ge- 
totet, Tiberiua wird yerwundet. Die Betriibnis des Kaisers wird bald durch die Nachrieht von der 
blutigen Unterdriickung des Aufstand.es verscheucht. Die Emporung ist jedoch noch nicht yollstiindig 
niedergeschlagen; auf die Meldung, dass ein Teil seiner Leute durch, einen hinterlistigeu U berfall um- 
gekommeu ist, yerfiigt J ustiuian die Ermordung der gefangen gehaltenen Kuaben. Da gęwiunt der Aufstand 
neue Kraft und Fnterstutzung von den Sarazenen; Elias Spatharius und Bardanes Fliilippikus stellen sieli 
an die Spitze der Empbrer; letzterer wird zum Kaiser ausgerufen. AYahrend Tiberius vor einem Marien- 
altare flir seinen Yater betet, '.vird der Balast erstttrint; Tiberius und Justinian werden uingebraćht.
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23. Wie schon erw&hnt, fehlt der Anfang dieses wahrscheinlich ftir die kleinen 
Rudimentisten geschriebenen Stiickes, dessen Titel etwa gelautet haben diirfte: Thyrsus 
puer, omnium elementorum triumphator, martyrii laurea coronatus. 4 Hauptteile mit je 
4 Scenen; Chore am Schlusse der Hauptabschnitte; in P. I, sc. 1. ein Opferlied in der 
kleineren sapph. Strophe.

Inlialt: Ein Bacchusopfer wird angesagt; den Ausbleibenden soli Todesstrafe treffen. Der 
jungę Thyrsus, von einem Freunde in den Anfangsgriinden des christlichen Glaubens unterrichtet, 
weigert sieli zu opfern; auf sein Gebet fallt das Bacchusbild zu Boden. Er wird in eine tiefe Holile 
gesperrt, aus der er die Gespenster der Unterwelt verscheucht; ais er dann ais Opfer der Diana 
wilden Tieren vorgeworfen wird, entsteht ein Erdbeben, die Erde offnet sieli; aber Thyrsus bleibt 
unversehrt. Da soli er ins Meer versenkt werden. Nachdem sein Verlangeu naeh der Taufe durcli 
einen von Engeln in seinen Kerker gefiihrten Priester erfiillt worden ist, wird er ins Meer geschleudert, 
von schiitzenden Engelu aber glucklich wieder ans Land gebracht. Der Statthalter, welchem Thyr
sus vor der letzten Strafe den nahen Tod verkiindet liatte, stirbt; sein Nachfolger sucht den Knaben 
dureh freundliches Zureden zum Heidentum zuriickzufuhren; vergebens. Inzwisehen geriit der Bacchus- 
tempel in Brand; Thyrsus soli daran sehuld sein; zur Strafe dafiir in die Flammen des Tempels ge- 
trieben, bleibt er allein unversehrt. Der Schreck wirft den neuen Statthalter aufs Krankenlager ; 
kein Arzt weiss zu helfen; nur die heidnischen Priester wissen einen Weg der Rettung: auf ihren 
Rat wird Thyrsus von der Hohe der Stadtmauer hinabgestlirzt; doch Engel tragen ihn sanft zu Boden. 
Lachdern also weder Erde noch Wasser, weder Feuer noch Luft zu seinem Yerderbeu gedient haben, 
erleidet er durch Enthauptung den Martyrtod.

24. P e rg e n tin u s  et L a u re n tin u s  fratres et martyres in scenam dati a media 
classe gram. 1693. 22 Maii. Exhibuit M. G odefridus H a n e l.

Die in drei Aufziige eingeteilte Handlung verliiuft folgendermassen: Fama meldet den Christen, 
dass der Kaiser eine neue Verfolgung angeordnet bat. Der Prafekt Tiburtius trifft Austalten, das 
Gebot des Kaisers mit Strenge auszufiihren. Pergentinus nimmt von seinem Bruder Laurentinus zart- 
licli Abschied; sobald dieser ais Yeranlassung hierzu die Erwartung des Martyrtodes kenueii lernt, ist 
er entschlossen, des Bruders Los zu teilen. Die Sehergen gehen indessen riihrig ans Werk; die 
Diimonen freuen sieh ilires Sieges. Auch Pergentinus und Laurentinus werden gefesselt und vor 
Tiburtius gefiihrt. me bekennen diesem freimiitig ihren Glauben; aber um ihrer edlen Abkunft und 
Gesinnung willen wiinsrht Tiburtius sie zu schonen und sebiebt vorlaufig ihre Strafe auf. Im Kerker 
belehren sie die Heiden, werden durch einen Engel in ilirem Mute bestarkt, yerschmahen eine Ge- 
legenheit zur Flucht und beugen endiich bereitwillig ihr Haupt unter das Richtschwert.

25. A n elis tu s, miserieordiae Marianae specimen, a principistis . . . pro scena (latas 
a. 1699 ult. Maii. Exhibuit M. D an ie l F ischer. Quelle: Pexenfelder Hist. Verit. Drei 
Akte mit Choren und Gesiingen.

Inlialt: Anelistus, von seiner frommen Mutter brav erzogen, gerat in nie Gesellschaft leioht- 
fertiger Gespielen und wird erst durch eine schwere Kraukheit und auf die Fiirbitte Maria, an 
welche sich die betriibte Mutter wendet, zur LTmkehr gebracht.

Der Schluss fehlt, und das demnachst eingetragen gewesene Stilck fehlt ganz, in
dem gegen zehn Bliltter ausgeschnitten sind.
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26. Peccator resipiscens sub schemate F ili i  P ro d ig i a media gram. classe . . . in 
theatrum datus A. 1697, mense Aprili, die 19. Exhibuit M. A n d re a s  Jan sc lie .

Es lohnt sich wolil der Miihe, die Behandlung, welclie dieser Stoff hier erfiihrt, mit der in Nr, 9 
gebotenen zu vergleichen. Ob Januschke seinetn Stiicke ein Yorspiel vorausgeschickt bat, ist niclit 
ersichtlicb; aber wenn auch der eingetragene Text sofort mit der eigentlichen Handlung beginnt, 
so liisst sieli doch nach der Natur der Chore erwarten, dass Libertas und Ratio in einem Yorspiele 
mit einander streitend auftraten. Jansclie fiihrt in seinem Vorspiele die gbttliclie Justitia und 
Misericordia ein; jene fordert die gottliche Nemesis zur Bestrafung der Bosen auf; diese jedoch 
erwirkt Aufschub der Strafe. In Nr. 9 erkliirt P ro d ig u s  seinem Erzieher, wie seinem Vater in 
scliroffem Tonę, dass er ihre Strenge niclit melir ertrage und deshalb das Vaterhaus zu verlassen 
entsclilossen sei. In Nr. 26, wo der verlorene Solin L ib e rtu s  heisst, langweilt er sieli im Eltern- 
hause, wo es ilim zu gut ergeht. Um wenigstens in Gedanken die Welt zu durchwandern, liisst er 
sieli eine Landkarte bringen. Der niclitsnutzige Diener Pliantasus, der auf diese Weise Libertus’ 
Wandersuclit kennen lernt, verabredet mit einem Taugenichts Tenebrio, dass sieli dieser bei dem 
jungen Menschen mit einer angeblich nacli eigener Aufnalime gefertigten Kartę einfiihren soli. Bald 
vorgelassen, weiss er, ais weitgereister Geometra, Libertus niclit nur fiir das Ileisen, sondern aucli 
fiir sich so einzunehmen, dass dieser nach Beseitigung aller Bedenken mit ihra einig wird, unter 
seiner „erfahrenen11 Fiilirung alsbald die Fremde zu besuchen. In einem Monolog aber spricht sich 
Tenebrios Absicht aus, Libertus von Stufe zu Stule zu yerderben. Donec profundo mersus in scelerum 
chao Tandem scelestus evomat dignum rogis Animum sub Orcum. — P ro d ig u s (in Nr. 9) trilft 
Anstalten zur Abreise, indem er Wagen, Pferde, Diener u. s. w. schnell in Bereitschaft setzen liisst, 
verlangt dann barscli die Auszahlung seines Erbteils, in welclie der betriibte Vater schweren Herzens 
einwilligt, streicht oline Dank die Summę ein und vergilt sogar mit harten Reden die Nachgiebigkeit 
des Yaters und des alteren Bruders, der nur durch den freundlichen Zuspruch des Vaters von einem 
yerzweifelten Schritte zuriickgehalten wird. Nachdem sich Prodigus von dem warnenden Vater 
kiihl verabschiedet hat, zeigt sein jubelndes Lied, wie er fortan in Saus und Braus zu leben gedenkt. 
In dem folgenden Chore (vorwiegend anapast. Dim. akat., jamb. Tetrap. kat., und jamb. Tripod. ak.) 
entzieht sich Libertus der Leitung der Ratio; Pietas, von Ratio zu Ililfe gerufen, wird von Oecasio 
und Furor gefesselt. — Jansclie lialt die Familią des Libertus von der Bulnie ferii. Uber die erfolgte 
Auszahlung des Erbteils berichtet Libertus dem Tenebrio, dass der Vater sie allerdings nur schweren 
llerzens, indem er fiir die Zukunft des Sohnes fiirchtete, bewilligt hat; indessen ist alles gut ab- 
gelaufen, und Libertus darf reisen, wohin er will. Die Vorbereitungen zur Abfahrt lernt der Zuschauer 
im wesentlichen durch Diener des Hauses kennen, namentlich durch den munteren Marillus, der u. a. 
die lteise mitmachen soli und gelegeutlich den Freunden seines jungen Herrn mit echteni Burschen- 
witze von dem ve.rriickteu Yorhaben desselben erzahlt. Nachdem Libertus dem vaterlichen Hause, 
dem Yater und Bruder noch ein letztes Vale zugerufen hat, singt ihm der Chor (in accent. Strophen 
mit Reim) seine Segenswiinsche nach, liicht oline die Ahnung eines schlimmen Ausganges auszu- 
sprechen. Der zweite Akt beider Bearbeitungen zeigt den verlorenen Sohn im Auslande, wo er von 
stattliclier Dienerschaft umgeben auftritt. In der ersten begegnet mail zunachst vergntigungssuchtigen 
Junkern, von denen es heisst: grandis est series avum, at pauca nummum; sie beschliessen, den 
jungen Fremden gehórig auszunutzen. In dem andern Stiicke komnien die jungen Ilerren, die sich 
besonders auf iliren feinen Ton viel zu gute thun, lediglich aus Hófliehkeit dem von Fama ange- 
kundigten Yornehmen Gaste zuYorkommend entgegen. — Dort sehen wir Prodigus bald mitten in
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der Gesellscliaft beim Kegel- und beira Kartenspiel. llier bewohnt Libertus ais grand Seigneur 
ein prachtiges Ilotel in der Yorstadt von Kosmopolis und lasst sich eben von seinem Dienertross 
nach allen Regeln der Kunst und der neuesten Modę frisiereu und schminken und mit dem kost- 
barsten Kleiderstaate schmucken, ais die liebenswiirdigen Herren erscheinen, um ihm ihre Aufwartung 
zu machen. Seine Einladung zum Friilistuck nehmen sie nur an, weil agere imperata summus est 
faniulis favor. Bis daliin wird ein Rundgang durcli die Stadt gemacht, wahrend dessen das Gast- 
malil zu bereiten ist, dessen Speisezettel in einer reclit munteren drolligen Scene von Tenebrio fest- 
gestellt wird. Wahrend des leckeren Maliles scliliesst Libertus beim Massiker mit den neuen 
llekannten ewige Freundschaft und bekennt sich ohne erhebliches Bedenken zu dem von Tenebrio 
aufgestellten, von der Gesellscliaft gutgeheissenen Gruudsatze: Erlaubt ist, was gefallt. Um nach 
diesem Spruche ganz zwanglos auf dem Lande ihr Miitchen zu kiihlen, yerliisst die angelieiterte 
Gesellscliaft nach dem Friilistuck die Biilme auf welcher nun der Chor erscheint, indem er die ver- 
derbliche Wendung beweint. llier setzt nun der 3. Akt ein. Januschke aber fiilirt den 2. Akt 
weiter, indem er zwisclien Prodigus und seinen Kumpanen ernstliche Zerwlirfnisse entstehen lasst. 
Um die feindselige Stimmung zu beschwichtigen, veranstaltet Prodigus eine glanzende Gasterei. Die 
wahrend derselben eintreffende Kunde von der Hungersnot riilirt ihn nicht; den Armen wirft er mit 
Widerstreben und Yeraclitung ein karges Almosen vor die Fiisse. Bald meldet der Schatzmeister, 
dass das Yermdgen zu Ende geht. Aber Prodigus yerzweifelt nicht; mit dem verbliebenen Reste 
yeranstaltet er eine grosse Jagd; sie soli die Zalil der Freunde yermehren. Docli sobald man seine 
Yerlegenheit merkt, zielit man sich von ihm zuriick, ohne ilirn die yerdienten Yorwiirfe der Yer- 
schwendung und Schlemmerei zu ersparen. Prodigus entlasst nur seine Diener, an die er yerteilt, 
was er etwa nocli Uberfliissiges besitzt, Im folgenden Chorliede (meist anapilst. Dim.) beklagt 
Libertas ihr Yerderben. — Wenden wir uns jetzt zum 3. Akte der zweiten Bearbeitung (von 
Jansche), so sehen wir zunachst eine allegorische Scene, in welcher Fames die. Ubertas aus dem 
Lande drangt und dem Luctus samt der Egestas gebietet, die Gegend heimzusuchen. Dass Egestas 
auch sclion bei Libertus eingekehrt ist, leliren in der nachsten Scene die Bemerkungen, unter denen 
ein Diener nach ciem anderen den Herm yerliisst, Marillus allen voran, zuletzt Tenebrio, der sich 
freut, dass ihm sein teuflisches Werk an Libertus gelungen ist. Libertus (3. Scene), der Diener, 
aller yermeintlichen Freunde, aller Mittel bar, steht hilf- und ratlos da ; neben sieli liort er hungernde 
Kinder ihren Vater yergebens um Brot bitten; auf der anderen Seite jammert der Burger iiber den 
Misswaclis und die Seuclie, die das Land yeroden. Docli der Yerfasser, dem die heiteren Bilder so 
wohl gelingen, suclit, wie es scheint, an den diisteren Gemalden schnell yorbeizukommen. In der 
4. und letzten Scene yersetzt er seinen Libertus auf einmal ais Schweinehirt auf den Meierhof, wo 
er, des Lebens iiberdrussig, in einem Selbstgesprache sein ganzes Eleiicl und Unrecht durchgeht, bis 
er zu dem Entschlusse kommt, seinen Yater aufzusuclien. Wird aber dieser den missratenen Solin, 
der ihm leichtfertig den Riicken gekelirt bat, in Gnaden wieder aufnelnnen? Gewiss, sagt sich 
Libertus, er ist ja mein Y ater. Also auf!

Surgam, patremąue supplici fusus prece
Sceleri precabor paenitens yeniam meo.

Januschke dagegen bringt seinen Prodigus im 3. Akte ais Bettler auf die Bulnie und lasst 
ihn auf den Meierhof scliicken, wo er, zur Arbeit ungeschickt, von den Knechten mit Hohn behandelt 
wird und Hunger leidet. Dalieim erhalt der Yater Kunde yon der trostlosen Lagę seines Solines. 
Der sehnliche Wunsch, ihn bald zurtickgekehrt zu sehen, erfiillt sich in der Schlussscene, in welcher
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Vater mul Bruder den reuig Heimkehrenden liebevoll begriissen. Der Seliluss-Chor (jftmb. Tetra- 
podien, abwechselnd akat, u. katal.) fiilirt ans, dass die Libertas, der Ratio wieder gehorsam, sieli 
jetzt wirklich frei fiihlt. „Gpilogus, heisst es hier ani Knde, gratias agit (scil. spectatoribus) pro 
p>atientia“, wiihrend Jansche sagt: „Epilogus ad ruinam cayendam, si nondum cećidit, ad surgendnm 
vero cum prodigo, si cecidit, spectatorem hortatur. Exemplum capiant, qui non ceeiderunt, ne ea- 
dant, qui ceeiderunt, ut surgant.“

27. Z e lu sA p o s to licu s  Charino ad melioris vitae frugem reduccndo irapensus pro 
theatro repraesentatus a supr. gram. classe A. 1697 die 29. Aprilis. Exhibuit M. 7NIichael 
K irm re ith . Quelle Henricus Engelgraye in caelesti Pantheo, festo S. Joannis Apostoli. 
Ein alleg. Yorspiel, 3 Akte mit Choren.

Die Legende, welche bei Gottfried Herder den Titel: „der gerettete Jiuigling11 fiilirt, erscheint 
hier dramatisch bearbeitet. Die Handlung beginnt mit dem Abschiede des Apostels von dem Jiinglinge, 
Jem der Dichter den Namen Charinus beilegt. Da die beiden folgenden Bliitter ausgeschnitten sind, 
10 sielit man demnachst (Scene 4) nur, wie Charin sieli von bosen Gesellen anlocken liisst (anapśist. 
Dim ). Aus Scene 5 ergiebt sich, dass Charin in einer Art Konvikt untergebraclit ist. Seine Ka- 
neraden unterlialten sieli hier iiber sein unzuverlassiges Betragen. Im 2. Akte kommen sogar mehrere 
Diebstiihle an den Tag, welche Charin an dem Eigentum der Hausgenossen veriibt hat. Dalier 
entweiclit er. Die naeliste Scene fiilirt ihn im Kreise gleichgesinnter junger Burschen vor; nach 
einem vereitelten Einbruche zielien sie in eiue andere Gegend. Im Konvikt hort man, was aus 
Charin geworden ist; die Zoglinge freuen sich, seiner ledig zu sein. In den beiden niichsten Scenen 
wird Charin von der Bandę zum Anfiihrer gewahlt, und der Bund besiegelt, indem man Menschen- 
blut trinkt. Der Ajiostel (3. Akt), bei seiner Wiederkehr von Charins Treiben unterrichtet, geht 
den Verlorenen zu suchen; ermattet setzt er sich auf eiuen Steinblock und schlaft ein. Da er- 
tont ihm ein aufmunternder Gesang der Liebe. Er erwacht, wird von Raubern uberfallen und auf 
sein Yerlangen vor iliren Anfiihrer gebracht. Charin kommt in der Hoffnung auf einen guten Fang 
schon entgegen. Ais er aber Johannes erbliekt, stutzt er, will sich zuriickziehen, giebt sich jedoch 
schliesslich dem mild zuredenden Apostel reumiitig gefangen.

28. M aiales G-emini, duo plus amoris quam sanguinis Concordia fratres, ex vere 
amoris in mortis autumnum ad pomum discordiae lapsi, in scenam dati ab inf. gram. 
classe . . . A. 1697, mense Maio, die 10. Exhibuit M. P au lu s  Salom on. Quelle Georgius 
Stengelius tom. 3 de iud. div. c. 11, pag. 134 ex Bernardino Scard. L. 3, class. 13. in 
descript. urbis Patavii.

Ein alleg. Yorspiel, zwei Hauptteile. Die 2. und 3. Inductio des ersten Teiles, welcher in 
lose zusammenhangenden Bildern die Eintracht der Bruder zeichnen soli, fehlen. Der zweite Teil 
zeigt die Triibung dieser Eintracht beim Kartenspiel. In etwas schmollender Stimmung betrachtet 
mail den gestirnten Abendhimmel; da sagt der eine: Wenn ich jetzt einen Wunscli aussprechen 
sollte, so wiirde ich mir so viel Rinder wiinschen, ais Sterne am Himmel stelien. Darauf der andere : 
Ich eine Wiese, so gross wie der Himmel! Wo wiirdest du deine Rinder weiden? — Auf deiner 
Wiese. -— Das wiirde ich nicht dulden. Die Neckerei artet in Zank aus; im Zanke erhitzen sich 
die Bruder so leidenschaftlich, dass sie einander erstechen.

3*
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II. Band.
1. I s a a c  Secnlaris Gaudii Bisus . . .  a Caesarea Regiaąue Gymnade Soc. .Tesu in 

scenam datus . . . Von B. B e n ed ic tu s  K o lbeliu s  und P. E lia s  P a sc h k e  yerfasst, ani
19. August 1697 zur Feier des hundertjahrigen Bestehens des Glatzer Jesuitenkollegs 
zum ersten Mai aufgefiihrt, und bald wiederholt gegeben.

In 3 Akten werden aus dem Leben des Patrlarchen Abraham folgende Ziige entnommen: 
1. Abraham Gott geborsam: Auswanderung und Niederlassung im Thale Mambre, 2. Abraham dem 
Niichsten hilfreich: Befreiung des Lot (dazu: Melcliisedechs Opfer), 3. Abraham durch die Geburt 
Isaaks erfreut. Dies sind aber nur die Ausgangspunkte fiir eine freiere dichterisehe Gestaltung der 
Handlung derart, dass thatsachlich das Ganze zu einer allegorisehen Darstellung 1. der Niederlassung 
der Jesuiten in Glatz, 2. ibrer segensreichen Wirksamkeit daselbst, 3. ihrer damaligen Jubelfeier, 
auswiichst. Darauf wird auch im Prolog (anap. Dim.) und im letzten Chor (Dim. iamb. cat. mit 
Pentanu dact. abwechselnd) deutlich hingewiesen. *)

Maria causa nostrae laetitiae, quam olim experti tres illustres d u cu li F ra n c ic i  
cum Is m e r ia  Califi Turcarum Regis filia . . . pro theatro repraes. a media gram. classe 
A. 1698, mense Maio, die 26. Verfasser M. P au lu s  Salom on, Quelle Michael Pexen- 
felder, Ilist. p. II, 97. Ein kurzes Yorspiel, 3 Akte.

Inlialt: Wiihrend der Kreuzziige sind drei jungę franzosische Prinzen in turkische Gefangen- 
schaft geraten. Der siegreiche Kalif begegnet ihnen wohlwollend und sucht sie fiir den Islam zu 
gewinnen. Da es ihm nicht gelingt, schickt er zu diesem Zwecke seine kluge Tochter Ismeria in 
den Kerkcr der Gefangenen. Bei der Erorterung des Glaubensuntersohiedes kommt die Rede auf 
die Jungfrau Maria; Ismeria wiinscht ein Bildnis derselben zu sehen; einer der Gefangenen erbietet 
sieli ein solclies zu schnitzen, wenn Ismeria Werkzcug verschaffe und dafiir sorge, dass die Arbeit 
ungestort von statten gelien kann. Ismeria bringt alles Notige und erreicht, dass sie allein iiber 
den Schliissel zum Kerker verfiigt. Aber die Arbeit will nicht gelingen; denn keiner versteht sieh 
auf Ilolzschnitzerei, Doch auf das gemeinsame Gebet der Gefangenen erscheint plbtzlich ein herr- 
liches Marienbild. Ismeria uberzeugt sieh, dass es nicht von den Gefangenen gearbeitet ist und, 
durch das Wunder sclion fiir das Christentum gewonnen, wird sie in ihrem Glaubenswandel durch 
einen Traum bestarkt, in welchem ihr Maria erscheint, sie zur Rettung der Gefangenen auffordert, 
und ihr gebietet, mit diesen nach Prankreich zu fahren, wo sie sieh soli auf den Namen Maria taufen 
lassen. Die Flucht wird durch ein anderes Wunder begiinstigt, und nach glucklicher Landung in 
Frankreich singt Ismeria mit den drei Prinzen das Lob Mariens.

3. Stabilimentum principum in throno C lem en tia  illustri H e rcu lis  F e r ra r ie n s iu m  
d u c is  exeinplo comprobatum et pro theatro assumptum a supr. classe gram. A. 1698, 
mense Junio, die 24. Verf. M. F ra n c is c u s  F e lsm an n , Quelle Georgius Stengelius. 
Judic.Divin. tom. liii cap. 28, pag.330. - -  Ein allegor. Yorspiel, 12 Induktiones, Schluss fehlt

*) J. J. 1738 feierte das Breslauer Jesuitenkollegium sein hundertjahriges Stift.ungsfest mit einem Scliau- 
spiel, das ebenfalls den Titel Isaac fuhrte und im wesentlichen eine Allegorie auf die Wirksamkeit der Jesuiten 
war. Wie aber die mir vorliegende ausfuhrliche Inhaltsangabe (9 Folioseiten Druck) zeigt, war diese Aufgabe 
dort ganz anders durchgeftihrt.
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Durch die Geschichte und obendrein durch einen Tramn vor Strenge gewarnt, erklart Herkules 
(Ercole) seinem Bruder Sigismund , dass er sich stets nur von der Milde werde leiten lassen. Eine 
Yerschworung, die ihra verraten wird, bietet ihm bald eine Gelegenheit, diesen Grundsatz so gliinzeud 
anzuwenden, dass sieli die Yerschworenen, obgleich sie erfahren, dass der Fiirst ihre Namen nicht 
wissen will, selber ihm stellen und um Yerzeiliung bitten.

4. Ju g u rth a . Mit dem Schlusse des vorhergehenden ist auch der Anfang dieses 
Schauspieles entfernt, so dass der Text mit den letzten Versen des 1. Auftrittes beginnt. 
Es zerfiillt in drei Akte mit Choren und anderen Liedern, in welchen anapast. Dim. und 
Monom., Glykoneen, diese zum Teil mit abschliessendem daktyl. Dimeter und die klcine 
Askle])iad. Strophe (mit Umstellung der Yerse) angewendet sind.

Das Sehauspiel, das wir nach der Hauptperson J u g u r th a  nennen diirfen, stellt in selir freier 
Gestaltung Jugurthas Geschichte von seiner Rtickkehr vom Numantinischen Feldzuge bis zur Er- 
morduug Adherbals dar, indem der 1. Akt bis zur Einsetzung Jugurthas zum Miterhen Micipsas, 
der 2. bis zur Ermordung des Hiempsal gefiihrt wird. Die Streitigkeiten mit Adherbal werden im
3. Akte zu einem einzigen Feldzuge zusammengezogen; die Romer sind zweckmiissig aus dem Spiel 
ganz ausgelassen. Durch eine Erscheinung rachender Schatten, eine Befragung der Unterirdischen, 
ja sogar durch eine Schlacht (Akt III, Scene 4) u. a. m. wird fiir Befriedigung der Schaulust gesorgt.

5. Bellum v itam  et m o rtem  inter ex utraąue parte iustum pro theatro datum a 
Rhetorica A. 1099. Verfasser nicht genannt, yielleicht P. Karl Stiller, der damals 
Ordinarius der rhetor. Klasse war.

Der Gegenstand dieser A lleg o rie  ist die Unterwerfung des Menschengeschlechtes unter den 
Tod infolge der Siinde und der Sieg iiber denselben durch die Erlosung (sowohl von I, 7, wie von 
I, 18 grundverscliieden).

6. Gemellus Narcissus grassante immanis Daciani in Cliristianos furorę pracmature 
invalido securis ictu succisus seu SS. Ju s tu s  et P a s to r  germani fratres . . . .  von Jo 
h an n es  R in g e lh a n  verfasst, von der untersten gram. Klasse (infima classis gram.) am 
22. Mai 1699 gespielt.*) Quelle Beyerling tom. V, fol. 281. Ein Yorspiel, 12 Inductiones 
mit Choren, drei Interludia; in der 10. Ind. ein Opferlied in der kleineren Sapph. Strophe.

Inhalt. Justus und Pastor werden von den Mitschiilern ihren Lehrern ais Christen bezeichnet; 
aufgefordert zu Juppiter zu heten, weigern sie sich und suchen die eingekerkerten Glaubensgenossen 
auf. Kachdem kein Mittel der Milde und Strenge, der Yerlockung und der Folter ihre Standhaftig- 
keit erschiittert hat, werden sie hingerichtet. — Zeit und Ort der Handlung: Hadrians 10. Re- 
gierungsjahr, Complutum (Alcala de Henarez) in Spanien.

7. R adbodus dux F r is ia e  a S. Wulfranno episcopo et Frisonum apostolo sacro 
regenerationis lavacro abluendus ab humani generis hoste in transversum actus et in- 
feliciter vita defunctus . . .  Aus Surius unterm 20. Marz entnommen und am 5. Juni 1099 
von der obersten gram. Klasse aufgefiihrt. Drei Aufzuge mit Vorspiel und Choren.

Inhalt: S. Wulfram (Erzbischof von Sens) fahrt (712) zur See zu den Friesen, um sie zu

*/ Die Annuae Litt. schreiben infolge einer Yerwechslung dieses Stiick den Rudimentisten und ein 
anderes Stiick: Paulillus Martyr der untersten grammatischen Klasse zu.



22

bekehren (Unterwegs wunderbare Wiedergewinnung einer ins Meer gefallenen Patene). He i seiner 
Landung stiirzen die Gotzenbilder von selbst zusammen; daher gestattet Herzog Rad bod bereitwillig 
dio Predigt. des Evangeliums. Die Auferweckung eines Toten bestimmt ausser vielem Volke aueh 
den Solni des Herzoga die Taufe zu begehren; ja Radbod selbst liisst sieli im cliristlichen Glauben 
unterweisen. Docli lim den Herzog zn beriicken, baut ihui der Diimon ein prachtiges Schloss. Sobald 
Radbod dieses Trugbild von Wulfram in ein Niehts aufgelost sielit, entschliesst er sieli endlich die 
Taufe zu empfangen. Aber im letzten Augenblieke kann er nielit die Pragę unterdnieken, ob er wolil 
seine Almen einst im christliclien Himmel wiedersehen werde. Da Wulfram ilnn dies nicht ver- 
sichern kann. so erklart er, auf ilire Gesellschaft nielit verziehten und somit lieber bei ihrem Glauben 
yerbleiben zu wollen und verlangt von dem andern unter den Priesen wirkenden Glaubensboten 
Wilibrord die cliristliclie Lehre zu yernehmen. Dieser bat im Traume eben den Herzog in Flammen- 
fesseln der ewigen Pein iibergeben geselien; da kommt der Bote, der ilm an den Hof beruft. Er- 
staunt schickt Wilibrord sieli zum Aufliruche an; kaum aber hat er den Weg angetreten, so meldet 
ilnn ein zweiter Bote, dass Radbod ungetauft gestorben ist.

8. Adolescens Egyptius . .. orthodoxae fidei dogniatis probe institutus ad Mahometem 
am b itio n e  favoris regii deficiens, subinde piis parentum precibus resipiscens ab Amirano 
Saracenorum rege . . . capite imminutus. Am 15. Juui 1699 von der mittleren gram. 
Klasse aufgefulirt, von H d rin g e r nach den Fasti Mar. zum 11. Dez. yerfasst. 3 Akte 
mit kurzem Yorspiel, Choren und Zwischenspielen.

Denselben Stoff haben wir unter anderem Titel und Gesichtspunkte im I. Bandę Nr. 15 
(s. S. 12) von Pacher bearbeitet geselien. Wahrend dort der Yater iiber das friilie und ungluekliebe 
Elicie, das seinem Solin Ilimalphis drohe, von einem Astrologen belelirt wird, gelit hier der Solin 
(Phbnicius genannt) selbst, von seinem durch gliinzende Fortschritte in den Wissensęhaften angefacliten 
Ehrgeize getrieben, zu einem Nekromanten, um ilm iiber seine Laufbahn zu befragen. Von seinem 
Ende will er gar niclits horen; ilnn geniigt die Prophezeiung, dass er bei Amiran zu hoher Gunst 
und Ehre aufsteigen werde. Er kelirt nun gar nielit erst zum Yater zuriick, sondern eilt, am Hofe 
sein Gliick zu vers.aehen. Wahrend Pachefs Ilimalphis Verfiihrern folgt, liisst sieli hier Phbnicius 
nur von seinem Ehrgeize leiten und schlagt die Warnungen und Bitten der ilnn nacheilenden Freunde 
in den Wind; er liisst sich aucli nielit erst, wie Ilimalphis, am Hofe zur Annahme des Islains 
drangen; bei ilnn ist der Religionswechsel viehnehr das erste M ittel, um zum Fiirsten zu gelangen. 
Im weiteren Yerlaufe aber sind beideu Bearbeitungen die wesentlichsten Ziige gemeinsam.

9. Oleati Poetarum pedes prodromi P ac is  v itam  in te r  et m ortem  ab Athanato- 
philo deinceps ineundae,

10. Appetitus Athanatophili: Percusso p a c is  foedere ad libertatem, post liber- 
tatem ad alia et alia usque adeo ad pacem ipsam vitam inter et mortem ineundam in- 
cessanter anhelat,

11. Appeton orbis p ac ific  i h ae re s  sub uinbra oleae ne otio delitescat mani conatu 
vitam viventium morti aeterno foedere comice sociare nititur,
und

12. Prophetia de L eopo ldo  C aesa re  . . . orbis in p a c e  dominatore lauten die 
Titel einer Gruppe von Stucken, welche aus Anlass des Karlowitzer Friedens vom P. 
A ndreas K n ipand l i. J. 1699 yerfasst und von seiner Klasse, der Poesis, in der Weise
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aufgefuhrt wurden, dass die beiden erstcn Stiicke ais nichtoffentliehc Monatsiibung, die 
letzten dagegen offentlich zur Darstcllung kamen. Yon dem vicrten ist ilbrigens (wie 
es sclieint, aus Yersehcn) nur der Titel eingetragen, der Text der anderen weist Liicken 
(durch Entfermmg von mindestens 4 Blattern) auf. In dem Inhalto berrseht die Allegorie, 
in der Ausfflhrung die Deklamation dermassen vor, dass sich von wirklicher Handlung 
kaurn einige Spuren finden.

l.‘>. Gemini in Christiano zodiaco: fide primum et eharitate illustrati, dissensione 
subinde et odio obscurati, S a p r it iu s  e t N icep h o ru s , manę amici, ycspere inimici: 
ille extinctus apostata, iste gloriosior eluxit e rnartyrio, illustre d ile c tio n is  inim icorum  
ex em p lu m , propositum ab Humanitate Glacena 1714 die 4. et 7. Maii. Yerfasser F. 
F e rd in a n d  H offm ann. Naeh einer Andeutung der Annuae Lift. und dem Schlussworte 
des ersten Teiles dieses Stiickes zu sehliessen, bat am 7. Mai nicht etwa eine zweite 
Auffiihrung stattgefunden, sondern es ist am 4. der erste, am 7. der zweite Teil ge- 
spielt wordcn.

Der Inhalt entspriclit im ganzen der iiberlieferten Legende. Maximus unter Valerian Prokonsul 
vou Antiochia, verfolgt die Christen. Der Priester Sapritius und Nicephorus, ein Laie, hringen den 
bedrangten Glauhensgenossen in einmiitigem Eifer geistliclie und leihliche Ililfe. (In der li. Inductio 
des ersten Teiles komisches Intermezzo eines jiidischen Triidlers und zweier Studenten.) Durch einen 
Traum, der ilnn den Yerlust seines Freundes Sapritius anzudeuten scheint, heunruhigt, beschwort 
Nicephorus den Priester, sich zu verbergen, um der bedrangten Gemeinde seine unentbehrlichen Dienste 
zu wahren. Durch diese Zumutung fuhlt sich Sajiritius verletzt und scheidet, ohne dem abbittenden 
Freunde Verzeihuug zu gewahren. Der 2. Teil zeigt den Priester im Kerker. Die schmerzlichsten 
Martern hat er fiir seinen Glauben standhaft ertragen; aher ebenso unerschiitterlich hleibt er allen 
Bitten der Freunde gegeniiber in seiner TJnversohnlichkeit gegen Nicephorus. Zum Tode gefiihrt, 
wird er im letzten Augenblicke zaghaft und bittet um Bedenkzeit. Ehe die Bewilligung derselben 
eintrifft, erscheint Nicephorus und wiederholt seine demiitigen Bitten um Yergebung: umsonst. 
Schliesslich wird Sapritius von neuem zur Richtstiitte gefiihrt; Nicephorus bestiirmt ilm abermals mit 
seinen Bitten; Sapritius bleibt unbeugsam. I)a verlasst ilm die gottliche Gnade; sein Glaubensmut 
erlischt; er verleugnet Christus, um sein leibliches Leben zu retten. Nicephorus dagegen stirbt 
mutig au seiner Statt.

14. Florentis aetatis in amplectanda Christi fide fortis constantia, constans fortitudo 
seu S. H e rm e n e g ild u s  . . . .  von M. M ax im ilian  G lo b itz  yerfasst, von der mittl. 
Klasse der Gram. im Juni 1714 aufgefuhrt.

Das in 2 Hauptteile gegliederte Schauspiel verzichtet auf geschichtliche Treue, indem Hermene- 
gild unverheiratet erscheint, und alle politischen Fragen ausgeschieden oder umgestaltet werden. 
Hermenegild lernt hier von seinem Oheim, dem Bischof Leander, den katholischen Glauben, unter- 
driickt mit ilnn die in die Hiinde der Jugend fallenden arianischen Biicher und zieht dem Yergniigen 
das Studium orthodoxer Schriften vor. Zur Osterzeit erregt er durch die Weigerung, das Abend- 
mahl von arianischen Geistlichen zu empfangen,' den Zorn seines Vaters Leuvigild. Weder die Lieh- 
kosungen seines Bruders, noch Leuvigilds Vorsteilungen, dass das katholische Bekenntnis des Thron- 
erben das Beich gefalirde, machen den Jiingling wanken. Um dera Staatswohle nicht hinderlich zu
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sein, yerziclitet er auf sein Erbrecht; Leuvigild aber verlangt durchaus den Hbertritt zum Arianis- 
nius; da dieser audi durch schwere Gefangenschaft nicht erzwimgen werden kann, yerhiingt der Kiinig 
das Todesurteil iiber seinen Sohn.

15. Inconcussa veritas in F a lco n e  iuvene Constantinopolitano illustri sanguine 
oriundo, von M. Jo se p h  G ern e r, am 14. Juni 1715 von der mittl. KI. d. Gram. aufge- 
fiihrt; Q,uelle Paedag. christ. T. II, c. 4, S. 5. P. 43, F. 149.

Lewilds Yerwandte erhalten die Trauerkunde, dass dieser erstochen worden ist. Der Yerdacht 
lenkt sieli auf Falko, da er seitdem yerschwunden ist, und ein Bettler. mit dem er die Kleidung 
gewechselt bat, Falkos Kleider zum Yerkauf anbietet. Falko, trotz der Bettlerlumpen an seiuem 
Ringe und durch seine Schonheit erkannt, wird gefangen genoinmen. Obwohl ihm wahrend der Haft 
ein Mittel geboten wird, die Richter zu verwirren, bekennt er unumwunden seine Schuld, da er sieli 
einst gelobt liat, niemals zu liigen. Er wird zum Tode durch das Schwert verurteilt, doch den 
Scharfrichtern versagen die Arnie den Dienst. Da schliesslich ein Engel die Begnadigung des Yer- 
urteilten um seines aufrichtigen Gestandnisses willen verlangt, wird Falko freigelassen.

16. Insignia Christianae fortitudinis specimina a F ra n c isc o  et M atthaeo  fratri- 
bus . . . exhibita, von M. M ax im ilian  G lob itz  verfasst, von der obersten Klasse der

ductiones mit Choren, Tanzen, Liedern (ein Lied in der kleineren sapph. Strophe).
Das Stiick, mehreren der vorhergehenden Nummern dem Grundgedanken nach verwandt, be- 

handelt eine Christenverfolgung und die Standhaftigkeit zweier jungen Prinzen.
17. F id e s  in D enni lapis lydius fidelitatis in principem. Drama historico morale 

a b . . .  facultate o ra to ria ... pro theatro exhibitum A. 1716, mense Junio, die 5. Zehn 
Inductiones, nach der yierten ein Chor. Verfasser P. A u g u st S p in a tz e r ; Q,uelle Eu- 
sebius de vita Constantini I, 11.

Nur insofern das Schauspiel einen geschichtlich uberlieferten (wenn auch nicht sicher fest- 
stehenden) Vorfall zum Gegenstande bat, kommt ihm die Bezeiehnung historico-m orale zu; denn 
im iibrigen verzichtet die Bearbeitung auf die geschichtliche Wahrheit, teils urn dem mit der Ge- 
schichte weniger vertrauten Zuschauer das Yerstandnis zu erleichtern, teils um die Handlung auf eine 
breitere Grundlage zu stellen, teils auch um die Idee in ihrem yollen Lichte zu zeigen.

C onstan tiu s C hlorus kelirt namlich von einem Feldzuge triumphierend in seine Residenz 
zuriick, ais welche liier Rom bezeichnet wird. Bei dem feierlichen Empfange fordem ilm die Flamines 
auf, den Gottern ein Dankofer zu bringen. Dieses Ansinnen weist er mit Entschiedenheit zuriick, 
indem er sich ais Christ bekennt. Das geniigt der iiberwiegenden Mehrzahl seiner Offiziere und 
Beamten, Pseudolus und Gelasimus mit unter den ersten, seiuem Beispiele zu folgen. Die 2. In- 
ductio ist allegorischer Natur. Ahgotterei, Unglaube und Verwegenheit sind in grosster Ratlosigkeit; 
auf keinen der Gbtter, von Juppiter angefangen, kann mau sich uoch yerlassen; man entschliesst sich 
daher, den Umstanden zu weiehen und mit den Gotterbildern in die Verbannung zu ziehen; nur den 
Yertumnus (nicht ais landliche Gottheit, sondern lediglich nach der Etymologie ais Gott der W aud- 
u ngen, der religiosen und der politischen Wetterfahnen) liisst die Ahgotterei zuriick. Das Blatt mit' 
der 3. Ind. ist ausgeschnitten; ans den noch erhaltenen Zeilen ergiebt sich, dass der zuriickgelasseue 
Vertumnus bald Aufsehen erregt, namentlich bei der yornehmeren Gesellschaft; Pseudolus und Gela
simus nehmen das Bildnis schliesslich in ihr Haus, um es liier zu yerehren. In der 4. Ind. wird

A * Gram. im Juni 1715 gespielt; Quelle Corn. Hatzert, Hist. Asiae Pars 6, cap. 3.; 13 In-
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die Durchsuchung der Tempe! und Hauser nach Gotterbildern niclit obne Humor dargestellt; bier 
z. B. stiitzt sich ein Soldat auf Merkurs Heroldsstab, dort bringt ein anderer Neptuns Dreizack mit 
den Worten: agrum deinde fimabo meum melius tridente sacerrimo. Nachdem ein Ilerold bekannt 
gemacht bat, dass von jetzt an die Feldzeichen mit dem Kreuze gescbmuckt werden, und die Soldaten 
den christlichen Eid leisten sollen, folgt ein Chor, dessen Lied, wie in den meisten anderen Texten, 
nicbt angegeben ist. In der 5. Inductio beklagen sieli zwei beidnisebe Priester iiber die Achtung 
der alten Religion, obwobl sie einander zugesteben miłssen, dass sie selber nic an ihre Gotter ge- 
glaubt baben, und sich eigentlich nur iiber die Unterdruckung ibres eintraglicben Gewerbes argern, 
das sie iibrigens im Verborgenen nocb iiben. Darauf erscheint durch einen Biihnenwechsel ein 
kaiserliebes Gemach. Constantius spriebt bier vor seinem Solinę Constantin seine Besorgnis um die 
Sicherbeit des Tbrones aus; Constantin sieht in dem allgemein berrsebenden christlichen Glauben 
eine Biirgscbaft fur den biirgerlichen Frieden; Constantius aber misstraut dem christlichen Bekcnnt- 
nisse gar mancher Untertanen und beschliesst, eine Probe zu wagen. 6. Ind. : In geheimer Zu- 
sammenkunft hetzen heidnische Priester, indem sie sich auf Drohungen der geachteten Gotter 
berufen, ihre Mit burger zum Aufstande behufs Wiedereinfiihrung der alten Religion; Pseudolus ver- 
spricht seine und seiner Freunde kraftige Mitwirkung. Bald darauf (7. Ind.) tritt er vor Constantius, 
ura ibm von unheilvollen Zeiclien zu reden, welche die Stadt mit Pest. und Ilungersnot bedrohen; 
Gelasimus unterstiitzt die Vorstellungen seines Freundes, Constantius erklart die Prodigien anfangs 
fiir Frfindungen boswilliger Flamines; da aber verschiedene Ildflingę von sicheren Thatsachen zu 
berichten wissen, so scheint er sich belehren zu lassen, und je mehr er ihrem Driingen mit Geschick 
nachgiebt, desto dreister und deutlicher wird dieses. Schon giebt er dio Moglichkeit zu, dass die 
geachteten Gotter ziirnen und gestattet seinem Hofe, ihnen zu opfern; auf weitere Forderungen hin 
liisst er sich lierbei, in die vollstiindige Wiederherstellung des Ileidentums einzuwilligen; endlich 
erklart er, dass er an seinem Hofe keinen Christen mehr dulden werde. Der Schluss dieser Ind. 
und der Anfang der nachsten sind wieder durch Beseitigung des betreffenden Blattes yerloren. Der 
vorhandene Rest der 8. Ind. veranschaulicht die Verlegenheit der Hofbeamten, von denen die einen 
der kaiserlichen Willensausserung zu folgen bereit sind, andere nur auf den Ruf des Gewissens 
lioren wollen. Die nachste Inductio f9) ist das Gegensttick zur zweiten. Dio dort aufgefiihrten 
allegorischen Personen kehren jetzt frohlockend zuriick und erkennen dem Vertumnus, der am Hofe so 
machtig gewirkt hat, die Ehre des Tages zu. Die letzte Ind. bringt din Stunde der Entscheidung. 
Die Flamines sind nach einigen komischen Yerlegenheiten zum Opfer bereit; Constantius erscheint 
mit seinem Hofe; Pseudolus und Gelasimus driingen sich zuerst heran, den Gdttern Weihrauch zu 
streuen; manche nehmen zogernd das dargereichte Rauchfass an, andere weisen es mit grósserer 
oder geringerer Entschiedenheit zuriick. Noch bleibt der Augustus selbst iibrig; da erklart er 
seine wahre Willensmeinung: wer Christus so leicht yerleugnet, dessen Kaisertreue ist noch unzu- 
verliissiger; darum seien alle Opferer verbannt.

18. Divus R ein eru s  iuvenili verecundia a poenitentia absterritus indeąue naufragus, 
eluctans ac ad poenitentiae portum securus consistens, nach d. Calend. Morien. pro 17. Jim. 
von M. Jo se p h  G ern e r yerfasst und am 17. .Juni 1716 von der mittl. Klasse der 
Gram. gespielt.

Der auf 15 Induktionen verteilte Stoff gelangt in folgender Weise zur Darstellung. Rainer 
(von Tisa) geriit in die Gesellschaft junger Ilurschen, die nach dem Grundsatze leben: Jugend will 
austoben. Daruber frolilocken die Diimonen des Tartarus. Rainer geht in sich und zieht sich zuriick;

4
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die so gewonnene iiussere Rulie lasst die Stimme des Gewissens vernehmlicher werden: die innere 
Unruhe wird immer qualvoller. Ais nun die Genossen wiederkehren, erscheint ihra ein neuer Au- 
schluss an ilire Gesellseliaft ais Erlósung aus seinem peinlichen Zustande. Er begleitet sie auf die 
Jagd ; wiihrend die anderen piirschen, scldaft er ein. Riiuber wecken ibn und pliindern ihn aus; 
die Rettung des Lebens verdankt er dem Erscheinen seines Schutzengels. Zwar beschliesst er jetzt 
einen ganz neuen Lebenswandel; doch das alte Schuldbewusstsein qua.lt ihn mehr ais vordem, und 
der bose Diimon bietet alles auf, ihn durch dasselbe vollends zu Grandę zu richten. Da aber der 
Schutzengel diesen versclieucht, zieht Rainer wieder erleichtert durch den Wald, bis plótzlich die 
Angst vor wilden Tieren ihn in jiihe Flucht treibt. Einer seiner friiheren Gefahrten findet Hut und 
Uberwurf, die Rainer verloren bat, blutbeileckt, bałt daher Rainer fiir tot und ersticht sich, da er 
jenen, den er auf die scbiefe Halin gedrilngt bat, nicht iiberlebeu mag. Wabrend daheim der Unter- 
gang beider beweint wird, will Rainer sieli aus Verzweiflung das Leben nebmen, wird aber von dem 
wieder erscheinenden Schutzengel davor bewabrt und zuni Hildę des gekreuzigten Heilandes gefiihrt, 
vor dem er fortan mit solcbem Scbmerze seine Siinden hereut, dass er durch das Ubermass der 
Tbrilnen das Augenlicbt verliert.

Derselbe Gegenstand wird im III. Han de Nr. 11 erbeblich anders behandelt, indem bier die 
Diimonen des Tartarus, die Verfubrer, Riiuber und wilden Tiere wegbleiben, der Schutzengel erst 
die Gestalt eines woblmeinenden Ereundes, dann die eines fretnden Bettlers annimmt, und die Un
ruhe des llerzens scbliesslicb durch eine aufricbtige Beicbte behoben wird.

Ais Fortsetzung dieser Nr. 11 kiindigt sich unter Nr. 15 ein von demselben Yerfasser ber- 
riihrendes und vou demselben Kursus aufgefubrtes Stiick an, dessen Grundgedanke ist, dass die 
Husse den Siinder wieder sebend macht, d. li. zur Selbsterkenntnis fiilirt. Seiner Anlage und Durch- 
fiihrung nacli wiirde man das Stiick elier fiir eine Fortsetzung der zuerst genannten Hearbeitung 
halten. Die bosen Diimonen suclien wieder auf Rainer zu wirken; sie bedienen sieli dazu seiner 
friiheren sehlimmen Gefahrten, welcbe kommen, um ibn wegen seiner Blindlieit zu verspotten. Zu 
ilircm Erstaunen finden sie Rainer sebend und danken nun gemeinsam mit ibm Gott fiir dieses 
Wunder. Dann folgen nocli mancberlei vergeblicbe Aiistiirme der Ilblle gegen Rainer, gegen die 
Seinigen und die ganze Stadt I’isa; dieselben werden aber alle glueklieb abgescblagen.

19. Umbra mortis imago vitae in Bononio adliuc adolescente expressa, von der 
mittl. gram. Klasse am 24. Mai 1717 dargestellt, von M. Jo se p h  D e n ic le r  verfasst. 
Qnelle Calend. Morien. ad 30. Aug.

Das Stiick stelit in 12 Induktionen dar, wie Bononius, unscbliissig, nacli welchen Gruiidsiitzen 
er leben soli, um in der Welt sein Gliick zu machen, einen Macchiavellistiscben Ratgeber findet, 
beizeiten aber durch einen Narren, der sich lebendig begraben lassen will, mittelbar zur Erkenntnis 
der Eitelkeiten dieser Welt gelangt und ilinen in einer langeren Reibe von Disticben Lebewobl 
sagt. — Einige Interludien bringen franzosisclie und lateinische Prosa untermiscbt.

20. Ambitionis ardua ad infernum semita sivo A n tiochus Syriae rex, aliis Epi- 
phanes (illustris), Epimanes (insanus) melius dictus aliis, inter honores, divitias ac yoluptates 
temeraria elatus superbia funestis saepe fortunae iniąuae aerumnis pressus, a vermibus 
tandem absumptus ac Orco transmissus. Dramate comicotragico diebns binis, V. yidelicet 
et VII. Julii a perillustri facultate poctica Glacii exhibitus 1717. Argumentum exhibet 
Lib. II. Macch. a. c. 5. usque ad 9. incl., e quo historiam fusius Athenaeus L. X, c. 12 
enarrat. Am Schlusse nennt sich M. P e tru s  T re t fn e r  aid Yerfasser.
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Wenn auch sonst das Wort kom isch unterscliiedslos von allem, was die Biihne betrifft, gebraucht 
erscheint, so bezeichnet doch hier der Ausdruck Drama comico - tragicum unzweifelhaft, dass der 
tragischen Haupthandlung komische Nebenhandlungen eingeflochten waren; da aber der eingetragene 
Text solcbe nicht bietet, so ist anzunehmen, dass sie in den neun Interludia, die nicht mit abge- 
scbrieben worden sind, enthalten waren. Die Haupthandlung zerfallt nach einer auch bei den 
Humanisten des 16. Jahrhunderts nicht seltenen Gliederung in die drei Hauptteile Protasis (mit 6 
Scenen), Epitasis (8 Scenen) und Catastrophe (10 Scenen). Nach einer nur dem Inhalte nach ange- 
deuteten Prolusio beginnt die P ro ta s is  mit einer an Personen und Geprange reichen Scene, indem 
Antiochus Epiphanes, von seinem Sohne begleitet, nach der Bezwingung Jerusalems im Kreise seiner 
Grossen erscheint, die seine Thaten riihmen. Der Konig gedenkt- nun im Wohlleben auszuruhen, und 
so beginnt denn, naclidem Antiochus mit seinem Solnie und den ersten Wiirdentragern abgetreten 
ist, ein Hofling die 2. Scene mit der Aufforderung: Edite, bibite, ludite. Unter lautem Jubel (Lied 
in der kleineren sapph. Strophe mit Reim; Tanze) werden die jiidischen Gesetze verbrannt. Antioclms 
erscheint bald wieder und befiehlt die Errichtung eines Juppiteraltars im jiidischen Tempel. Indessen 
erregt die Unterhaltung eines beleidigten Hoflings Harenus mit seinem wackeren Freumle Gelangus 
in dem Zuschauer schon die Besorgnis, dass dem Konige keine heitere Zukunft winkt. Antiochus 
gesteht selber dcm Gelangus seine Unruhe; Gelangus wagt die freimiitige Bemerkung, dass der Konig 
sich durch sein Yerschulden diese Unruhe zugezogen habe, durch welche die Gotter ihn warnen wollen. 
Antiochus aber beantwortet diese Yorstellung damit, dass er grausame Mordbefehle gegen gefangene 
Juden erliisst, mit dereń Qualen er sein gedriicktes Gemiit erheitern will ; doch Geriichte von Giihrungen 
im Reiclie iingstigen den Konig bald noch mehr. Die E p i ta s is  fiihrt zuniichst einen Boten ein, 
welcher von den freudigen Kundgebungen berichtet, mit denen in Persien die Nachricht von Antiochus’ 
Erfolgen iiber die Juden aufgenommen und gefeiert worden ist. Da Antiochus diese Haltung nur 
der Eurcht vor seiner Macht zuschreibt, glaubt er seine Habsucht bei den eingeschiichterten Persem 
leicht befriedigen zu konnen und beschliesst die Pliinderung des reichen Haupttempels in Elymais. 
Darin sieht Harenus eine giinstige Gelegenheit, sich durch Warnung der Perser an Antiochus zu 
rachen; da Pelangus, den er ins Geheimnis zieht, ihn von dem Verrate nicht abzubringen vermag, 
so zeigt er ihn dem Konige an und sucht diesem das Unternelnnen abzuraten. Antiochus ordnet 
gleichwohl den Feldzug an, wahrend Harenus gliicklich bei den Persem ankommt, die sich nach 
seinen Anweisungen zur Gegenwehr riisten. Dass die Syrer beim entscheidenden Zusammentreffen 
geschlagen werden, lehrt am Schluss der Epitasis das auf die Biihne dringende Siegesgeschrei der 
Perser. C a tas tro p h e . Dem im Kampfe verwundeteu Konige stellt sein Solin vor, dass sein Un- 
gliick durch die Gebete der Juden verschuldet worden sei; wutentbrannt beschliesst daher Antiochus 
die Yertilgung dieses Yolkes. Nachdem seine Wunden leidlich geheilt sind, trifft er Anstalten zum 
Zuge gegen Jerusalem, wo Judas Makkabaus den Juppiteraltar gestiirzt und den jiidischen Tempel- 
dienst wieder eingerichtet bat. Pelangus’ Rat, mit den Juden Prieden zu schliessen, bleibt erfolg- 
los; der Konig brieht auf. Bald aber erscheint ein Pote auf der Biihne mit der Trauerkunde, dass 
der Kiinig durch einen Sturz aus dem Wagen sich schwere innere Verletzungen zugezogen bat. 
Gelangus, an sein Lager berufen, findet jetzt fiir seine weisen Vorschlage Gelior; Antiochus liisst die 
gefangen gehaltenen Juden samtlich in Freilieit setzen; die Hoflinge, welche auf der Verfolgung der 
Juden bestehen, werden verbannt. Aber die gehoffte Yersohnuug der Gottheit scheint auszubleiben ; 
die Kbrper- und Seelencpialen des Konigs sind furchtbar; im Schlafe erscheint ihm der Genius der 
Libitina mit der Ankiindigung, dass er alsbald vor dem ewigen Richter erscheinen soli. Sein Solin

4*
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und dii; Hofliuge versuchen ihn z« trosten; umsonst. Naclidem ihn einer nach dem andern verlassen 
hat, bleibt nur Gelangus iibrig, der ihn mit Gott versbhnen will. Diesen Trost aber weist Antiochus 
von sieli und endet unter Lasterungen.

21. Discite iustitiam moniti et non temnere divos. Mit diesem Vergilianischen Verse 
scliliesst das letzte Stiick des II. Bandes, dessen Titel (jedenfalls aus Versehen) nicht 
angegeben ist. Verfasser ist M. K arl Bihm (oder Binn), der i. J. 1717 die infima classis 
gram. unterrichtete, von welcher das Stiick wohl auch gespielt worden ist. Ais Quelle 
ist Theoph. Raynaudus in Brat. Spirit. 578 angegeben,

In 11 Induktionen wird dargestellt, wie ein sonst gut gearteter Jungling es durch seine 
Lasterungen und Verwiinscliungen schliesslich dahin bringt, dass ihn der so oft gerufene Teufel 
wirklich holt, wie dagegen der durch diesen Ausgang gewarnte Bruder sich in die Einsamkeit zuriick- 
zieht, um in ascetischem Leben nur Gott zu dienen.

III. Band.
1. B ona et m ała  nox dormientibus ad mortem, vigilantibus et orantibus vergens 

ad salutem, Viro dolo rum  novissima, die primum novissimo plenius revelanda . . .  Ein 
Passionsspicl, welches i. .1. 1718 dem damaligen Landeshauptmanne Reichsfreiherrn 
Konrad von Sternberg und Rudelsdorf*) von der Sodalitas latina (einer Marianisclien 
Schiiler-Kongregation), gewidmet wurde, dereń Rektor (d. li. Protektor) er seit 1716 war. 
Uer Verfasser ist nicht genannt; ich vermute ais solchen P. August Spinatzer, Prases 
der Kongregation.

Das Argumentum lautet: Dominicae Passionis noctem ad methodum R. P. Guilelmi 
Gumppenberg in libro, cni titulus: Jesus vir dolorum, observatam bifariam ea mente 
divisimus, ut pars prior suburbana mysteria, posterior illa quae intra urbem pertulit, in 
stationibus variis ob oculos poneret.

Inhalt: Nach einem die iigyptische Finsternis andeutenden Yorspiele stellt also der 1. Teil die 
nocturna passio extra urbem dar. In der 1. Station (via ad hortum) tritt zunachst Judas auf, 
einen Geldbeutel in der Hand; in einem Monolog spricht sich seine Freude iiber den erwarteten 
Gewinn aus. Naclidem er abgetreten ist, erscheint Jesus mit den elf Jiingern, welche die Beiingsti- 
gung, die ihr Meister iiussert, nicht recht verstehen, aber zu beschwichtigen suclien. In der 2. 
Station (mons 01iveti) heisst Jesus die Jiinger ausser Petrus, Johannes und Jakobus zuriickbleiben; 
er selbst geht weiter den Olberg hinan, um zu beten. Man vernimmt den ermutigenden Gesang 
eines Engels. Naclidem der Heiland zuriickgekehrt ist, die schlafenden Apostel geweckt und Petrus’ 
Fali vorhergesagt hat, nahert sich in der 3. Station Judas mit seiner Schar, der er noch einige 
Yerhaltungsmassregeln giebt. Danii folgt die verraterische JTmarmung, Petrus’ Yersuch einer Gegen- 
wehr, die Fesselung des Heilandes. Von den geflohenen Jiingern finden sich in der 4. Station sechs 
wieder zusammen; sie einpfinden schmerzlich ihre Yerwaistheit und bereuen ihre feige Flucht. Die 
5. Station zeigt Jesus von rohen Schergen fortgeschleppt; ein Chor vervollstandigt dieses Bild. In 
der 6. Station erscheint Petrus ratlos und mutlos; er entschliesst sich endlich, seinem Meister

*) Ygl. Kdgler, Chroniken der Grafach. Glatz S. 224.
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vorsichtig zu folgen. Mit Klageliedern, die Jeremias entlehnt sind, schliesst dieser Teil. Der andere 
(nocturna passio intra urbem) zerfallt ebenfalls in 6 Stationen. 1. St. (tribunal Annae): Annas, von 
Priestern umgeben, aussert die Besorgnis, dass der Nazarener den Nachstellungen wieder entgangen 
sein konnte. Larm, der von der Strasse her immer starker in den Saal dringt, erschreckt die Ver- 
sammelten. Sollte etwa Jesus, der ja vor kurzem unter dem Jubel des Yolkes in Jerusalem einzog, 
jetzt die Menge zum Sturme auf Annas’ Haus fiihren? Man sinnt schon auf Fluelit: da wird die 
Gefangennahme des Galilaers gemeldet. Er wird vorgefuhrt. Verhor. Backenstreich. Yerweisung 
des Angeschuldigten an Kaiplias. — 2. St. (compita Jerusalem): Judas kann seines Lohnes nicht 
froh werden, noch sieli von ihm trennen; der sieli aufdrangende Gedanke: patibulum turem citat 
treibt ihn fort. Petrus erselieint nunmehr, unsicher umlierspahend; Johannes begegnet ihm und 
fordert ihn auf, dem Meister zur Seite zu treten; nur bis in den Vorhof zu kommen, sagt Petrus 
zu. — 3. St. (aula concilii): Kaiphas auf dem Buchterstuhle; Verhor; Aussagen von seohs Zeugen. 
Jesus erklart sich ais Sołm Gottes. Entriistung der Priester; Todesurteil. Zum Sehluss ein Gesang, 
wahrend dessen die Verspottung Christi durch die Soldaten (in lebenden Bildern, wie es soheint) 
dargestellt wird. — 4. St. (atrium militum): Diener (nur mannliche), Petrus und Johannes am Peuer. 
Petrus yerleugnet seinen Meister zu Johannes’ grosstem Schillerze. — 5. St. (carcer Christi) : Christus, 
von den Soldaten geschmaht und verhohnt, sehnt sieh nach dem Anbruche des Tages, urn sein Opfer 
zu Yollbringen. — 6. St. (antrum Petri): Petrus bereut sein TJnrecht, wahrend wiederholter Hahn- 
ruf ihn an Jesu Prophezeiung erinnert. —- Klagelieder nach Jeremias und ais Schlusswort Er- 
mahnung zur Busse.

2. In fuga salus a T heodoro  e mundo in solitudinera profugiente olim gloriose 
probata . . . von M. K o n sta n tin  C aldonazzi verfasst und am 30. Mai 1718 von der 
mittl. gram. Klasse gespielt. Quelle Jerem. Drexelius, lib. de aetern. Cons. 8 § 3.

Den Inlialt des in 12 Induktionen eingeteilten und durch 5 Zwischenspiele belebten Stiickes 
giebt biiiidig das Argumentum: Theodorus iuvenis ąuidem aetatis, adultioris autem iudicii, orthodoxis 
elarisejue in Aegypto ortus natalibus, tripudiante cum tota Aegypto domo <pioque paterna, sauiora 
amplectitur consilia, spretiscpie cum parentibus mundi illecebris, vocante Deo, asylum salutis invenit 
in Pachomio.

3. T ernum  g a llic in iu m , ad heroicam poenitentiam classicum, quo aliąuando 
B. T o re llu s  salubriter admonitus, desertis impiorum castris gloriosus transfuga ad eor 
poenitens red iit. . . von M. B e rn a rd  G rasso ld  verfasst, von der unteren gram. Klasse 
am 3. Mai 1719 gespielt.

In 12 Induktionen (nach der 6. ein Interludium) fiihrt das Sehauspiel den jungen Torellus vor, 
welcher sich einer leichtlebigen Gesellschaft immer mehr in die Arme wirft und seinen edelsten Ereund 
schnode von sich stosst. Ein ganz ausserlicher Zufall fiihrt seine Umkehr zum Guten herbei. Wahrend 
er niimlich nach einem Speerwerfen eben den Siegespreis erlialt, fliegt ihm ein Halin auf die Schulter 
und kriilit ihm laut ins Ohr. Das macht ihn betrolfen; er sieht darin einen Warnungsruf und geht 
in sich; von dem alten Preunde bestarkt, bricht er vollstandig mit seiner bosen Gesellschaft und 
seinem friiheren Leben.

4. D uellum  am oris, olim a patre susceptum pro filiis, nunc Salvatori ad sanguinem 
pro suis desudanti pie accommodatum, von der rhetorischen Klasse 1719 in der Karwoche 
aufgefiihrt. Der nicht genannte Yerf. ist yermutlich. P. August Spinatzer, Lehrer der Rhetorik.
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Dieses Passionsspiel ist derart angelegt, dass es (wie 1, 1 u. a.) zwei Handlungen abwechselnd 
einander gegeniiberstellt. Pie erste fiihrt einen von Ambrosius, liber de Naboth, cap. 5 berichteten 
Zug in drei ais Protases bezeichneten Scenen durch, und zwar zeigt die erste Prot. die Bedrangnis 
eines Yaters, der fiir seine drei Solinę nicht mehr den allernbtigsten Lebensunterhalt zu schaffen 
vermag. In der 2. Pr. wird er auf Yeranlassung seines Glaubigers den Umarmungen seiner trost- 
losen Solinę entrissen, um in Scbuldliaft gesetzt zu werden. In der 3. Pr. kehrt er zu den durch 
seine Preilassung begliickten Sohnen zuriick, selbst von tiefstem Schmerze erfiillt; der Richter hat 
ihm niiinlich aufgegeben, einen seiner Sbhne zu verkaufen. Mit freudiger Bereitwilligkeit erbieten 
sie sieli zwar um die Wette zu diesem Opfer; doch der Yater ist entschlossen, lieber fiir seine 
Kinder zu sterben, ais eines derselben preiszugeben. Dieser Handlung ist in drei Apodoses ein Ab- 
schnitt aus der Leidensgeschichte so eingereiht, dass einer Protasis immer die entspreehende Apodosis 
folgt. Zuerst eine Scene, in welcher vier Engel im Zwiegesprache die in der Einsetzung des heil. 
Abendmahls sioh offenbarende Liebe Jesu zu der Menschheit preisen; dann Jesu schmerzlicher Abschied 
von seinen Jiingern (von denen Petrus, Johannes und Jakobus sprechend auftreten); endlich Jesu 
Gebet, in welchem er am Olberge das Erlbsungsopfer auf sich nimmt. — Die Protases sind, wie 
iiblich, im jamb. Senar geschrieben, die Apodoses dagegen in eleg. Distichen.

5. Bis laureatus exul L iy iu s  S a lin a to r , foris de oppressis hostibus, domi amore 
patriae de se ipso yictor gloriosus, von der poetischen Klasse, dereń Lehrer M. Jgnatz 
Poppel war, am 10. Mai 1719 aufgefuhrt.

Ais Quelle des fiinfaktigen Schauspiels wird nur Valerius Maximus IV, 2 angefiihrt Und in 
der That finden die Librigen Angaben dieses Schriftstellers, sowie Livius’ und anderer Berichte kaum 
einige Yerwertung; ja die Bearbeitung kiimmert sich, von ganz vereinzelten Ziigen abgesehen, so- 
wenig um die Geschichte, dass sie sogar der gesehichtlichen Wahrscheiulichkeit in wesentlichen 
Punkten Trotz bietet. Die Handlung beginnt auf dem Schlachtfelde bei Sena Gallica. Sobald sich 
der Kampf entscheidet, schickt Livius einen Offizier Publius mit der Siegesnachricht an den Senat, 
der ihm daraufhin die Elire des Triumphes zuerkennt. Der von seinem Kollegen Claudius Nero 
spater abgesandte Schlachtbericht maclit in Rom keinen Eindruck mehr. Beim Einzuge in die 
Stadt erntet daher Livius, allein Triumphator, alle Ehrenbezeugungen und Huldigungen. Nero, eben- 
so wie sein Heer iiber die Zuriicksetzung erbittert, findet einige seiner Offiziere zu einem Mord- 
anschlage gegen Livius und seinen Vertrauten Publius bereit. Letzterer indessen, wegen einer ver- 
meintlichen Zuriicksetzung gegen Livius aufgebracht, sucht Neros Lager auf. Andrerseits eilt 
Miivius, ein Offizier des Nero, zu Livius und verrat ihm Neros Anschlage und Publius’ Abfall: 
doch seine Hoffnung, dafiir mit der erledigten Stelle des Publius belohnt zu werden, erfiillt sich 
nicht. Mittlerweile wird Publius von Nero derart empfangen, dass er sich, um sein Leben besorgt, 
durch die schwersten Yerdachtigungen des Livius zu retten sucht. Eigentiimliche Nebenumstiinde 
(die der 1. Akt eingeleitet hat) sclieinen die Anschuldigung zu bestatigen. Daher wird Livius von 
Nero ais der burgerliclien Freiheit gefiihrlich angeklagt und vom Senate verbannt. Unter Neros 
Offizieren aber, namentlich unter den von Livius ubergetretenen, kommen mancherlei (in der bis- 
lierigen Entwicklung der Dinge begriindete) einander durchkreuzende Misshelligkeiten und Rankę 
zum Ausbruclie, infolge dereń Publius bei der Konsulerganzungswrahl das von ihm selbst gegen 
Livius veriibte Unrecht aufdeckt. Publius wird vorliiufig gefangen gesetzt; Livius wird zuriick- 
berufen und tritt trotz Neros Gegenanstalten ais Consul sufiectus in seine Wiirden wieder ein. Dei 
Publius, der auf den Tod angeklagt alle Scliuld von sich auf Nero abzuwalzen weiss, begnadigt
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Livius, stosst ihn jedoch aus dem Heere aus; den Offizieren aber, welche seine Rache gegen Nero 
zu entflammen suchen, erklart er, dass er dem Gemeinwohl za Liebe dem Gegner verzeihe.

6. F ilia le  h o lo c au stu m  super amoris ara pietati parentibus debitae a Morimi 
triadę (si votum spectes) unanimiter litatum olim in Japonia . . . .  am 19. Juni 1719 
von der mittleren grani. Klasse aufgefuhrt, dereń Lehrer damals M. Adam Besnecker 
war. Q,uelle Corn. Hazart. part. 5. Hist. Jap., cap. 16.

Eine japanische Anekdote aus der Zeit des Taiko-Sama (im Texte Dayfusama genannt); 12
Induktionen. Eine Witwe ist mit ihren drei Sbhnen duroh die unruhigen Zeityerhaltnisse in die 
driickendste Not geraten. D,e einzigen Auswege, einigen Unterhalt zu finden yersperrt den
Briidern ihr christliches Bekenntnis. Einer von ihnen vermag das Elend nicht mehr mit anzuseben
und lauft davon. Er wird ais yerdachtig aufgegriffen, aber, da ihm keine Schuld nachgewiesen 
werden kann, wieder frei gelassen. Bei diesem Abenteuer nun bat er erfahren, dass die Behbrde, 
nm der allgemeinen Unsicherheit im Lande rascli ein Ende zu machen, alle Diebe und Einbrecher 
unnachsichtlich henken und jedem, der ihr solclie Yerbrecher iiberliefert, eine ansehnliche Belolmung 
auszahlen lasst. Die Briider kommen daraufhin iiberein, ihrer Mutter diesen Angeberlobn zu ver- 
schaften, indem einer, und zwar der jiingste, der sich diese Rolle durchaus nicht nehmen lasst, ais 
Dieb von den beiden anderen vor den Richter gefiihrt werden soli. Wie gesagt, so gethan. Nach 
Empfang des Geldes konnen die alteren Briider sich einen letzten Besuch bei dem Yerurteilten 
nicht yersagen. Die zartliche Begegnung befremdet den Kerkermeister; er benachriclitigt seinen 
Vorgesetzten, der aus einem belauscliten Selbstgesprache und darauf folgenden Yerhore des Ge- 
fangenen entnimmt, dass er von seinen eigenen Briidern falsch angeklagt worden ist. Darauf Gegen- 
uberstellung der drei Briider; neue Untersuohung; Freisprechung des Unschuldigen, Verurteilung 
der Angeber. Da erst enthiillt der jiingste unter den instiindigsten Bitten fiir seine Briider den 
Zweck des ganzen Betruges. Der merkwiirdige Fali wird Dayfusama berichtet, der die drei Briider 
fiir ihre kindliche Liebe offentlich beloben und ihnen nebst der Mutter eine TJnterstiitzung aus der 
Staatskasse auszahlen liisst.

7. A moi’ i n fu r ia  s a c tu s  etc. s. unter I, 17. (S. 13, Z. 3 v. u.)
8. M agnetica  ex em p li v ir tu s  in N iv a rd o  magni divi Bernardi fratre 

minorenni . . . comprobata, am 6. Mai 1720 von der mittl. gram. Klasse gespielt. Da 
M. Bernard Grassoldt in diesem Jahre diese Klasse unterrichtet zu haben scheint, so 
diirfte er der Verfasser des Stiickes sein, dessen Stoff, naeh Ribadeneira in flor. Sanct.
20. Aug. bearbeitet, in 12 Induktionen (mit drei eingelegten Zwischenspielen) kurz 
folgender ist.

Der heil. Bernard und seine Briider schmieden Zukunftsplane; dieser yerspricht sich vom 
Hofleben, jener von der Kriegslaufbahn, ein anderer von den Wissenschaften sein Gliick. Bernards 
Bemerkung, dass auf allen Lebenswegen nur die Tugend das wahre Gliick begriindet, ptlichten alle 
bei. Bernard aber glaubt diese in der beseligenden Einsamkeit, die ihn miichtig anzieht, am besten 
tiben zu konnen. Sein Beispiel wirkt unwiderstehlicli auf die alteren Briider; sie ziehen mit 
Bernard nach Clairvaux, indem sie ais einzigen Erben des yaterlichen Besitzes den jiingsten Bruder 
Nivard zuriicklassen. Diese ungleiche Teilung (fiir jene der Hitnmel, fiir ihn die Erde) betriibt 
Nivard; von den Geniissen, die man ihm zu bereiten bemiiht ist, nicht befriedigt, zieht er nach 
Clairvaux, wo die Briider ihn herzlich willkommen heissen.
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9. A m ic itia  usque ad aras necis non interrupta . . . in D am one et P y th ia  
coram Siciliae tyranno Dionysio . . . repraesentata, im Juni 1720 von der oberen gram. 
Klasse aufgefuhrt. (Yerfasser M. Adam Besnecker?)

Da der Yerfasser nur aus Cic. de Off. III, 10 und Yal Max. 4, 7 ext. schdpft, so verlauft 
liier die Handlung im ganzen einfacher, ais in Sehillers bekannter Balladę die BUrgschaft, in welcher 
der Dichter Hygins Erzahlung obendrein durch den Inhalt der Strophen 10— 14 aus eigener Er- 
findung erweitert bat. — Dem eigentlichen Scliauspiel gelit wie iiblicli ein kurzes Vorspiel voran: 
Yulkans Schmiede. Meister uDd Gehilfen siugend bei der Arbeit. Zwei jugendliche Gestalten 
treten ein, Amicitia und Fidelitas; sie bitten, eng verbunden zu werden. Dienstbereit schlagen 
Yulkan und seine Gesellen die Arme des Paares in adamantne Ringe, worauf die unaufloslich Ver- 
einten unter frbhlichem Gesange abziehen. Diese Allegorie wird weiterhin in zwei der Haupt-
handlung eingeflocbtenen Choren fortgefiihrt. Im 1. Chor versucht die Tyrannis die Amicitia und 
Fidelitas zu trennen; da dies ibr nicht gelingt, wirft sie beide in den Kerker. Im 2. Chor soli 
eine von beiden getotet werden; jede will fur die andere sterben; gerlihrt bittet die Tyrannis, 
diesern innigen Bundę vereint zu werden. — Den Ausgangspunkt fur die Handlung selbst gewinnt 
der Verfasser dadurch, dass er ais Anlass zur Verhaftung und Verurteilung des Damon die arg- 
lose Ubertretung eines strengen Verbotes geheimer Zusammenkiinfte hinstellt, wahrscheinlich um. 
durch die Eernhaltung des von Yal. Max. erwiihnten Mordanschlages seinen Helden padagogiseh 
brauchbarer zu machen. Aus demselben Grunde wohl ersetzt er die Anstalten zur Hinrichtung, 
Schaffot, Scharfrichter u. s. w. durch einen Opferaltar und Priester, welche (in der kleineren sapph. 
Strophe) den Herkules feiern, dem der Verurteilte oder sein Biirge zum Opfer fallen soli. Jrn 
iibrigen ist nur noch zu erwahnen, dass Damon, todmiide in die Stadt zuriickgekehrt, von einem 
Bekannten bort, dass Pythias eben zum Tode abgefiihrt worden ist. Die Priester haben gerade ihren 
Opfergesang (in accent. Reimversen) beendet, ais Damon erscheint. Ein edler Wettstreit- der 
Freunde, fur einander zu fallen erregt die Bewunderung des Tyrannen; die Bitte um Aufnahme in 
ihren Bund wird ihm gewiihrt.

10. Q uies tu m u ltu  p a r ta  in castello ob iniustam possessionem tumultuoso, ob 
iustam in pactiun connnutationcm quieto, proposita scenice ab Humanitate Glacensi 
anno 1720, mense Junio die 10. Der Verfasser ist nicht genannt; den damaligen 
Ordinarius der classis poetica habe ich noch nicht ermittelt. Quelle Tlieophilus Ray- 
naudus in Prato Spirituali Tom. 17. Hist 87. — Prolusio, 12 Scenen, Chore, Epilogus.

Inhalt. Nemesis ruft die verstorbenen unrechtmassigen Besitzer eines bei Briissel gelegenen 
Schlosses aus ihren Grabem und iiberliefert sie dem Mainmon, der sie zwingt in dem Schlosse zu 
hausen, bis das ITnrecht gesiihnt sein wird. Da sich diese Geister liier entsetzlich unbehaglich 
fiihlen und ausserst unwirsch geberden, so ist es mit der siissen Nachtruhe des Herm und des ge- 
samten Hausgesindes bald aus. Nicht weit vom Schlosse bewohnt ein tleissiger und bescheidener 
Bauer Agrinus eine armselige Hiilte. Durch die Ungust der Zeiten, so erzahlt er gelegentlich einem 
Bekannten, ist seine Familie so weit herabgekommen; sein Yater hat ihm ais Knaben gesagt, dass 
seine Urgrosseltern einst recbt stattliche Giiter ibr eigen nannten. Ein dazu kommender Diener 
aber lenkt das Gespriich auf die im Schlosse umgelienden Gespenster und erweckt im alten Agrinus 
das Verlangen, sie zu sehen. Der Bauer findet sich zur bestimmten Stunde ein, halt jetloch auf 
dem Posten, auf den man ihn gest elit hat, nicht lange aus, da er den Spuk durchaus nicht so
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harmlos findet, ais er ihm geschildert worden ist. TJnter dera Hohngelacliter der Dienerschaft 
maelit er sich aus dem Staube und verschwort sich, nie wieder das Scldoss zu betreten. In- 
zwischen bietet der Herr alles auf, die Geister los zu werden. Kndlich wird ihm ein weiser 
Mann Naraens Hagiander zugefiihrt, der sie zu bannen hofft. Das ara scblimrasten heimgeguebte 
Geraaeb wiililt er zum Nachtaufenthalt und bereitet sieli durch Gebet auf das, was kommen soli, 
yor. Sowie sich nun unter entsetzliehem Gepolter eine unheimliche Gestalt fluchend nalit, be- 
schwort er sie ernst und feierlieli, den Grund ilires Ilausens an dieser Stiitte kund zu tliun. „Der 
Folgende wird den Grund dir sagen“, lautet knapp die Antwort. Eine zweite, eine dritte Er- 
scheinung tritt iihnlieli auf und giebt auf die gleiclie Frage die namliclie Antwort. Endlich erscheint 
eine vierte Gestalt; gerauselilos, oline Fluchworte, nur klagend nalit sie. Hagiander wiederholt seine 
Frage und erliiilt von diesem Geiste die Auskunft, dass die vorher erschieneuen Geister, seine 
Alinen, sich wider besseres Wissen im unrechtmassigen Besitze dieses Schlosses behauptet haben; 
er selbst aber, ihr Erbe, Yater des gegenwiirtigen Sclilossherrn, es ubernommen und behalten liabe, 
olme sich iiber die Rechtmassigkeit des Besitzes zu yergewissern. Jene seien der Holle, er dem 
Fegefeuer verfallen und im Schlosse uinzugehen genótigt, bis dieses dem Erben des rechtmassigen 
Eigentumers, dem Bauer Agrinus ubergeben, oder Agrin wenigstens durch einen rechtschaffenen Ver- 
gleich entscliadigt werde. Die Zumutung, mit seinem Bauern die Itolle zu vertauschen, findet der 
Herr im ersten Augenblicke zwar uiclit nacli seinem Geschmack; bald schickt er sich jedoch mit 
allcm Anstand in seine Lagę und liisst Agrin zunachst zum Abendbrot aufs Schloss bitten. Da 
jedoch dieser seinen Besucli auf dem Schlosse noch nicht vergessen hat, so kostet es viele Mtihe, 
ihn wieder dahin zu bringen. Sowie aber sein bisheriger Gebieter ihn ais Herrn begriisst und 
ihm zu erklaren anfiingt, dass er, Agrin, rechtmassig hier zu schalten, er selber zu gehorchon liabe, 
sielit der Bauer darin nur Spott und lauft davon, Wieder ins Schloss gebracht, liisst er sich nicht 
olme Sehwierigkeit allmahlich belehren, will indessen von dem Wechsel mit seinem Herrn niclits 
wissen; denn er fiihlt sich hier zu unbehaglich, Schliesslicli nimmt er auf vieles Drilngen die Ab- 
findung an, dass der jeweilige Sclilossherr verpflichtet sein soli, seiner bzw. seiner Nachkommen 
Familie einen anstandigen Lebensunterhalt zu gewahren.

11. Felicitas ab oculo mentis recepto, corporis deperdito, sen R ainerus 
adolescens . . . von der untersten gram. Klasse, dereń Lelirer M. Leopold Iloditz war, 
am 19. Juni 1720 gespielt. Quello Philipp Ferrerius u. Calend. Mor. 17. Junii (caetera 
poesis). Vgl. II. Band, Nr. 18 (S. 25).

12. Triuinplnis misericordiae divinae de A m arto  perduelli . . . von der Facultas 
Oratoria im Juni 1720 aufgefiihrt.

Ein psycliologisclies, aber aucli stark rhetoriselies Drama, dessen Gegeustand die titanenhafte 
Auflebnung des Menscben gegen Gott ist, der trotz der froyelhaften Ilerausforderuug seiner Straf- 
gerechtigkeit dem Siinder yermoge seiner Barmherzigkeit die Gnade der reuigen bussfertigen Unter- 
werfung gewahrt. (Mehr dariiber in der Vierteljahrssclirift).

13. Aurum igne probatum . . . sive aureus Israelis ternio A nan ias , A zaria s  
M isael inter ardentia fornacis Babylonicae incendia illaesi . . . von der obersten gram^ 
Klasse, welclie damals M. Bernard Grassold fiilirte, am 12. Mai 1721 aufgefiihrt.

Der im Buche Daniel cap. 1—3 gebotene Stoff ist in 12 Induktionen (mit 1 Intermedia) ziem- 
lieh getreu durchgefuhrt; ais Erfindung des Yerfassers kommt ausser manclierlei ausschiniickendem

5



34

Beiwerk nur der wesentlich neue Zug hinzu, dass die Begiinstigung der vier Israeliten die Eifer- 
sucht chaldaischer Jiinglinge entfacht, und dass von diesen Neidern die Israeliten ais Yerachter des 
grossen Gotzeiibildes angezeigt werden.

14. Mira metamorphosis: Magnus D avid , parvus G o lia th  . . . .  1721 von der 
Humanitatis schola (Klassenlehrer M. Jakob Hein) aufgeftihrt. Quelle Lib. I Regum 
cap. 17. („Caetera penus domestica.u)

Die auf 17 Induktionen verteilte Handlung nimmt zunachst einen ganz freien Anlauf. Ein 
altgedienter tiiehtiger Krieger der Philister, Curtius, den Goliath geringschatzig behandelt hat, geht 
zu den Israeliten iiber, und Saul iibergiebt ihm die Fiihrung des rechten Fliigels seiner Truppen, 
ohne zu bedenken, dass er dadurch seinen altbewiihrton Heerfuhrer Longinus krankt, den er auf 
den linken Fliigel stellt. Nachdem Goliaths Yersuclie, den Uberlaufer durch mancherlei List in seine 
Gewalt zu bekommen, missgliickt sind, lasst er an Saul den Vorschlag gelangen, das Schicksal der 
beiden Volker durch einen Zweikampf zu entscheiden; denn er hofft, dass der Kbnig ihm den Curtius 
gegenuberstellen und so seiner Rache preisgeben werde. In der That findet sich niemand ais der 
tTberlaufer zuin Kampfe bereit, was seinen Nebenbuhler Longin besonders schmerzt; denn durch den 
Sieg iiber Goliath wiirde Curtius in der Gunst des Konigs noch hoher steigen. Jonathas nimmt 
Curtius’ Anerbieten mit Freuden an und verspricht, es beim Konige zu befiirworten. Doch ein 
Monolog Longins verrat dem Zuschauer im voraus, dass Jonathas’ Empfehlung erfolglos sein wird. 
Und in der That traut Saul dem Fremden nicht mehr; in seinern Ubertritt und in dem Zweikampfe 
sielit er jetzt nur eine wohl angelegte Kriegslist, Israel leicht und sicher den Philistern zu unter- 
werfen. Inzwischen kommt David ins Lager; er hort hier von der Ratlosigkeit des Konigs und 
ohne sich durch den Spott, dem er begegnet, beirren zu lassen, erbietet er sich zum Zweikampfe; 
sein unerschiitterliches Gottvertrauen giebt endlich den Ausschlag. — Die vorletzte Induktion stellt 
den Zweikampf dar, die letzte die Begriissung des Siegers durch den Kbnig und sein Heer.

15. Innoratum Tobiae fatum R ay n eru s  P isa n u s , e vidente primum coecus, hodie 
e coeco videns (utrumąue medłantibus poenitentiae lacrym is). . .  am 22. Juni 1721 von 
der mittl. gram. Kłasse gespielt, dereń Lehrer M. Leopold Hoditz war. Quelle Bolland: 
in vitis SS, Tom. IV. Junii pro die 17. eiusdem. Ygl. II. Band Nr. 18 (S. 25 u. 26).

16. Mortualis urna immortalis vitae genethlia in S. S y lv e s tro  ex amici funere ad 
vitae sanctioris genesim animato scenice exhibita ab . . . iuventute classis infimae 
grammatices . . .  mense Junio anno 1721. Mutmasslicher Verfasser M. Heinrich Ptister; 
Quelle Fasti Mariani ad 26. Novembr.

Der Inhalt der 12 Induktionen umfassenden Yorstellung ist in Kiirze der, dass Sylvester aus 
dem Anblick eines eben gestorbenen lieben Freundes eine eindringliche Aufforderung entnimmt, das 
Leben zur bestandigen Yorbereitung auf den Tod zu machen, und sich deshalb, wie sehr sich die 
Freunde auch bemiihen, ihn zuriickzuhalten, aus der gerauschvollen Welt zuriickzieht.

17. Eine D ec la m a tio  ohne Titel und ohne jcgliche anderweitige Angabe iiber 
den Verfasser, die Vortragenden und die Zeit des Vortrages. Nachdem das Blatt mit 
der 2. und 3. Seite dieses Textes entfernt ist, umfasst dieser noch 10 Seiten mit 350 bis 
400 Versen (jamb. Senare).

Inhalt. Vater und Sohn sind durch ein Kriegsgericht zum Tode verurteilt worden. Aus einem 
wegen der Ltickenhaftigkeit des Textes nicht zu ersehenden Grunde wird das Urteil dahin gemildert
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oder, wenn man will, yielinelir yerscharft, dass nur e in er sterben soli, jedoch durcli den anderen. 
Jeder suoht mm den anderen zur tlbernahme der gehassigen Rolle des Nachrichters zu iiberreden, 
bis sie endlich zur Entscheidung gedriingt werdeń, und, wenn auch mit Widerstrebeu, der Solin dem 
Yater gehorcht. — Der wesentliehe Inhalt dieser Deklamation ist eine MusterUng der von den Alten 
iiberlieferten Ziige zartlicher Pietat, sowie freyentlicher, unwissentlicher oder unfreiwilliger Yerletzung 
derselben; die Beispiele dieser Art, von denen wohl kaum eines, auch niclit Jephthe (Buch der 
Richter Kap. 11) iiberselien ist, nehmen in dem Wortkampfe zwischen Vater und Solin den breitesten 
Raum ein.

18. Malum in Authorem, quod perfidus K aufungus capiti et principi suo intentans, 
ipse, redeunte in se scelere, capitis danniatus incurrit: scenice exhibitum ab Ilumanitate 
Glacensi Anno 1722, 1. Jurni. (Vermutlicher Verfasser M. Bernard Grassold, in diesem 
Jahre Ordinarius der Humanitas.)

Argumentum: Conradus Kaufungus sat levem ob causam (ut incendia solent) gravi exarserat 
ira in Pridericum, Saxoniae ducem, a quo in alias oras ideo proscriptus, furtim postmodum ex arce 
duos eiusdem ducis liberos rapuit extulitque; miro tamen casu minor per carbonarium ad parentein 
statim reductus est. Quod audientes qui alterum transtulerant, quam primum parenti eum iude 
restituunt. Kaufungus captus securi feritur. Petr. Beri. Com. Rer. German. Lib. II, cap. 11.

In der 1. Induktion beklagt sich Herzog Friedrich iiber die TJnbotmassigkeit des Kaufung, 
den er, da Milde nichts ausrichtete, endlich des Landes yerwiesen hat. An seiner Stelle ernennt 
er zum Oberbefehlshaber seines Heeres den im Kriege schon bewahrten Pflug, der ihn zuerst auf 
Kaufungs treulose Gesinnung aufmerksam gemacht hat. Die Erziehung der Prinzen Albert und Ernst, 
die auch auf der Biihne erscheinen, yertraut er einem unter dem Kamen Themistus eingefuhrten 
Hbflinge an. Die 2. Ind. lasst Kaufung vor dem Bblimenlierzoge erscheinen, der ihn, den friiheren 
Gegner, in seine Dienste aufnimmt, In der 3. Ind. wird Kaufungs yertrautem Freunde, Atrastus 
genannt, der iiber die Auszeichnung seines Kebenbuhlers Themistus erbittert ist, von der giinstigen 
Aufnahme, die Kaufung in Bóhmen gefunden hat, berichtet; daher beeilt er sich, diesem in einem 
Briefe 3eine Beihilfe anzubieten, falls von Bbhmen aus ein Rachezug gegen Friedrich unternommen 
werden sollte. — Zwischenspiel. — Mit welchem Vergniigen Kaufung diesen Brief liest, zeigt die
4. Ind., die nicht yollstandig mitgeteilt ist, indem sie mit „etc. etc.“ schliesst, Die folgende Ind. 
fiihrt den Leser wieder an den sachsischen Hof. Der Herzog ist abgereist, und die Hbflinge ver- 
abreden mancherlei Festlichkeiten. Dem Atrast kommt diese Leichtfertigkeit der Beamten selir ge- 
legen; er baut darauf einen yorlaufig nicht naher bezeichneten Anschlag, den er dem Kaufung brieflich 
mitteilt. — Interludium (ohne Zweifel die Darstellung der vorher geplanten Lustbarkeiten). — Yon 
einigen Bewaffneten begleitet und von Atrastus gefiihrt, gelingt es Kaufung in der G. Ind., die 
schleclit behiiteten Prinzen Albert und Ernst in aller Stille aus dem Schlosse zu entfiihren. Themistus 
und Pflug erhalten von diesem Vorfall in der nachsten Ind. Nachricht und treffen Anstalten zur Ver- 
folgung der Rauber. Herzog Friedriclis Klagen um seine Sohne und seine Vorwiirfe gegen die 
nachlassigen Beamten fiillen die 8. Ind., der sich ein nicht naher bezeichneter Gesang anschliesst. 
Die 9. Ind. zeigt Kaufung mit seinen Leuten und dem Prinzen Albert in einem Walde. Da Albert 
erklart, yor Erschbpfung nicht weiter gehen zu. kbnnen, so ist die selbst ermiidete Gesellschaft bereit, 
an diesem fur gefahrlos gelialtenen Orte zu rasten. Wiihrend alle ausser Albert schlafen, nahert 
sich ein Kohler; der Prinz giebt sich ihm bald zu erkennen und bestimmt ihn durcli die Aussicht
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auf fiirstliche Belobnung, Hilfe zur Befreiung herbeizuschaffen. So wird Kaufung in der 10. Ind. 
von Kohlern umringt, iiberwiiltigt und gebunden. — Zwiscbenspiel. —

Von cler naehsten Ind. sind nur 9 Verse erhalten; alles andere fehlt, indem, wie 
es scheint, eine ganze Lagę von etwa 12 Blattern am Ende des Buches ausgerisserr, 
und demnach ausser dem Schlusse dieses Stuckes noch ein anderes vollstandig be- 
seitigt ist.

Soweit der Inhalt der vorliegenden drei Bandę, in welchen 17 Schuljalire mit 
durchschnittlich 4 Schauspielen, also (von den Ueclamationes menstruae ganz abgesehen) 
mit der Hiilfte der wirklich aufgefiihrten Stiicke vertreten sind, wie aus dem S. 3 Anm. 
er widm ten Aufsatze genauer zu ersehen sein wird.
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