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De nomine adverbiascente latino.

Adverbîorum latinorum terminationes animo contemplant! quatuor praecipue ob- 
versantur genera, primum eorum, quae ad stirpein adiectivi in us, a, um desi- 
nentis e adnectunt; deindc quae a genitivis adiectivorum in is, ax, er, exeun- 
tibus derivata, terminationem ter, elisione тоѵ Z interdum interveniente, sibi 
vindicant, queniadmodum acriter, communiter, audacter, difficulter. Hue etiam 
accedit, quod comparativoruni adverbia in ius plerumque, superlativorum pauca 
praeter exempla in e formata invenimus. Tertium genus adverbiorum ab ad- 
iectivis deductoruin genitivo Sing. n. terminationem tus adtexit. Sic ab antiquus 
et divinus adieetivis antiquitus et divinitus profectum est, a voce vero communis, 
ełiso sigma communiais. Itemque substantiva eiusmodi adverbia, ut coelirrn 
coelitus, fingunt. Quartum denique locum adverbia in tin։ desinentia obtinent, 
verbi causa, viritem vicatim, gravatim, pedetentim, ineatim, nostratim. Reliqua 
vero adverbia, quae ad comniunem genus redigi non possunt, itemque adverbia 
numeralia et motum significantia haud inmérito silentio praeterire nos posse ar- 
biiramur. Vero eniinvero praeter ilia, quorum terminationes commeravimus, 
magna oculis nostris inultitudo obversatur vocabuloruin, quae notione ad ver» 
biorum praedita, sed nihilo secius terminationes nominis prae se ferentia, nulii 
borúm abverbiorum generi, dummodo terminationum rationem habueris, adstringi 
possint. Quae voces, si in dubitationem vocantur, vel substantivorum vel ad
iectivorum esse casus manifesto deprehenduntur. Hosce vero casus adverbiascere 
dicimus. Quarum vocum aliaa originem perspicue indicant, aliae mutata vel 
elisa vocali náturám suam inquirentes in errores inducunt. Tota igitur de hac 
re disputado in tres primarios diyiditur partes, primum de substantivis, deinde 
adieetivis adverbiascentibus, denique de iis vocibus, quae cum praepositio ae- 
cesserit ambaeque voces in unam quasi coaluerint, in adverbiorum náturám, 
modo signification^։։ respexeris, se insinuant, Quibus exemplis illa ad iunga- 
յոստ, quae ex substantivo et adiectivo in unam vocem confiata, adverbiorum po- 
testatenx nacta sunt.
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Ornnes nominis casus náturám adverbiorum sibi posse arrogare, quis est, 

qui ambigat; sed quod latinum quidem sermonem attinet, dativus adverbiascens, 
quod scio, non reperitur. Huius autem rei causa in eo est posita: quod princi
palis ас genuina dativi notio remotiori ut Grammatici dicunf, obiecto adsignata, 
nec facile in adverbii indolem transire potuit et ablativi natura notiones, quae 
adverbiorum sunt maxime propriae, motus et qüietis, temporis et loci plerum- 
que comprehendit. Quare exempla adverbiascentium ablativorum creberrima in» 
veniri non miremur.

De substantivas abverbiascentibus.
Nominativus substantivi abadverbiascens nusquam invenitur. Nam qui 

fieri potuit, ut substantivi nominativus in hune abierit usum. Itemque genitivi, 
qui abverbiascit, exempla haud crebra exstant eademque in augustain illám loci 
notionem conclusa sunt, praeter adverbia quotidie et postridie, de quibus paulo 
post disputabimus. Eiusmodi genitivi sunt domi, militiae, belli, humi, Qui
bus in dictionibus Latinos rationem nominum, quae urbiurn sunt, esse secutos 
ex eo, quod hae voces primam secundum et alteram declinationem flexae sunt, 
patet. Genitivi autem adverbiascentes belli et militiaeque apud scriptores et so- 
lutae orationis et qui orationem versibus adstrinxerunt, non nisi cum alio geni
tivo, ut notioni domi opponantur, coniuncti, leguntur, quemadmodum, domi 
militiaeque Liv. 1. 35. belli domique Liv. 1. 36. domi bellique Plaut. Capt. 1. 
6. 8. humi Liv. IX. 18. Ñeque genitivus viciniae ab hoc usu abhorret, ut pro- 
xumae viciniae habitat, Pl. Bacch. 2, 2, 27, quam quem apud eundein poetam 
ablativus in simili sententiarum connexu usu venit, foris concrepuit proxima 
vicinia.

Ñeque accusativorum abverbiascentium exempla ita sunt frequentia, ut dili- 
genți quaestioni sufficiant. Quoniam in accusativi natura ut motum in locum 
significet, est positum, quid est, si plures voces banc servant consuetudinem, 
quod nos offendat? IIuc primum spectant accusât, domum et rus, quorum np- 
minativi usu frequentantur. Foras quoque proprie esse accusativum plur. ob- 
scletae stirpis fora. 1. 9. ianua ex voce foris, quae manifesto abl. eiusdem est 
stirpis, maxime perspicitur. Utraque autem forma significationes, quae abb et 
accus, sunt propriae, exhibet. lient vicem huic usui non refragatur, fortasse 
ex integra dictione invicem, ut coram ex incoram natuin. Quae quamquam res 
multis apud Lexicographos exemplis est testata, tarnen unum ex Plaut. Rud. 11. 
v. 34. adducamus, „vos respondetote istine eorum vicem. Adverbium co ram 
seu a cora i. e. praesentia seu, ut Sclellero magis placet, a Graecorum xopt; 
deductum, accusativum esse manifesto indicat dictio in coram pro in cora, ut 
simili modo praepositio in acc. regit, ubi abl. exspectamus, in custodiam, in 
carcerera, in vincula. Quacirca coram pro adverbio ponitur, „ad aciem ipse 
coram offert” Liv. 2, 47. In voce autem partim per maiores nobis enitendum 
est difficultates. Omnis grammaticorum sententiae congruut, partim a. -sfirpe,



pars esse ortum, quemquem haeo forma accusât, raro ad módúm apud scriptores 
deprehenditur verbi causa apudLivium, partim copiarum ad tumulum mittit, par
tim ipse in aciem ducit 26. 46. partim sum earum ( se. fabularum ) exactus. Ter. 
Несут, prol. 11. 7. Hune vero accusativum ad nominativum partis, qui usu ex- 
ciderit, referri posse, cum multi nominat. in s, praecedente consonanti, desi- 
nentes ex eiusmodi sint orti syncopen, Scbneideri est sententia. Lat. Gr. 11. 
1. p. 221. Nihil, decurtatum nihilurn et quid, quae utraque vox pro substan
tivo ponitur, saepo adverbiascere, vix commemoratu est dignum; „nihil compa
rare singula necesse est. Liv. 34. 32. ignarus, quid arcessitus esset. Liv. 40. 
15. Mirări Persea, quid in Macedóniám exercitus transportați essent. Liv. 42.36.

Adverbia autem, quae prae se ferunt terminationes abl., si significationem 
consideramos, in tria distribuuntur genera. Primum igitur genus est eorum ad- 
verbiorum, quae notiones modi et rationis qua quid fit comprehendunt, alterum, 
quae quietem vel niotum e loco definiunt. Tertio loco sequuntur, quae in tem
poris notionem cesserunt. Quae omnes significationes ad ablativum pertinent. 
Ad primum illorum adverbiorum genus referamus forte, ( jufűííig ), quia forma 
nominat fors derivata in hune abiit usum, quam exemplis testări baud operáé 
est. Quae quoque vox primariam notione retenta substantivi potestatein 
obtinet, ut forte quadarn utili ad tempus. Liv. 3. 4. Nec nunquam ut orationis 
vis augeatur, aliis adverbiis apponitur exempli gratia, forte temere. Terent. 
Phoen. V. 1. 30. vulgo (gemöíjnittb ) Liv. 1. XI. de eo dicitur quod in vulgo 
i. e. saepe fit, unde huius abl. potestas numero vel numere (numere autem 
Latini dicebant, quodobliti, unde baec vox esset profecía, ei talem dederunt ter- 
minationem, quasi esset numerus adié'ctivum). Omnibus locis signifient fo eben, 
id ipsum, cum maxime, modo, respondetque Graecorum aQiÿ'/.ioç. Graeci enim 

i. d. est dativ. apjUW, dicunt; ào/.ioç est «pr/y.uoç atque in re musica et 
palaestrica numerum significat, quadecausa coniunctae sunt temporis et numeri 
significationes; numero dicis Pl. Casina. 14. 5. 21. „о Apello, о Zeuxis, cur 
numero estis mortui;” Joco ut ioculo abl. in eundem cedunt usum; res ipsa 
in aperto est; nam saepe opponuntur voci serio; iocon’ an serio haec dicat — 
Terent. Heaut. T. 3, 230. Quae tarnen vox et extra hanc coniunctionem posita 
invenitur, si ioculo dixisset mihi. Pl. Merc. V, 4.33. occipito lilis afierre vim 
ioculo Plaut. Rudens III. IV. 25. curriculo abl. adverbii potestate est poti- 
tus, ut pro cursim, celeriter, dicatur curriculo occepi sequi. Pl. Epid. 1. 1. 13. 
curriculo percurre. Terent. Heaut. T. 4. 4. 13. Alibi propriam abl. vim obti
net, ita celeri curriculo fui. Pl. Stich. 22. 13. Eandem sententiam de adver
biis mérito et immerito ferendam esse censeo, quae nequáquam ad part, meritus, 
a, ut, ut sit dictum pro mérito modo, sed ad subst. meritum referenda sunt. 
Quod dictiones mérito meo, suo, immerito meo etc. testantur. Cónsules immo 
rito inerepari ait. Liv. 4.13. An si ad cálculos eum respublica voces, non mé
rito dicat, annua aera habeš, annua opera ede? Liv. 5. 4. In eadem causa 
sunt gratis et ingratis ut apud Cic. et Liv. quidem legitur. Apud Cómicos vero 
sententia Benthlei, qui hune in modum disputat, ad Terent. Adelp. 4. 7. 26. legi 
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¿ebet gratiis” recte Fermus, ínquít „ut Ter. Phormio III. 2. í5. et fiaepe apud 
„Plautum; licet interdum, ut hie, depravatum. Mostel. 1. 3. 19. „Neque pa- 
„tiar te islam gratiis laudasse,- quae placet mihi. Pers. 11. 4. 14. „At non 
„suai ita սէ tu gratiis.” „Sic legendum esse vel versus ostendunt ; Iibri tarnen 
„ibi gratis. Certum est nee Nostrum пес Plautum dixisse gratis, semper тр«- 
„tfwHa/íwç gratiis.” Quo clare efficitur, unde gratis prodierit. Ad eademque 
normam ingratiis redigendam esse arbitrov. Quod adverbium contra veluntatem, 
non sua spante significat, ut Terent. Eunuch. „Opus faciain, ut defetiger 
usque, ingratiis ut dormiam. Phorm. v. 6. 48. Pl. Cure. 1. 1. 6. Tarnen est 
est eundum, quo imperant, ingratiis. Apud Cic. et ingratiis et, contractis ulti» 
inis syllabis, ingratis, legitur. Ablativus sponte ubique substantivi propriam in
dolem servat.

Paucis disputationem de causa et gratia, si praepositionibus propter, ob, 
respondent, absolvamus. Nam genitivum regunt, quandoquidem sunt genuini 
ablativi, et mea, tua, sua, nostra gratia, causa dicí deberi, reí ipsa fert na
tura. Ďe adverbio ergo, quod cognatae est significations pauca addimus. Quae 
vox, subtantivi indole omissa, in adverbium mutata est atque ex Graecorun։ 
Ž'p/ov videtur fluxisse, ita ut significa tio in bet ítyat, auê bcm @runbe, in ad- 
verbii potestatem, btmnatty, baty«, wbrtlicty, transire potuerit. Ergo, addito igi- 
tur adv., dictum reperies apud Plaut. Trinum. 3. 27. Quo pacto ergo igitur, 
díetíonem, itaque ergo, Liv. 1. 25. modo adverbium c. q. tantum out ad sub- 
stantivum modus forsitan pertinent, ut vide mode fittye nut pro vide quodam- 
modo, vide ut liebat, duinntodo videris, dictum sit. Haec autem vera esse, 
contendere non ausim. Adverbii oppido i. q. valde mentionén։ tantum iniiciam, 
quod terminatio quodammodo hue videtur pertinere, nam Grammaticoruin in
somnia, quasi dictum sit de eo, quodvel urbi sit satis, afierre non immerito 
possim suspersedere.

Oratio de ablativis adverbiascentibus, quae motum vei quietem indicant, 
propter exemplorum inopiam haud diu nos morabitur.

For is, ut supra dicimus, ab obsoleto vocábulo declïnatum opponitur no- 
tioní domi. Formáé ablativi voeis rus ruri et rure nullo inter se discrimine 
apud Cómicos leguntur. Prolixius de discrimine harum formarum apud Optimos scri- 
ptores disputat Schneiderns* *)  Lat.Gramatik IL 1. p. 234. Ablatativi terra, mari, 
separați et coníuBctí si leguntur, ut oratione brevi et circumcísa rem absolvere 
liceat, adverbii sibi vindican! vim. Jamiam eo delatí sumus, ut ad ablativos ad- 
verbiascentes, qui temporis notionem complectuntur, exponendos՛ aggrediamur. 

I
•) Die Form ruri findet sich nur in der Bedeutung auf dem Lande, nach Art eines Ad

verbs gebraucht, aber nicht minder üblich ist'in diesen։ Fall rure , welche Form Jestiis 
mit Unrecht verwirft ț und wenn der wirkliche Ablativ statt findet (z. B. wenn eine 
Präposition oder Attribut hinzuliommt, oder die Frage weher zu beantworten ist, so 
gestattet die bessere Latfiütät nur rúre Also: ruri oder rúre vivera, aber rure fruí, 
rure paterno, rúre redere. Nur bei Plaut. Möst 5. 1. 28. Trucul. 3. 21 n- 28. findet 
sich ruri auf die Frage woher.
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In exordio commémorerons, tertninatíones plurium huinsmodi ablativorum sib! 
non constare sed inter vocales i. u. e. variare. Ablativo tempore vei temper! 
non solum temporis potestas tribuitur, sed huic signification! notio opportunitatis 
admiscetur, ita ut idem, atque opportune, mature, valeat. Utraque forma tem- 
pori et temperi apud Cómicos exstat, (verbi gratia tempori Plaut. Radens 4. 2. 
16. Pseud. 1. 3. 153. temper! Pl. Merc. V. 4. 30. Cas. 11. 6. 6Ö.) et ab útra֊ 
que comparativas temporius et temperius ita ut utra forma alterí sit praeferenda, 
diffile sit diiudícare. Sed apud scriptores solutae xn-ationis bonos inver.itur fan
tom tempore et in tempore. Schneid, lät. Gr. 2. 1. 235. Adverbii quod noctis 
tempus denotat, tres reperiuntur formáé, nocte, nocti, noctu; nocte Liv. 2. 6. 
noctu Liv. 3. 5. nocti Lív. 44. 35; aut nocti aut die. Pl. Merc. Proleg. 4. 
Hue trahi debet adverbíum díu, quod proprie esse ablativum antiquum Voeis 
dies incJarescit vel ex dictione diu noctuque PI. Casin. 4. 4. 5. Significatif 
igitur vocis diu transit in notionem, quod per totum diem i. e. per Iongum tem
pus fit. Unde adv. dudum compositum esse ex diu et dum, facile pérspicimus՛. 
Formas autem interdins et interdíu aliter explicare non possum, quam antiquis- 
simos Latinos pro acc. plur. dies pronunciasse dius, unde interdius flux érit; 
sigma vero progress!» temporis, cum adv. interdius conipararetur cum noctu et 
diu et similiter ас diu ас aures perveniret, esse omissura. Apud Cómicos utra
que forma exhibetur nunc negotiosus interdius. PI. C’asina 3. 53. 9. et quae 
sunt exempla: luci. Apud Latinos Cómicos haec vox si adverbiascit, semper i. 
terininätur, ut exempla testantur, tandem ut veníamos luci 1’1. Cãs. 4. 2. 7. Cistel. 
2.1.48. Menech. V. 1.17. Ñeque a praepośitionibus haéc vox nunquam pendet, ut 
mane cum luci Pl. Merc. 2.2.31. cum prírao luci Terent. Adelphi V. 111. 15, ubi 
omnes editiones praeter Benthleíanam lucn praebent. Benthlei haec adillum locum 
conimentatus est; „lucu apud Donatum scrifritur, sed rectum est luci, ut codex Fabri» 
„cianus in textu bábuit. Ita Charísíus ex Sísenna laudat, luci adverbíum i termi- 
„netur, ut mani et sic saepe apud Plaut, nunquam autem' lueu. Abla'tivus con
tra mane adverbiascens semper in e exit; si vero substantiv! potestatem reti
nei, terminationem in i non repudiat, quemadmodum a mani usque ad Vespe- 
rum Plaut. Poénul. 3. 3. 37. Nisi dudum a mani ut ad pórtum processimus. 
Mostell. 3. 2. 80. Similique modo vesper, si secundum declinatíonem III flectí- 
tur formas vespere et vesperí praebet. Sed utraque forma in adverbii usum 
imssit et vesperí apud óptimos scriptores freqtteňtíus ոտս venit, quam vespere. 
Schneid. lat. Gr. 11. 1. 235. Sed ablativi potestate vesperí in bis modo 
dictionibits, de suo, alíorum vesperí coeňare, vivere, utítur. Hue queque, sí 
termínationis habuerís respectam, rite spectat; nam vico Versa, ut din prodie, 
sic ríte pro ftbï. rita, nedűm e Stat. Th. XL 285 rite nefasto citen! dictio- 
nem, scriptum esse arbitor. Quamqnanr beri vel here propter terminationem ad 
hoc adverbiotum genus Videtur pertinCrú, tarnen res ad liquidum perduci non 
potest. Ad ea quorum iniecimus mentionem, аЫ. principio et initio, am Slnfange, 
enfangó, ä.dduCamuS} <pi cum temporis quaedam notio inest, facile in hune 
ahieruut usunï.
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De adicctivis adverbiascentibus.
Si casus adverbiascentes*,  qui ab adiectivivis yidentur profecti esse, in du- 

bilationem vocaveris, tres modo casus, nominativ, acc. et abl. adverbii notio- 
nem sibi induere, lucide tibi apparuerit. Maximum autem partem haec adver
bia, quae terminationes acc. vel ablat. ostendunt ex ellipsi temporis, et loci 
viae et partis, modi e„t raüonis originem duxerunț. Quorum secundum .simili- 
țudinem plura fingebantur adverbia, ad quae quod suppleres baud facile inveni
res. Primum igitur adverbia quae ad ablativos adiectjvorum referantur, investi- 
gemus. Quorum in numero, plura exempla, quae ellipsin non admittant, depre- 
hendas. Plerumque vero, ut ante monuimus, loci, partis, viae, temporis modi 
et rationis sunt notiones subintelligendae. Ad adverbia quae sequuntur, notio- 
nes loci, viae, partis subaudiri debent. Ad adverbium igitur recta, quod idem 
atque in recta via (ut Liv. 3, 46, si in recta via profectus esset,) valet, sup- 
pleri posse notionem via, qui est, qui non videat. Pergere inde recta ad por-, 
tam. Liv. 4. 36. Idem evenit vocibus dextra et laeva, ut apud Liv. 1. XI. dex- 
tera (scil. parte vel manu) Tiberis arcebat. Nullis vero in exemplis haeo el
lipsis clarius apparet, constantiusque observatur quam in illis ablativis adver
biascentibus, qui sunt pronominum demonstrativorum relativorumque. 1. hac, 
hac quia me progressum videtis. Liv. 4. 28. perrunipere eadem, qua transie
ra! Id. 4. 39. iliac per portam circuitclam Pl. Asinar. 3. 3. 153. qua sequi 
poterat Liv. 4. 17. qua cun que ibat Liv. 3.48. 4. 13. quaqua incedit. Plaut. 
Mil. 11. L 14. quaqua tangit. Pl. Epidic. V. 2. 9. eadem biberis, eadem tibí 
dederim suavium, Pl. Bacch. 1. 1. 16. altera — altera еІР^в 2,í>eílê — anöern 
Síjíilé, altera connubium petimus, altera nihil novi. Liv. 4. 3. Quorum secun
dum exemplorum rationem ablativus una, omisso substantivo parte vel via, in 
eundem se insinuavit usum, ut sicuti adverbio simul temporis, ita una subesse 
loci notionem, non sit, quod miremur. Jam illi adverbiascentes sequuntur abla- 
tivi, qui, quamvis levitermutati, originem suam perspicue indicant termination« 
eademque producta. C'uiusmodi sunt haec adiectiva, quorum habent stirpes, ad 
quas referantur, altera, altera e similitudine reliquorum exemplorum cognoscun- 
tur, invicem tum notionibus adverbiorum tum praepositionum adstrictae. Om
nia autem exempla adiectivorum, quae primam secundanique declinationem se
quuntur, sunt propria, vocali e penultima syllaba maximam partem elisa. Hoe 
quoque nos faltere non debet, abl. adverbiascentes mascul, g. n. sing, adverbiis 
tantum, abl. fem. g. n, s. et adverbiis et praepositionibus assignatos esse. Ci- 
tra vicem et adverbii et praepositionis sustenet, (ut citra Grabios Liv. XXIII. 
14, et tela hostium cadebant citra, Tacit, hist. III. 23) atque ad adiectivum ci
ter citerarum, pertinet. Citro adverbium tantum est hominis cursare ultro et 
citro. Cic. Rose. Am. 22. Idem de formis supra, infra, extra, intra, ultra dici 
potest, quamquam alterius formae adverbia, ultro et intro, modo exstant. Neo 
nonnulla sunt adiectiva adverbiascentia, quorum nominativi, ad quos referantur, 
non reperiuntur. Hue pertinet citra; quam vocem adiectivi esse casum, adver- 
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bium circum documento est et substantivum cognatae significationes circus. Abl. 
circo iu voce idcirco servatus est. Adverbium contra, in quod etiam praeposi- 
tionis cadat ,vim ab adi. obsolito conter, era, erűm originem trahere, gravissi- 
mum est argumentum forma contro, quae nusquam nisi in vocibus controversus 
et controversia reperitur. Quarum vocum numero, ergo, quamquam пес síirps 
пес quid suppleatur, in liquido est, adscribere licet. Ñeque ab his alienum est 
secreto, licet a participio sit deductum, consilia quae ab aliis secreto coquo- 
bant. Liv. III. 36. secreto ilium adiutabo Pl. True. 11. 77.

Deinde eos ablativos nobis explicandos proponamus, qui, omisso substan
tivo tempore, adverbii sunt nacti potestatem. Hue igitur prirnum afferam (brevi 
te absolvam Pl. Eped. 111. 1. 10.) adquod abl. tempore subaudiatur esse neces- 
sum mihi videtur. Item repentino (repente exortus sum, repentino occidi Pl. 
Pseudol 1. 1. 37.) crastino, sero, diutino ad hoc genus redegerim. Repente 
etiam pro abl. adverbiascente habuerim Liv., 1. XIII. cuius nominativus exstat 
Liv. 1. XIV, repens -tumultus exortus est. Praeterea plura exstant. exempla, 
ad quae, licet iis, quae couimemoravimus cognatae sint significations, non est 
quod suppleatur. Quorum in numéro abl. adverbiascentes primo, secundo, ter
tio, postremo, subito, continuo, perpetuo, cito deprehendimus. Ñeque ab his 
exemplis praesto adv., cuius stirps antiquitate obscurata est, discrepan

Tertio loco adverbiascentes ablativos, quibus notio modi vel rationis sub
est, pertractemus. Nam ad quae ratio vel modus potest subaudiri, non admodum 
pauca sunt exempla. Primo igitur loco ponamos antiquum abl. qui i. q. quo- 
modo, quopacto. Sequuntur aliqua, aliqua ad patrem hoc ne permanet. Te
rent. Adel. 2, 4. 19. ne uxor aliqua resciscat Ter. Phorm. v. 1. 19. Ostendam 
fidicinam aliqua conductitiam Plant. Epid. 2. 3. 8. verum aliquod, aliqua, ali- 
quomodo aliqua tibí spes et fore fortunam. Pl. Epidic. 19. 1. 10. falso. Liv. 1. 
18. sedulo. 1. 41. raro. 1. 43. (forma vare apud Pl. Rudens IV, III, si.) in- 
venitur. fortuito Liv. 2. 28. fortuitu praebet Plaut. Aul. 2. 1. 41. tuto Liv. 3. 
11. incerto idego scio Pl. Pseud. 11. 37. crebro, liquido, manifesto, assiduo, 
necessário, tácito, contrario, nimio, imo adv. ex tali ellipsi videtur fluxisse 
Ra ut imo ím unterfhn pro nostro rin, ím ©tgrntíjdl, diceretnr. Раиса modo 
adiieiam de adv. nimis et satis. Nimis sine duhio ex abl. pl. nimiis sicuti gra
tis ex gratiis, contractum est; Eodemque modo satis mihi videtur verisimile, 
esse conflaturn. Quibus exemplis adv. alternis simile est, ad quod subaudiri 
aliquid non opus esse arbitrer. Quoniam enim postremo, secundo, tertio, nulla 
altera notione subaudita, quid est quod impediat, quominus ablativum alternis 
pro integra notione poni statuamus. —

Adhuc autem de abl. adverbiascentibus, qui adiectivorum fuerunt casus, 
verba fecimus;. qua re mentio eorum, qui a part. perf. pass sunt derivata, fieri 
debet. Nonnulla participia, ut litato, auspicate, composite, compacto, consulto 
primo obtutu videantur pro adverbiis posila, sed si ablativos consequentiae esse 
statuas, multo facilior reddetur explicație. Nihilo minus plures inveniuutur 
ablativi part. perf. pass, qui sese in adverbiorum induxerunt consuetudinem. 
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Prímam igitur locum adverbio prefecto assignaverim, quod ad verbum proficere 
eonsentaneum est pertinere; atque hane formant pro abl. consequentiae haber© 
nemini veidet in mentem. Sequim tur ablativi bipartito, tripartito, qui non so
lum rationem eius jrei, quae partita est, sed etiam adverbialem, a duabus par- 
tibus, continent, սէ apud Caesarom beli. G, 1.25, legitur, signa bipartito inferri 
iussit, Tres tribuni, posíquam nullo loco Volscorum esse castra, ñeque сош- 
missuros se proelio, tripartito ad devastandas fines discessere. Liv. 4. 59. Han
nibal urbem tripartito aggreditur. Liv. XXI- 111. Eandernque sententiam de 
ablativo sortito ferendam esse censeo ob mutationenj significationis, cum notio- 
nibus fato, fort® jrespondeà.t, sortito id fibi obtigit Plant, mer, 1, Și. 25.

De accusativis adiectionim adverbiascentibus.
Alia exempla ellipsin, cuius ope notio integra reddatur, admittunt, alias 

plane respuunt, ita ut accusativum adverbi partes agere simus statuere coacti. 
Ad prius genus pertinent haec exempla: perperam esse accusativum adv. per? 
perus, era, erűm luce est clarius. Sed vocem esse qmissam quae, etsi entai- 
siari non possit, sensum expleat, probabile est visum; ñeque recte an pèrperain 
interpretor scio Liv. 1, 23. Ñeque alia est ratio vocabulurum bifariam, trifa» 
riam, multifariam. His addideriis palant; licet stirps sit ignota, tarnen termi- 
natione origo proditur. Nam cum stirps ita esset antiquitate obruta, ut ne 
Latini quidem earn s,cirent, facum est, ut proposita particula pro, propalam 
evãderet. Sic Latini notionem baud definitam in animo habebant, cum pro alio 
tempore, alio loco dicerent alias et loco adverbii partim —- partim usurparentj 
nam alias аихЦіа iuverunt, alias premendo hostem. Liv. 33. 21.

Ad alteriun genus adverbia, quae numerum dénotant, sunt maxime refe
renda, pr imqm et diminutivom, quod apud-Cómicos legitur, primulum. Torent» 
Adel. III. 1. 2. Pl. Menchmi V. 5. 18. secundam baud dubie a verb, sequi 
profectum et atverbii et praepositionis vi est praeditum i secundum apud Plan
tom tertium, quartum, quintum. Ubi animadversion© videtur dignuín, Li- 
vium, si numerus mag.istratuum afi'erator, quibusquis fructus sit, terniinatione um, 
non o (i. e. acc. non abl.) uti postremum. Quibus exemplis i terűm esse af
fine probabile est. Eandernque normem in fingendiș adverbii«, neglectae vul
gari terminatione, plura sequuntur adiectiva. Nimium Liv. 2, 2. nimium pre- 
tiosa es operaria PI. Baccb. 1. 1. 41. potissimum Liv. 1. 34. commodum 
te bercie ibam commodam Pl. Casu III. 4. 3. easque res agebaru commodum*  
1*1.  Budens. 2. 6. 38. solum in iile notissima adverbiascit constructione, non 
solum-—sed etiam multum loquax. Plaut. Aul. 1L 1, 15. miseri, Hich. 1- 3. 
53. plurimum domi pugam, ibi plurimum est. Terent. Chor. 1. 4. 7. Те di- 
ligo plurimum. Cíc. ad Divers. XI. 16. plerumque. Ipsum animum aegro- 
tum ad deteriorem partem plerumque applicat. Terent. Andr. 1. 11. 22. tantum 
(modo) huč videtur tangere, dčzzr/xíá'; dictum, fo fo »id adverbii n aturan» 
adeptom est atque nactro pur gespendet, clanculuBt. nominat. non exstat, nisi

c
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apud patres ecclesiasticos; praepositionis vini habet apud Terent. Ad. 1. 1. 27. 
clanciilum patres. Qua occasione data apud animum meum statútum habep, 
-comment orari, insanum apud ]P1. Mostel 1. 2. 79. adverbium non esse. Nam 
locus iile Plautinus „porticum? insanum bonam.“ simplici modo expediri potest, 
porticus ita bona est, ut insanum, c. e. incredibile, sit. Ñeque aliter res cum 
accusât, s um յո u m se habet. Tyrennus cum tribus summum equitibus (quod 
summum erat) Liv. 35. exituri hodierno aut summum crastino die. Liv. 44. 3S. 
pno aut summum altero proelio arcem capturus XXI. 35. Ceterum autem et ce
tera, quae secundum grammaticorum placita adverbiorem numero adscribuntur, 
Graeci՛ accusai, mere poni verisimilius mihi videatur. Ceterum id quoque ad 
gloriam accessit. Liv. 1. 4S. qui et avitae gloriae mentor et cetera egregius. Liv. 
1. 32. Eandem etiam consuetudinein formandarum adverbiorum adiectiva tertiae 
deci, sunt imitata, Facile et difficile, recens nolite exiștumare belluas 
tantum recens captas. Liv. 38.18. Ѵоіцре volupe rectitabam Pl. Most. 1. 2.174.

ünum tantum exemplum quod nominativ, adverbiascentem praebet depre- 
hendimus, versus eiusque composita. Pro primaria et genuina forma versus, 
non versum, habuerim, quod nominat. in hune cedere usum ratione magis est 
censentaneum. Nam si „versus orientem” dicas, nil érit, quod rationi contra- 
dicat. Terminație autem in um ex similitudine reliquorum adverbiorum est nata. 
Huie rationi „adversus” non obstat, cum non avv&etov sed падааѵѵ&етоѵ 
sit. Jam .cpmpositaadverbii versus afferamus, rursus e forma reversus con
tractam, coepi rursus versjis ad illas accedere. Pl. Ępid. 2. 2. 63. Unde factum 
est, ut rursus, ubi res repetitav. ppnatur. hors us ex hue versus natum. Te- 
dent. Нес. VIL 4. 36. prorsus pro porro versus. Țer. Adelph. 111. 11. 26. 
deorsus — sorsus Adelph. 4. 2. 35 extrorsus maritimam oram Liv. 6. 33. in 
exadversus ex quiescit. Item nominativus adverbiascere in dictum nudius 
-tertius, nudius quartus, videtur, exempli gratia, nudius tertius meis manibus 
denumeravi. PI. Epid. 111. 2. 31. heri et nudius tertius, quartus, quintus pa
ter abiit. PI. Most. 111. 2. 40. Nudius autem secundas non reperiri in causa 
est quod ad illud tempus denotandum Latini vocem heri adhibebant.

Hac re absoluta animum nostrum ad illa exempla quae ex subst. vel adie- 
etivo et praepositione in unam vocem confiata in adverbiorum cesserunt indo
lem, expedienda applicemus. Cuiusmodi exempla sunt: ex tempi o i. q. stá
tím, ilico, baud dubio ex extempulo, quae forma apud Cómicos exstat, natum, 
tu extinguere extempulo Pl. Aul. 1. 2. 15. ubi ea est? inquatn extempulo. PI.
Astul. 2. 3. 30. tempulum vero pro forma tempus in latinae linguae puentiae
usu non alienum fuisse, concertare licet. Hoc ab exemplo il i c о, con fiatuni, 
ex duabus e loco vocibus, minime difiért. Qua de re simplici i haec vox
scribi debet. Pari origine est denuo, pro de novo dictum, A d amus sim gut,
Otbtnílíd), apud Festum Iegitur; examussim vero, Pl. Pl. Amphitr. 11. 2. 21. 
quaestionem reddit aliquanto impeditiorem, Haud dubie prior compositio erat 



adamussim, cuius secundum normam examussíni factum est atque ex sîeutî ift 
exadversum Ter. Phoŕm. 1. 2. 36. quiescit. Amussim vero Festo teste adver- 
biascit. A ff a tim i. q. satis compositum ex praep. ad et obsoleto vocábulo fa
lis i. q satietas. Liv. 9. 35. Pl. Вассіт. 14. 3. 94. pridie natum ex pro die. 
In eadem sunt causa admodum i. q. valde et pro perno dum i. q. paene. 
Altera etiam ferma exstat propemodo, ut postmodo, facta. In adverbia quoque 
mutata sunt obviam, quod saepissime legitur et perviam, quod est apud Plaut. 
Aulul. 2. 1. §• qui angulas mearum aediuin et conclavium mihi facitis perviam. 
Hue etiam.spectat incassnm.

Mera item adverbia suat voces, quae ex propositione et pronomine rela
tivo compositae in unam coaluerunt et ultimam syllabem, quae natura brevis 
©st, producunt, Quare semper iunctim sunt scribendae. Hue pertinent antea, 
postea, postilla, posthac (pro postbuc) interea, propterea, praeterea, antidea 
nihil ab antea difiért, quoniam eadem vox est, quamvis leviter mutata; Nam 
ê saepe transiit in i, et d ne male afficerentur aures, interpositum est. Ad 
simílitudinem vero Iiuius vocis postidea factum est.

Sub finem huius opusculi ea pertractavimus adverbia, quae ex adiectivo et 
substantivo in unam confluxerunt formam. Atque hac modo coniunctione adver
bialem sibi comparavere vim. Sed ablativi tantum in hune abierunt usum. 
Eiusmedi ablativi copulati et in adverbia mutati, sunt magnopere, maximopere 
summopere, licet hae voces, eadem significatione servata, nonnunquam disiun- 
Îrun tur, multimodis reperitur PI. Mil. G. 4. 5 53 multimodis sapis. Sic ex 
։oc die profectum est hodie, quacum forma quotidie, postridie, perendie, quot- 

annis quotcalendis comparare licet. Schneiderus autem quotidie et postridie pro 
geniťivis habet *).

*) Erhalten hat eich die Genftívform o fíJr et in postridie Ł e. poster!, quotidie, wie 
in du aller Latinität auch die proximi, crasini, pustini, quarti findet. Schellerus igž- 
tur, qui erastini in dietioiie erastius die formam abl. esse cense», iinprobandus est.



Geschichtliche Nachrichten über das altstädtische Gymnasium,
von Michaelis 1835 bis dahin 1836,

A. Allgemeine Nachrichten,
Im Personale der ordentlichen Lehrer der Anstalt էտէ keine Veränderung 

VOrgegangen. Der Schulanitscandidat Dr. Gr üb n au schied, nachdem er theils 
ein halbes Probejahr bei uns geendet theils zugleich als Hülfslehrer gewirkt 
Latte, aus unserer Mitte. Durch den Abgang des als Hülfslehrer fungirenden 
Privatdocenten Dr. Sohnke, der nach Halle zur Professur der Mathematik 
berufen war, wurde mit Neujahr der Unterricht in der Mathematik und Natur
geschichte in den untern Classen dem Candidaten Marcus übertragen; den Un
terricht im Deutschen in Quinta übernahm ausserdem der Candidat Condiu 
Aber՝ auch dieser verliess mit Ende Junius unsere Anstalt, berufen als Rector 
der durch Königliche Munificenz neu ausgebaulen und durch die Beihülfe der 
vorgesetzten städtischen Behörden erweiterten höhem Stadtschule im Kneiphofe. 
Der Unterricht wurde aber gar nicht unterbrochen, indem an seine Stelle so
gleich der Candidat M ergu et eintrat.

Gut wäre es, wenn hiemit der historische Ueberblick abgeschlossen wer
den könnte. Allein sehr ungünstige Umstände haben das ganze Jahr hindurch 
über unserer Anstalt gewaltet, wodurch der Zusammenhang des Unterrichtes 
vielfach unterbrochen ist. Leider ging der am Ende des Vorjährigen Program
mes*)  S. 14 ausgesprochene Wunsch nicht in Erfüllung, und wir haben das 
ganze Jahr der gewohnten Thätigkeit und regen Theilnahme des Lehrers Di» 
Löttermoser entbehren müssen; und wenn auch eine Reise in diesem Som
mer nach Salzbrunn ihm von offenbaren Nutzen gewesen ist, so ist er doch 
noch nicht gekräftigt genug, um jetzt schon wieder sein Amt zu übernehmen.— 
Eben so ist auch der Director gezwungen gewesen, in beiden Halbjahren häu
fig längere Zeit seine Stunden aussetzen zu müssen, im ersten Halbjahr wegen 
Krankheit, im zweiten zur Wiederherstellung seiner Gesundheit. Vor Weih
nachten schon war er einige Wochen unpässlich; darauf fast den ganzen Ja
mjar ernsthaft krank; er wagte sich zu früh wieder in die Schule, und erlitt 
nach einigen Tagen im Februar einen ernsthaften Rückfall. Als er aber auch 
davon wie es schien sich genügend erholt hatte, machte er am 2t>. Fehr, mit

*) Bei dieser Gelegenheit verbessere ich einen Schreibfehler in demselben Programme 
S. 2. Z. 1. Statt des Deutschen muss es heissen: des Lateinischen.
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Erlaubniss des Arztes seinen ersten Ausgang Nachmittags, um dem Dinterfeste“) 
beizuwohnen; allein auf den steinernen Stufen des deutschen Hauses, wo die 
Gesellschaft versammelt war, glitt er im nassen Schnee Haltungslos aus, und 
äusser andern Verletzungen an Stirn und Augenliedern, die sehr gefährlich hät
ten werden können, zerschlug er sich das Nasenbein, verlor einige Zähne und 
zerbrach eine Rippe. So kennte derselbe mit Mühe und .Anstrengung erst der 
Arbiturjentenprüfung wieder beiwohnen; nach Ostern übernahm er eine auf 8 
verringerte Anzahl von Lehrstunden; im Sommer aber wurde ihm zu den 3 Fe
rienwochen noch ein Urlaub von 5 Wochen bewilligt, so dass er vom 24. Jun. 
bis zum 21. Aug. auf dem Lande sich erholen konnte; und er fühlt sfeh da
durch so gestärkt und gleichsam erneut, dass er nicht blos den Wunsch sondern 
auch die Hoffnung aussprechen kann, mit frischen Kräften hinfüro dem Unter» 
richte und der Leitung der Geschäfte sich hingeben zu können, wie er beides 
schon begonnen hat. Ausserdem aber entfernte gegen den Schluss des ersten 
Halbjahrs ein Todesfall! in der Familie den Oberlehrer Grycze՝,yski auf eine 
Woche von hier und im zweiten Semester հ՛ ՛հ den Prorector Grabowski 
Krankheit fast 4 Wochen von gewohnter regelmässiger Thätigkeit zurück. Wenn 
unser solchen betrübenden .Umständen irgend etwas Trost gewährt hat, so hat 
es ein Anrecht, anerkannt zu werden. Dies verpflichtet mich, wie ich es gerne 
thue, meinen Collegen und dem Hochverordneten Magistrate dieser Königl. Haupt- 
und Residenz-Stadt hiedurch im Namen der Anstalt ihren Dank erkennen zu ge
ben. Die Collegen sind, wo es kürzere oder längere Verhinderung galt, bereit
willig eingeschritten, und wo die Anstrengung nicht mehr ausreichte, weil zu 
viele Forderungen an den einzelnen gemacht werden mussten, hat der Patron 
unserer Anstalt, der Magistrat, mit gewohnter Liberalität ausgehplfen. So ist 
für den Lehrer Dr. Lo էէ er mo ser das ganze Jahr hindurch die vollständige 
Anzahl von Stunden durch aus der Stadtkasse remunerirte Hülfslehrer besetzt 
worden; so ist auch dem Direetor die Erleichterung geworden, dass als vor 
Ostern erst der Rückfall in die Krankheit und dann der unglückliche Fall ihn 

*) Nicht blos den Freunden und nähern Bekannten sondern allen, welche Sinn haben 
für die durch Bildung der Jugend jegliches Standes und Alters erreichbare Verbesse
rung und Veredlung, ist der Consistorial- und Schulrath Professor Dr. Din ter Ver
ehrungswerth und unvergesslich. Sein Geburtstag, als er no.ch unter uns wandelte, 
fiel auf den ominösen 29. Februar. Ein Zeitgemässer Gedanke meines verehrten -Colle, 
gen Fatscheck rief in diesem Jahre zum ersten Male Freunde und Verehrer des* 
Hingeschiedenen zu einer Gedächtnisfeier zusammen. Aus vollem Herzen wollte 
ich Theil nehmen; wie ich verhindert worden bin, bezeugt das oben gesagte. Aber 
es war nicht blos ein Zeitgemässer sondern durch den Erfolg auch glücklicher Ge
danke. Im Sinne unsere Dinters -ist aus den Theilnehmern an dem Feste, zu denen 
sich noch andere gesellt haben, ein Verein hervorgegangen, der Kinderbewahrschulen, 
wie man sie zu nennen pflegt, und wie sie schon an manchen Orten in Deutschland und 
im Auslande Segensreich ¿eingerichtet sind, auch bei uns begründen will. Und mit 
Freude kann man hinzusetzen, dass die für diesen edeln Zweck unsern Mitbürgern 
vorgelegten Circulare die beste Unterstützung verheissen.
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¿er Schule entzog, die Anzahl von Stunden, die er zu gehen hatte, durch Hülfsleh- 
rer bestritten wurde, welche in den untern Classen für andere ordentlichen Lehrer 
eintraten, während diese dagegen die Stunden in den obern Classen übernahmen, 
und theils ihren Fächern sie zulegten tbeils in ihnen das vom Director be
gonnene Pensum fortsetzten. Und dasselbe ist im zweiten Halbjahre nicht blos 
mit den 4 überhaupt dem Director erlassenen, sondern auch mit den 8 andern 
während seines Urlaubes geschehen. So ist natürlich im Laufe des Jahres man
che Lection bald diesem bald jenem Lehrer zugetheilt worden, und diesen Per
sonenwechsel zeigt durch verbundene Namen die folgende Uebersicht der durch
genommenen Lehrgegenstände an, ohne dass es grade nöthig schien, genau zu 
berichten, von welchem Tage bis zu welchem jeder Lehrer die Lection er- 
theilt habe.

Die Lehrgegenstände waren nach den verschiedenen Classen folgende:
I. Prinla. Ordinarius war der Oberlehrer Müttrich.
Religion. 2 St. Legiehn. Die Veranstaltungen Gottes zürn Heil der 

Menschen durch Christum. Die Lehre von den Sacramenten, vom moralischen 
Uebel, von den Folgen des Guten und Bösen und von der Unsterblichkeit.

Hebräisch. 2 St. Legiehn. W. * **)) Psalm. 101 — 138. S. Amos, 
Obadja, Jonas, Exod. Cap. 1 — 8. — In beiden Semestern grammatische 
Uebungen.

*) W. Winterhalbjahr. S. Sommerhalbjahr.
**) Die Zusammenstellung der Namen bezieht sich auf die in der Einleitung gegebenen 

Verhältnisse.

Griechisch. 6 St. Struve, Gryczewski. “) Homer 2 St. Ilias 1 — 5. 
— Herodot 2 St. Die Hälfte des 3ten Buches. — Euripides Phoenissen 1 St. 
Ungefähr 400 Verse. — Grammatik und Exercitia 1 St, Diese beiden zuletzt 
genannten Stunden wurden, wenn Struve krank oder abwesend war, von 
Müttrich seinem Fache zugelegt.

Latein. 9 St. Davon 2 St. Horaz. Struve. 1 stes Buch. — Diese 
beiden Stunden wurden unter denselben Verhältnissen von Rupp seinem Fache 
zugelegt. — 7 St. Gryczewski. Extemporalia 1 St. — Exercitia und freie 
Arbeiten 1 St. — Sprechübungen 1 St. W. Cicero de off’. Buch 1 u. 2. — 
S. Quintilian Buch X u. s. w. nebst Wiederholung der Grammatik.

Französisch. 2 St. Fatscheck. — 1 St. wurde der Tartuffe von Mo
liere gelesen, die andere wurde zu Schreib- und Sprechübungen verwandt.

Deutsch, 3 St. Fats ch eck. — 1 St. Lit. Geschichte von Klopstock 
bis Göthe u. Schiller. — 1 St. Vorbereitung und Beurtheilung der schriftlichen 
Arbeiten. — 1 St. Uebung im mündlichen Vortrage.

Philosophische Propädeutik. 1 St. Fatscheck. Elementar-Logik. 
Math em a tik. 4 St. Müttrich. W. Arithmetik nach Grunert mit den 

nöthigen Erweiterungen. Uebungen im Auflösen arithmetischer und geometri*-  

3
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scher Aufgaben. — S. Wiederholung der Trigonometrie und Stereometrie. 
Mathern. Aufgaben.

Physik. 2 St. Müttrich. W. Die Elemente der Mechanik. — S. 
Mathematische Geographie.

Geschichte. 3 St. Rupp. Neuere Geschichte 1648 bis zu Ende.
Singen. 1 St. Sobolewski.
Summa der Stunden 35.
II. Se cunda. Ordinarius war der Oberlehrer Dr. Gryczewski.
Religion. 2 St. Legi eh n. Religionsgeschichte bis 1554 mit beson

derer Berücksichtigung der Lehre der evangelischen Kirche. Im S. wurde 
ausserdem in der Grundsprache gelesen Matthäi Evang. Cap. 2 — 9.

Hebräisch. 2 St. Legiehn. Uebersetzt wurde aus Gesenius Lesebuch 
4te Auflage pag. 42 — 73. Grammatik nach Gesenius. Die Anfänger bis zu 
den Verbis mit Gutturalen inch; die Geübtem äusser der Formenlehre auch 
einige Abschnitte aus der Syntax.

Griechisch. 6 St. Gryczewski. — 2 St. Homer Ilias vom Ende des 
5ten bis zum Ende des 10 ten Buches. — 1 St. Exercitia nach Rost und Wüste
mann. — 1 St. Syntax. — 2 St. W. Arrian Buch 5 — 7; S. Plutarch The- 
mistocles.

Latein. 9 St, Davon 7 St. Г a էտ ch e c k. 4 St. Livius Buch 5, 6 und 
einen Theil des 7 ten. — 2 St. Exercitia u. Extemporalia. — 1 St. W. nach 
Zumpt Syntaxis ornata. — S. Cap. 76 — 83, 2 St., nur im Anfang des Isten 
Semesters Struve, nacher auch Fatscheck. Virgil Aeneis 3, 4, 5.

Französisch. 2 St, Fatsch eck. In 1 St. wurde der grössere Theil 
der Fabeln Florian’s gelesen; die andere wurde zu schriftlichen Uebungen benutzt.

Deutsch. 3 St. Rupp. Geschichte der Deutschen Literatur bis zum An
fänge des 17ten Jahrh. — Correctur der Aufsätze; von der Deutschen Wort
bildung.

Mathematik. 4 St. Müttrich. S. Trigonometrie. —• W. Wiederholung 
der Planimetrie nach Grunert durch Aufgaben, welchen die Lehrsätze des Leit
fadens parallel liefen.

Physik. 2 St. Müttrich. W. Experimental - Physik. S. Physische 
Geographie.

Geschichte. 3 St. Rupp. Mittlere Geschichte.
Geographie. 1 St. Rupp. W. Deutschland. — S. Das übrige Europa, 
Singen. 1 St. Sobolewski.
Summa der Stunden 35.

z HI. Tertia. Ordinarius der Lehrer Nitka.
Religion. 2 St. Legiehn. Wr. Die Glattbenslehre wurde beendigt; die 

Beweisstellen wurden auswendig gelernt. — S. Erklärung und auswendig Ler
nen von Stellen des A. T. als Beweisen der Lehre von Gott und seiner Welt- 
regirung.
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(Griechisch. 5 St. Nitka. — 2 St. Xenophon Anabasis IV — V. 
Cap. 4. — 2 St. Homer Odyssee Buch 19. 403 — 21. 291. — 1 St. Gramma
tik nach Buttmann, Extemporalia und wöchentliche Exercitien.

Latein. 9 St. Davon 2 St. Struve. Herbst. Ovid Metamorphosen 
nach Seidels Auszug IV. 190 — V. 641. — 4 St- Gryczewski. Herbst. 
Curtius X. und dann lib. III — IV. 14. — 3 St. Nitka. Grammatik nach 
Zumpt Cap. 69 — 81, Extemporalia und wöchentlich 1 Exercitium.

Französisch. 2 St. Fatscheck. — In 1 St. wurden die Anfangsgründe 
wiederholt, und dann an die einfachsten Regeln der Syntax Uebungen im Ue- 
bersetzen aus dem Deutschen ins Französische geknüpft.

Deutsch. 3 St. Rupp. Declamations-Uebungen. Satzlehre. Correctur 
der Aufsätze.

Mathematik. 5 St. Müttrich. W. 4 St. Arithmetik nach Grunert. Wie
derholung der Buchstabenrechnung, Proportionen und deren Anwendung auf 
Rechnungen des bürgerlichen Lebens und der Gleichungen vom ersten Grade. 
Dazu kam die Lehre von den Potenzen u. die Lehre von den einfachen qua
dratischen Gleichungen. 1 St. Wiederholung der Planimetrie. Aufgaben. — 
S. 4 St. Planimetrie nach Grunert. — 1 St. Wiederholung der Arithmetik 
nach Grunert.

Naturgeschichte. 2 St. W. Sohnke. Marcus. Anthropologie. S. 
Allgemeine Naturkunde.

Geschichte. 3 St. Rupp. W. Preussische Geschichte.— S. Römische 
Geschichte erster Theil.

Geograph’ie. 1 St. Rupp. W. Preussen. — S. Deutschland.
Schreiben. 2 St. Naumann.
Zeichnen. 2 St. Neumann.
Singen. 1 St. Sobolewski.
Summe der Stunden 37 oder vielmehr, da in der Schreibstunde die Classe 

getheilt war, 36.
IV. Quarta. Ordinarius war der Oberlehrer Dr. Legie հո.
Religion. 2 St. Rupp. Repetition der Hauptstücke. — Erklärung des 

lten u. 3ten Hauptstücks. Bibellesen; Stücke aus den geschichtlichen Büchern 
des N. T.

Griechisch. 4 St. Legiehn. Jacobs Elementarbuch 1 ter Theil Ute 
Ausgabe pag. 72 — 117 übersetzt mit den Geübteren; mit den Anfängern pag. 
'1 — 21. — Buttmann Griech. Schulgrammatik. Die erste Abtheilung auch die 
Verba auf fii; die 2te Abtheilung bis zu den Verbis contractis.

Latein. 9 St. Davon 7 St. Grabowski. 4 St. Caesar de B. G. lib. V. 
u. VI. — շ St. Syntax nach Zumpts Schulgrammatik. 1 St. Exercitia. — 2 St. 
Fatscheck u. Herbst, aus Schulz Anthologie v. S. 53 bis 64.

Französisch. 2 St. Fats check. Uebung im Lesen und Formenlehre 
mit Einschluss der unregelmässigen Verba.
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Deutsch. 3 St. Nitka. Vorgelesene Musterstellen wurden von den 
Schülern theils nacherzählt, theils zu Hause aufgezeichnet. Alle 3 Wochen 
wurde eine Arbeit vom Lehrer zu Hause corrigirt. Interpunktionslehre. 1 St 
Deklamirén. ՛

Mathematik. 4 St. Sohnke. Marcus. 2 St. Planimetrie bis zur An
wendung der Proportionen auf dieselbe. 2 St. Arithmetik, Buchstabenrechnung, 
Proportionen und Gleichungen des ersten Grades mit einer unbekannten Grösse.

Naturgeschichte. 2 St. Sohnke. Marcus. Systematische Zoologie.
Geschichte u. Geographie. 4 St. Nitka. Geschichte der Asiatischen 

Völker und Aegyptens, Griechische Geschichte.— W. in der Geographie Europa 
äusser Deutschland. S. Deutschland und die aussereuropäischen Welttheile.

Schreib eu. 2 St. Naumann.
Zeichnen. 2 St. Neumann.
Singen. 1 St. Sobolewski.
Summe der Stunden 35.
V. Quinta. Ordinarius war der Prorector Grabowski.
Religion. 2 St. Rupp. 2tes und 3tes Hauptstück gelernt, Erklärung der 

Hauptpunkte des ersten. Bibellesen (Matthäus und Lucas).
Latein. 9 St. Grabowski. Aus Zuinpt’s kleiner Grammatik die Etymo

logie und die wichtigsten Regeln der Syntax. — Uebersetzung ausgewählter 
Stücke aus Ellcndt’s Lesebuch 2 ter Cursus Abschnitt 1 u. 2.

Deutsch. 5 St. C o n d i t. Mer guet. 2 St, Grammatik von den Wortfor
men im Allgemeinen, ihrer Ableitung und Zusammensetzung; besonders vorn 
Verbum und Hauptworte. — 2 St. Declamir- und Leseübungen. — 1 St. Ortho
graphische Uebungen.

Mathematik u. Rechnen. 5 St. Davon 2 St. Grabowski. Kopf- und 
Tafelrechnen. Die einfachen Rechnungsarten in unbenannten und benannten 
Zahlen, besonders mit Brüchen. — Die übrigen 3 St. Sohnke. Marcus. 
2 St. Kopfrechnen. Brüche. 1 St. Einleitung in die Planimetrie,

Naturgeschichte. 2 St, W. Sohnke, Marcos. Zoologie. S. Mar
cus. Botanik.

Geschichte. 3 St. Legiehn. W. Die Geschichte Preussens nach Hei
ne!. — S. Erzählungen aus der alten Geschichte.

Geographie. 2 St. Muettrich. Condit, Merguet. W, Preussen.— 
S. D ie Länder Europa’s äusser Preussen.

Sehreiben. 2 St. Naumann.
Zeichnen. 2 St. Neumann.
Singen. 1 St Sobolewski.
Summe der Stunden 33.
VI. Sexta. Ordinarius war der Oberlehrer Fatscheck.
Religion. 2 St. Rupp. Condit. Merguet. Das erste Hauptstück ge

lernt. Bibel'esen (Ruth und Tobias).



17

Latein. 8 St. Nitka. Nach Zumpťs kleiner Grammatik die Declina- 
tionen, die Genusregeln, regelmässige und unregelmässige Comparation der Ad
jectiva, die Pronomina, Zahlwörter, die 4 Conjugationen. In Ellendt’s Latein. 
Lesebuch wurde übersetzt Stück 1—28.

Deutsch. 6 St. Fats check. 2 St Orthographie. — 2 St. Uebungen 
im Lesen u. Declamiren. — 2 St. Vorübungen zur Wortbildung u. Satzbildung.

Rechnen. 4 St. Marcus. Kopfrechnenr Die 4 Species mit unbenannten 
und benannten Zahlen, Anfang der Bruchrechnung.

Naturgeschichte. 2 St. Marcus. Allgemeine Einleitung in die Natur
geschichte.

Geographie. 3 St. Legiehn. Geographie nach Volger. Die Anfangs
gründe u. eine allgemeine Uebersicbt des Preussischen Staates.

Schreiben. 4 St. Naumann.
Zeichnen. 2 St. Neumann.
Singen. 1 St. Sobolewski.
Summa der Stunden 32.

Ausserdem wurde noch 1 Singstunde für eine Selecta wöchentlich gegeben. 
Hiemit beträgt die Summe der wöchentlichen Stunden in allen 6 Classen 
207 Stunden; davon gehen aber ab theils die nicht für alle Schüler bestimmten 
4 St. Hebräisch in I u. II, und die 1 Schreibestunde in III, theils die ausser
halb der gewöhnlichen Zeit liegenden 8 Stunden im Zeichnen und 6 Stunden 
im Singen, also 19 Stunden, so dass der eigentliche Schulunterricht, in 6 Classen 
nur 188 St. braucht, d. h. noch nicht 32 St. in jeder Classe. Warum dies hier 
erwähnt wird, wird denjenigen Lesern dieses Programmes nicht unbekannt 
sein, die des Herrn Medicinalraths Lorinsers und ihm beistimmender Anderer 
Anklage gegen die überhäufte Anzahl der Stunden kennen, eine Anklage, die 
Jahrhunderte lang gemacht ist und stets in ihr Nichts zurück gewiesen, die 
sich dennoch wiederholt, besonders durch solche, die von der Schule und dem, 
was man von ihr verlangt, keinen Begriff haben. Quam quisque norit artem, 
in hac se exerceat.

Der schon im vorigen Jahre nicht gelieferte Schematismus der Stundenver- 
theilung kann aus demselben damals angegebenen Grunde, der leider nothwen- 
digen Zerstückelung des Unterrichts, auch diesmal nicht gegeben werden.

Zu Michaelis 1835 war die Anzahl aller Schüler 252. Von diesen verlies
sen uns im Laufe des Halbjahrs bis Ostern 1836, 31 Schüler, nämlich:

4
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Zur Universität anit dem Zeugniss der Reife 9
Zu andern Schulen...................................» 3
Zum Privatstudium ..............................................3
Zum Militair............................. 3
Wegen Veränderung des Wohnorts ... 1

Ohne Angabe der Bestimmung.................12

Aufgenommen wurden dagegen 29, 
aller Schüler 250 betrug, und zwar: 

in Prima . .
in Secunda . .
in Tertia . .
in Quarta 
in Quinta . .
in Sexta . .

Summa 31.
so dass zu Ostern 1836 die Anzahl

50
62
45
43
35
15

Summe 250.
Von diesen verliessen uns damals mit dem Zeugniss der Reife folgende 

12 Primaner:
Christian Rudolph Hampf aus Osterode,
Gustav Julius Rudolph Plaumann aus Königsberg, 
Robert Pohl aus Königsberg.

Diese drei gedachten Jura zu studiren.
August Joël aus Königsberg,
Andreas Herrmann Höltzel aus Graudenz, 
Friedrich Wilhelm Julius Pfeffer aus Tapiau.

Diese drei haben sich der Medizin gewidmet.
Carl Louis Herrmann Nitsch mann aus Schaaken, 

um Theologie zu studiren.
Friedrich Gustav Dann appel aus Insterburg,

der Kameralwissenschaften zu studiren gedenkt.
Johann Ferdinand Buttgereith aus Michelau,
Wilhelm Carl Ernst Benedict Hoyer aus Königsberg,
Heinrich August Schoendoerffer aus Kirschappen, 
Johann Ernst Otto Rakowski aus Labiau.

Diese 4 hatten noch kein bestimmtes Fach gewählt.
Rechnet man diese zu Ostern zur Universität entlassenen von der vorigen 

Gesammtzahl ab, so blieben 238 Schüler. Von diesen haben im Laufe des 
Halbjahres 35 die Anstalt verlassen, nämlich:
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Zum Privatstudium
Zu andern Schulen
Zum Militair

• • . 1.
3.
5.

Zur Landwirthschaft . • • 2.
Zum Baufach • • 1.
Zum Steuerfach . • • 1.
Zur Pharmazie . . « • 2.
Zur Handlung . • • 3.
Wegen Veränderung des Wohnorts 1.
Entfernt wurden 5.
Gestorben ist . • • 1.
Ohne Angabe der Bestimmung 10.

Summe 35.
Aufgenommen wurden dagegen 23, so dass die Anzahl aller Schüler

beträgt und zwar:
in Prima . 49.
in Secunda 51.
in Tertia 44.
in Quarta . 37.
in Quinta . 32.
in Sexta . 13.

Summe 226.
Wie viele Primaner uns hievon jetzt mit dem Zeugniss der Reife verlassen 

werden, kann noch nicht angegeben werden, weil Umstände die Abiturienteri- 
prüfung in die Ferien zu verlegen zwingen. Die Angabe muss dem nächsten 
Programme Vorbehalten bleiben.

Am Donnerstage dem 6. October wird die Prüfung aller (fassen in folgen
der Ordnung stattfinden:

I. Am Vormittage von 8 Uhr an.
a. Sexta.

1. Religion, der Oberlehrer Dr. Rupp.
2. Deutsch, der Oberlehrer Fatschcck.
3. Geographie, der Oberlehrer Dr. Legi eh n.

b. Quinta.
1. Latein, der Prorector Grabowski.
3. X at Urgeschichte, der Hülfslehrer Marcus.
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c. Q u a r է a.
1. Griechisch, der Oberlehrer Dr. L egi e h ո.
2. Geschichte, der Lehrer Nitka.

d. Tertia.
1. Latein, der Lehrer Nitka.
2. Mathematik, der Oberlehrer Müttrich.

II. Nachmittags von 2 Uhr an.
e. Secunda.

1. Griechisch, der Oberlehrer Dr. Gryezewski.
2. Physik, der Oberlehrer Müttrich.

f. Prima.
1. Horaz, der Director Dr. Struve.
2. Geschichte, der Oberlehrer Dr. Rupp.
3. Französisch, der Oberlehrer Fats check.

g. Gesang mit Selecta, der Cantor Sobolewski.
Zu dieser Feierlichkeit werden alle hohe Vorgesetzte unserer Anstalt, alle 

Eltern und Angehörigen der uns anvertrauten Schüler, und alle Freunde und 
Gönner des öffentlichen Unterrichtes ehrerbietigst eingeladen von den Lehrern 
des Altstädtischcn Gymnasiums.

B. Vermischte Nachrichten über das ganze*Schuljahr.

Die Anzahl der Freischüler betrug am Ende dieses Semesters:
in Prima . . . . 13
in Secunda . . . . 13
in Tertia .... 6
in Quarta .... 3
in Quinta .... 2
in Sexta .... 1

Summe 38
Für die Bedürfnisse der Anstalt ist im Verhältniss zu den Fonds gesorgt.
Für die Bibliothek der Anstalt sind äusser der gewöhnlichen Lieferung 

der Programme wenig Geschenke eingekommen, was wir wiederholt bedauern 
müssen. Es sind folgende :

Von der Enslinschen Buehhandlung in Berlin: 
August Weltgeschichte für Töchterschulen, 
Grüson Auflösung der Aufgaben von Meier Hirsch.

՜
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Vom Provinzial-Schulcollegium:

13 Exemplare der Altdeutschen Sprachproben des Herrn Oberlehrers 
Brillowsbi in Rastenburg.

Von der hiesigen Bonschen Buchhandlung:
Der Preussische Kinderfreund von Preuss und Vetter.

Von der Hochverordneten Stadtschuldeputation :
Mehre Exemplare, unilluminirt, der Krümerschen Wandcharte von 

Europa, um sie illuminirt als historische Charten zu brauchen.
Für die neu angelegten Sammlungen des Gymnasiums sind von Schülern 

einige Münzen dargebracht; ausserdem von einem ehemaligen Schüler der Anstalt, 
dem Hrn. Oberlandesgerichts - Referendarius Nöldechen eine Graburne , mehre 
Bernstein - und andere Sachen, in einem eröffneten Grabhügel gefunden.

Ausserdem sind für den Zeichnenunterricht 31 Thlr. 9 Sgr. und für den 
Gesangunterricht 13 Thlr. 4| Sgr. ausserordentlich bewilligt worden.

Als die wichtigsten eingegangenen Verfügungen führen wir folgende auf:
1. Vom Prov.֊ Schul- Collegium vom 26. October 1835. Es wird der 

Auszug aus dem Bericht des Prov.- Schul -Collegium wegen der Anforderungen, 
die man bei der Versetzung aus Secunda zn machen habe, nebst dem Bericht 
des Königl. Ministeriums darüber mitgeťheilt.

2. Van demselben vom 26. November 1835. Die Programme sollen immer 
8 Tage nach dem Examen eingesendet und nie unmittelbar nach Berlin geschickt 
werden.

3. Vom Magistrat vom 29. Januar 1836. Dem Lehrer Dr. Dotter
moser ist noch bis Michaelis d. J. Urlaub bewilligt worden und es soll ein 
Stellvertreter für ihn angenommen werden.

4. Vom Prov. - Schul- Collegium vom 17. Februar 1836. Die Vor
schläge des Directors wegen Vertretung der Eehrer bei nicht dauernder Krank
heit oder kurzen nicht aufzuschiebenden Reisen sind genehmigt.

5. Von demselben vom 17. Februar 1836. Burmeisters Naturgeschichte 
ist für die mittlern und untern Classen , Ellendts Lehrbuch der Geschichte für 
die obern Classen und Schmidts Abriss der Geschichte für die untern Classen 
Zur Einführung genehmigt worden.

6. Von demselben vom 26. Februar 1836. Auf Befehl des Königl. Mi
nisteriums sollen die Abiturienten auf Artikel 1. 2. und 4. des Bnndestagsbe- 
»chlnsses vom 14. November 1834 ernstlich hingewiesen und dass dies geschehen 
in den Abgangszeugnissen bemerkt werden. Ausserdem soll man ihnen anzeigen, 
wann die Vorlesungen auf jeder Preuss. Universität halbjährig anfangen.

7. Von demselben vom 6. März 1836. Mittheilung des Protokolls über 
die letzte Directorial- Conferenz mit Bemerkungen dazu. (Vergi, das vorige 
Programm Seite 13.)

5
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8. Vo n demselben vom 7. April 1836. Es wird eine Schrift dę f Herrn 

Medizinalraths Lorin ser „zum Schutz der Gesundheit in Schulen“ eingesandt 
und nicht blos des Directors, sonderti auch des Lehrercollegiums Gutachten da
rüber verlangt.

9. Von demselben vom 19. Mai 1836, Das Protokoll der Westphälischen 
Directorial- Conferenz wird für das Archiv des Gymnasiums ein gesandt, aber 
uns Mangel an gedruckten Exemplaren zur Abschrift. ( Da es 75 gedruckte 
Eoliqseiten waren, so hat der hiesige Hochverordnete Magistrat für die Ab
schrift in seiner Canzelei gesorgt).

10. Io» demselben vorn isten Juni 1836. Auf die Zeugnisse der zum 
Post dienst e übergehenden Schiller, sollen die Kenntnisse in den einzelnen Gegen
ständen speziell angegeben werden.

11. Von demselben vom 1. Juni 1836. Benachrichtigung, dass im Juni 
1837 wiederum eine Directorial - Conferenz in Königsberg stattffinden wird; bis 
Zum 1. November d. J. sollen die Gutachten über die verschiedenen Gegenstände, 
die zur Sprache kommen sollen , eingereicht werden.

12. Vom Magistrat vom 9 ten Juli 1836. Der Urlaub für den Director 
ist bewilligt und auch die Remuneration für die während desselben vicariirenden 
Hülfslehrer füge sagt.

13. Vl>m Prov. - Schul- Collegium vom 27. Juli 1836. Mittheilung 
einer Benachrichtigung des Königl. Ministeriums, dass die Königl. Sächsische 
und Chnrfüzsllich Hessische Regirung darauf angetragen haben, dass ihre 
Gymnasien in den Verband des Programmentausches eintreten; darum sollen von 
Michaelis d. J. an noch 19 Exemplare mehr eingesandt werden.

14. Vom Magistrat vom 12. September 1836. Als Mitglied der Abi
turienten - Prüfung*  - Commission tritt von Seiten des Patrones an die Stelle 
des ausscheidenden Herrn Oberbürgermeisters Regirungsraths List (Vergi, 
das vorjährige Programm S. 13.7 der Regirungs,- und Stadtrath Bartisiug.

Der Anfang des neuen Schuljahres ist auf den 24, Oktober festgesetzt.


