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Brandenburg-Preussen und Polen 
in den Jahren 1648— 49,

Vom OberJ.e^rer.Jflans Exner.
W  *■'

Vorbemerkung.

Diese A rbeit b ildet die F o rtse tzu n g  m einer O stern 1908 hier erschienenen Pro- 
g ra m m ab h an d lu n g : ,,Die Bezieliungen zwischen B randenburg-P reussen  und Polen von
K5 4 0 —48.“ E ine besondere E in le itung  schien sieli deshalb zu eriibrigen. — W ie die 
e rste  A rbeit, so stiitzt sich auch die vorliegende ausschliesslich auf gedrucktes M aterial, 
und  zw ar besonders w ieder auf Band I. der ,,U rkunden  und Aktenstiicke zur Geschichte 
des K urfiirsten  F ried rich  W ilhelm von B ran d en b u rg " , und selbstverstiindlich sind m ir 
auch h ier E rdm annsddrffe rs  E in le itung  und A nm erkungen, ganz besonders durch  die 
L ite ra tu ran g ab en , sehr zu sta tten  gekommen.

Zwei w ichtige E reignisse fallen in diese Zeit, zu denen der Grosse K u rfu rs t 
S to llung nehm en m usste : Die polnische Konigswahl von 1048 und der K osakenkrieg.
Zwischen beiden Angelegenheiten bestand  fiir den Grossen K urfiirsten  ein sehr enger 
Z u sam m en h an g ; im In teresse der U ebersichtlichkeit w ar es indes notw endig, sie ge- 
tren n t zu behandeln.



Las Interregnum und die Konigswahl in Polen.
Solange die polnische Lehnshoheit iiber das H erzogtum  Preussen bestand, w ar 

eine Konigswahl in Polen fiir die brandenburg ische  Regierung naturgem ass ein hochst 
bemerkenswertes Ereignis. Unm itte lbar nach dem Tode des Kbnigs W ladislaus IV. wurde 
deshalb die F rage  eifrig e ro rte r t ,  durch  wen und in welcher Weise die b randenburg ischen  
Interessen in W arschau zu ver tre ten  seien. Einem Vorschlage der O berra te  gemass 
w urden Johann  von Hoverbeck, dessen Zuverlassigkeit und Geschicklichkeit der Grosse 
K urfurs t  bereits hinlanglich e rp ro b t  batte, und  Karl F ried rich  von Oelschnitz1) zum 
polnischen K onvokationstage2) entsandt.

H overbeck war der Meinung, die Beteiligung an den W ahlverhand lungen  wiirde 
grosse Kosten verursachen. und da es urn den brandenburg ischen  S taat  im allgemeinen 
und auch in bezug auf das Verhaltnis zu Polen gegenw artig  besser bestellt sei ais bei- 
spielsweise w ahrend des In teregnum s von 1633, sei es vielleicht das beste, sich neu tra l  
zu verhalten. Falls aber der K urfu rs t  Miihe und Kosten nicht sclieue, dann solle er 
sich selbst urn die polnische Krone bew erben3).

Die Aussicht, Konig von Polen zu werden, erschien dem Kurfiirsten aber n ich t 
verlockend, und auch der Gedanke an die N eutra li ta t  war ihm wenig sympathisch. E r  
sali weiter ais Hoverbeck. Vielleicht schwebte ihm schon damals das Ziel vor, die 
S ouveran ita t  im H erzogtum  Preussen zu er langen .4) Wenn dieses Ziel damals auch noch 
in weiter F erne  zu liegen schien, so bot eine Konigswahl jedenfalls doch die Gelegenheit, 
einen Schrit t  vorw arts  zu komtnen, die Bestiitigung der alten und  die E r lan g u n g  neuer 
Priv ilegien  durchzusetzen ,und  so w a rd ieP e rso n  des neuen Konigs du rchaus  nicht gleichgultig.

Als die aussichtsreichsten Kandidaten  erschienen von vornherein  die beiden Bruder 
des vers torbenen  Konigs, die P rinzen  Johann  Kasimir und Karl. Viele waren der 
Meinung, P rinz Jo h an n  K asim ir5) werde als der altere den Sieg davon tragen  ; fu r  ihn 
hatte sich der K urfurs t  bereits  am 12. Ju n i  in einem Schreiben '1) an Hoverbeck ausge- 
sprochen. Als T hronbew erber wurden ferner g e n a n n t : E rzherzog  Leopold von Oster- 
reich, der H erzog  von N euburg und  endlich der Herzog von Siebenbiirgen.

') O elschnitz w urde in fo lge einer eigenartigen  V erkettung von U m standen  halb gegen  den  
W illen des K urfiirsten  nach W arschau gesch ick t. Der K urfurst schenkte ihm  w en ig  V ertrauen, so  
d ass er H overbeck  sogar beauftragte, ihn sorfaltig  zu beaufsichtigen  und von  geheim en  V erhand- 
lungen  fernzuhalten. Vgl. U rk. u. Akt. I : D er K urfurst an H overbeck. 10. Ju li 1648.

2) K onvokationstag nannte m an in Polen den R eichstag, der unm ittelbar nach dem Tode 
ein es K onigs einberufen w urde, urn sog leich  die W ahlangelegenheit in s A uge zu fa ssen . V gl. Urk. 
u. A kt. I. S. 246. Anm . 1.

3) H overbeck an den Kurf. 4 . Jun i 1648. Urk. u. Akt. I.
4) V gl. L udw ig v. Baczko, G eschichte P reu ssen s , Bd. V. S. 166.
5) U eber d iesen  v g l . : P eter B ergm ann an den Kurf. 5. Jun i 1648. U rk. u. Akt. I.
(i) V gl. Urk. u. Akt. I ., S. 249, Anm. 1.



In  einem B erich t1) an den K urfu rsten  vom 24. Ju n i 1648 besprach  H overbeck 
ausfiih rlich  die E igenschaften  dieser K andidaten und ih re  Aussichten. Den P rinzen  
Jo h an n  K asim ir w urden vielleicht die Jesu iten  aus E hrgeiz  unterstiitzen , da er e inst in 
Rom ihrem  O rden angehort habe. Es gebe eine P a rte i in Polen, welche die V erm ahlung 
des neuen K onigs m it der Konigin w unsche. M assgebend seien S p a rsam k e itsg ru n d e : 
Man w unsche auf diese W eise die A panage der Konigin zu sparen , und m an nehm e an, 
dass diese auch fe rn erh in  k inderlos bleiben werde. Man w iirde es deshalb gern  sehen, 
wenn sie m it E rlau b n is  des Papstes einen der beiden P rinzen  h e ira te te .2) Der H erzog 
Leopold von Ó sterreich  habe insofern  einige A ussichten, als er die verw itw ete K onigin 
he ira ten  konnte. A ndererse its habe der polnische Adel gegen das H aus Ó sterreich  
von a lte rs  her grosses M isstrauen und befurch te  auch  bei dem E rzherzog  absolutistische 
N eigungen. Gegen den jungen H erzog von N euburg seien viele sehr eingenom m en, da 
e r I n  dem  Rufe stehe, vom Kriegswesen n icht viel zu verstehen  und iiberdies allzu 
sparsam  zu sein. Der’ H erzog von Siebenbiirgen gelte fu r ty rann isch .

Bei dieser G elegenheit koim nt H overbeck auf seinen L ieblingsgedanken zuriick, den 
K urfu rsten  m it der polnischen Krone gesclim iickt zu sehen. Der K u rfu rs t besitze docli hervor- 
ragende  E igenschaften , wie z. B. T apferkeit und F reigeb igkeit, E rfah ru n g  und K lugheit in 
R eg ierungsangelegenheiten ; er sei fe rn er im deutschen Reiche sehr angesehen ; er habe 
m it R iicksicht auf den Ostseehandel m it Polen das In teresse am Abschluss des F ried en s8) 
gem einsam , und  er besitze ein k riegsbereites H eer, das dem polnischen Reiche in der 
augenblick lichen  B edrangn is gute Dienste leisten konnte. E r  w erde also sicherlich in
Polen viele A nhanger finden.

\l le rd in g s  verheh lte  sich H overbeck nicht, dass m anche Um stiinde dem K urfursten
nach te ilig  seien.^ D ie E ifersuch t des H auses H absburg , das M isstrauen der Schweden, 
die Besor«mis der D anziger, dass der K urfu rst als Konig von Polen ih rem  H andel zu 
G unsten der ostpreussischen S tad te schaden konnte ; vor allem sei aber die Verschieden- 
h e it der Konfession ein H inderniss.

D er K u rfu rs t wollte aber auch je tz t von der B ew erbung um  die polnische Krone 
nich ts wissen, sondern  hielt daran  fest, den P rinzen  Johann  K asim ir bei der W ahl zu 
un terstiitzen .

Im  V orderg runde des In terresses stand  w iihrend der folgenden V erhandlungen 
zunachst die F rag e , ob das W ahlrecht des H erzogs von P reussen  an erk an n t werden 
w iirde. Dass die polnischen S tande dem K urfursten  Sitz und Stim m e bei der W ahl 
s tre itig  m achen w urden, hatten  die Geheimen Rate bereits in einem  G utachten vom 21. Jun i 
1648 vorhero-esagt. Dieses G u tach ten4) ist sehr beinerkensw ert, da sich die A nsichten der 
Geheimen R ate inbezug auf das V erhalten in der W ahlangelegenheit im allgem einen m it 
denen des K urfursten  und H overbecks deckten. Sie h ielten  es fiir sicher, dass einer der 
beiden P rinzen , und fiir w ahrscheinlich, dass Johann  K asim ir gewiihlt w erde. Die per- 
sdnliche Teilnahm e des K urfursten  an  der W ahlhandlung erschien ihnen m it Recht be-

') Urk. u. Akt. I. S. 255—258.
2) Beide Prinzen waren Bischofe; die papstliche Erlaubnis war somit in doppelter Hinsicht 

notwendig.
s) Gemeint ist natfirlich der westfiilische Fnede.
4) Urk. u. Akt. I S. 263; Protokolle und Relationen des Brandenb. Geli. Rates aus der Zeit 

des Kurf. Friedrich Wilhelm, Bd. IV, S. 109.
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denklich, weil dann leicht der ihm  schuldige R espekt v e rle tz t und sein Ansehen u n te rg rab en  
w erden konnte; fa r  notw endig h ielten  sie es dagegen, dass der K urfu rst sein W ahlrecht 
durch  G esandte ausiibe. F u r den Fali einer zw iespaltigen W ahl em pfahlen sie ihm  Zu- 
riickha ltung  an, dam it er n icht in  das polnische P arte ig e trieb e  hineingezogen werde; 
aus diesem G runde rie ten  sie ihm  auch, vorlaufig  n ich t in P reussen  A ufenthalt zu nehm en. 
U nter alien U m standen miisse m an dafiir sorgen, dass dem K urfiirsten  die personliche 
H uld igung erlassen werde, zum al diese n ich t n u r seinem Ansehen A bbruch tun , sondern  
auch grosse Kosten veru rsachen  w iirde. Man habe auch dem K urfursten  Georg W ilhelm 
im Ja h re  1633 gesta tte t, den Lehnseid durch  G esandte leisten zu lassen, a llerd ings m it 
dem V orbehalt, dass darau s kein R echtsanspruch  fur die Z ukunft herzu leiten  sei. Die 
B estatigung  des Responsum  C racoviense von 1633 bezeichneten sie ais sehr w iinschensw ert.

Auch sp a ter w aren die Geheimen Rate der Meinung, dass der K u rfu rs t aii seinem  
W ahlrecht festhalten  und notigenfalls P ro test einlegen miisse. In  diesem P ro test solle 
er sieli seine Rechte fiir die Z ukunft ausdriicklich  vorbehalten , da er sieli ih re r  durch  
seine Abwesenheit bei der W ahlhandlung keineswegs begebe.1)

U nterdes v e r tra t  H overbeck m it Entschiedenheit, aber zunachst m it wenig Gliick 
in W arschau die R echte des K urfiirsten . Man zeigte wenig L ust, das W ahlrecht des Kur- 
fiirsten  anzuerkennen, und berie f sich auf ein dem ersten  H erzog von P reussen  im Ja h re  
1529 gegebenes Kónigliches R esponsum , nach welchem der H erzog kein W ahlrecht haben 
sollte, wie es auch der O rdensm eister und die H erzóge von M asovien nicht gehab t hatten  2) 
Der Grosse K urfu rst konnte sich som it, wie E rdm annsdorffe r h ervo rheb t, n u r auf die 
Tatsache seiner R eichsstandschaft s tiitz e n 3) und besonders auf die W orte der P ax  perpetua  
von 1525: ,,Item  quod P rinceps de P russia  prim um  et proxim um  locum in Consiliis 
T erraru m , Comitiis et publicis Conventibus apud Regiam  M aiestatem  habere  d eb ea t.“ 4)

H overbecks E inw and: ,,E s ist ein gem einer I r r tu m  sowol der Polnischen ais auch 
etlicher P reussischer Ju ris ten , dass sie Responsa und quicquid  P rinc ip i p lacuit, gleich- 
sam  ais w ann w ir sub Ju lio  oder Augusto noch lebten, p ro  lege halten  und n ich t viel- 
m ehr die au fgerich tete  V ertrag e  ansehen, wie dann auch allh ier geschehen will, da 
m an dieses Responsum  con tra  expressa iu ra  anziehen th u t ,“  h a tte  eine gewisse Be- 
rech tig u n g . A ndererseits kann  m an aber auch aus den erw ahnten  W orten der P ax  p e r
petua kein unbestre itbares R echt beweisen.

Bei d er W ahl des Kdnigs W ladislaus IV. im Ja h re  1633 w ar von branden- 
b u rg isch er Seite das W ahlrecht bean sp ru ch t w orden. Der b rand en b u rg isch e  Gesandte 
P e te r B ergm ann h a tte  dariiber Klage gefiih rt, dass der K urfu rst n icht zu r Teilnahm e am 
K onvokations-R eichstage au fg efo rd ert worden sei; e r verlangte, dass er w enigstens zum 
W ahltage eingeladen w erde. Die polnischen S tande w aren ab er dieser A ufforderung 
n ich t nachgekom m en und h a tten  sich auf das G ew ohnheitsrecht berufen, nach welchem 
die preussischen H erzoge bei der W ahl niem als Sitz und Stim m e gehab t h a tte n .5) Auch

') Eb. S. 117, 20./30. Juli 1648.
5) Hoverbeck an den Kurf. (Inhaltsangabe) 17. Juli 1648. Urk. u. Akt. I S. 267.
3) Urk. u. Akt. I. S. 267, Anm. 3.
4) Urk. u. Akt. I. S. 217, Anm. 2.
5) Vgl. Gottfried Lengnich, Gesch. der Preuss. Lande Konigl. Polnischen Anteils. Bd. VI, 

S. 9. Danzig 1729.



ern eu te  Bem iihungen der b randenburg ischen  G esan d ten 1) łia tten  keinen E rfo lg  gehabt, 
und so hatten  diese sieli dam it begniigen miissen, eine P ro testa tion  e in zu b rin g en .2)

Das R ech tsverhaltn is w ar som it auch in diesem P unk te  unk lar, und  so blieb dem 
G rossen K urfiirsten  und seinen G esandten n ich ts anderes iib rig , ais entschieden auf dem 
W ahlrech t zu bestehen. D am it nicht fiir die Z ukunft ein ,,P ra ju d iz“  geschaffen w erde, 
b eau ftrag te  der K urfiirst H overbeck, im schlim m sten Falle eine P ro testa tion  einzu reichen .3) 
An diesem E ntschluss h ielt der K urfiirst fest, und am  10. O ktober e rn eu erte  e r seinen 
B efehl.4)

Dass m an der E ntscheidung des K urfiirsten , der doch einer der m achtigsten  
deutschen F iirsten  w ar, inbetre ff der Konigswahl in  Polen aber doch grosse B edeutung 
beileu-te, obwohl m an ihm. in so klein licher W eise das W ah lrech t b estritt, das zeigten 
seine V erhandlungen  m it G raf Dónhof und P rinz  Jo h an n  K asim ir selbst. Wie bei fru h eren  
V erhandlungen , so bediente sich der K urfiirst auch diesm al der V erm ittlung  des G rafen 
Ddnhof, des W oiwoden von Pom erellen. Donhof h a tte  den K urfiirsten  gebeten, fu r 
Jo h an n ' K asim ir, der den Evangelischen w ohlgesinnt sei, zu stim m en.3) Der K urfiirst 
e rk la rte  sicli dazu bereit, verlang te  aber, dass ihm  Donhof zur A nerkennung seines
"Wahlreclits verhe lfe .u)

Auch Jo h an n  K asim ir bat den K urfiirsten  schriftlich  und  fe rn er durch  seinen
K am m erer Ew ald von Sacken sehr eindring lich , ihm seine Stim m e zu g eb en .7)

Da Jo h an n  K asim irs W ahl sehr w ahrscheinlich  erschien, erh ie lt H overbeck je tz t 
Anweisung, diesem die W unsche des K urfiirsten  vorzutragen.«) F e rn e r sollte e r dafiir 
sor«en dass die W ahl bis zum  Dezember verschoben w iirde, weil der K urfiirst e rs t dann  
nacłi dem H erzogtum  P reussen  kommen konnte.

U nter dem 22. A ugust 1648 erh ie lt H overbeck eine genaue Instruk tion , welche 
alle w ichtigen P unk te noch einm al zusam m enfasste.3) Beziiglich der W ahl und der etwa 
einzureichenden P ro testa tio n  w iederholte der K urfiirst die bereits friih er gegebenen An- 
weisuno-en. Die B estatigung  des Responsum C racoviense von 1633 sollte u n ter alien Um- 
standen  durchgesetzt w erden. Bezeiclinend fiir die schw ierige Stellung, die der K urfiirst 
im H erzogtum  Preussen  auch dam als noch hatte , ist sein W unsch, dass der re fo rm ierte  
G ottesdienst in der Schlosskapelle in K onigsberg auch in seiner Abwesenheit g esta tte t 
sein moge.

Im m er deutliclier tra te n  die beiden koniglichen P rinzen  als die allein ernstlich  
B etrach t kom m enden K andidaten hei v o i . ) Auch P rinz  K arl F erd inand  h a tte  einen

grossen  Anliang. F iir ihn e rk la rte  sich z. B. der Bischof von Posen, der bei einem

*) Eb. S. 14.
2) Urk. u. Akt. I, S. 305; Baczko, a. a. O., Bd. V. S. 100.
8) Der Kurf. an H o v e r b e c k ,  15. August 1648. Urk. u. Akt. I.
‘) Urk. u. Akt. I, S. 303.
6) Donhof an den Kurf., 23. Juli 1648. Urk. u. Akt I.
e) Urk. u. Akt. I, S. 272. (Kurze Inhaltsang. der Antwort des Kurf. vora 22. August 1648.)
7) Urk. u. Akt. I, S. 276 unten.
8) Eb. S. 276 oben.
9) Urk. u. Akt. I, S. 277.

10) fiber die Aussichten der beiden Prinzen: Andreas Adersbach an den Kurf., 22. Aug. 1648;
Peter Bergmann an den Kurf;, 12. Sept. 1648; Andreas Adersbach an die Oberrate, 18. Okt. 1648.
Urk. u. Akt. I.
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Bankett den etwas lockeren Lebenswandel des Prinzen Kasimir heftig tadelte, ferner der 
Bischof von Kulm, der sich bemiihte, das konigliche Preussen fiir Karl Ferdinand zu ge- 
w innen,1) dann iiberhaupt der Klerus und der grosste Teil des niederen Adels, und endlich 
eine Reihe von hohen W iirdentragern.

P rinz Kasimir verliess sich zunachst vor allem auf die Hilfe des Auslandes, und 
zwar des Grossen K urfursten, der Niederlander und der Schweden. Trotzdem war er so 
unvorsichtig, sich ,,der Schweden E rbkónig“ zu nennen, so dass der Grosse K urfiirst ihm 
raten  liess, auf diesen verfanglichen Titel vorlaufig doch lieber zu verzichten.2) Um die 
polnischen Stande kum merte sich Johann Kasimir anfangs nicht. Allmahlich gewann er 
aber doch grossen Anhang; m ehrere sehr einflussreiche Beamte und M agnaten tra ten  auf 
seine Seite, z. B. der Kronfeldherr Nikolaus Potocki, dessen Stimme mit Rilcksicht auf 
den Ivosakenkrieg besonders viel galt, ferner der U nterfeldherr Fiirst Radziwiłł und mit 
diesem fast ganz Litauen. Auch alle Andersgliiubigen, die sogenannten Dissidenten, 
schlossen sich ihm an.

Vergeblich und von vornherein ziemlich aussichtslos waren die Bemiihungen des 
Fursten Georg Ragoczi von Siebenbiirgen, fur sich oder seinen Sohn Sigismund die 
polnische Krone zu erlangen.3) E r hoffte, die Polen wiirden sich durch die Aussicht, 
dass er ihnen mit einem Heere von mehr als 30 000 Mann zu Hilfe kommen konnte, zu 
seiner W ahl bestimmen lassen. Durch Verhandlungen mit Hoverbeck suchte er auch die 
Unterstiitzung des Kurfursten zu gewinnen, aber ebenfalls vergeblich. Ein rascher Tod 
setzte all seinen Pliinen ein Ziel. E r starb  bereits am 24. Oktober 1648, also noch 
wahrend des Interregnum s.4)

Eine Zeit lang befurchtete Hoverbeck nach Mitteilungen, die ihm von einfluss- 
reichen Persbnlichkeiten gemacht wurden, man konnte, falls nicht eine Einigung zugunsten 
eines der Prinzen zustande kame, den Herzog von Pfalz-Neuburg wahlen. Diese Ver- 
m utungen erwiesen sich bald als irrig ; gegen die Wahl des Neuburgers waren besonders 
die beiden Prinzen selbst.5) Johann Kasimir erkliirte geradezu, wenn er selbst nicht Konig 
wiirde, dann sollte lieber ein Frem der, und wenn es der F iirst von Siebenbiirgen ware, 
es werden, als einer von seinen Verwandten; vor allem wiirde er in diesem Falle dem 
K urfursten von Brandenburg die polnische Krone gonnen.3)

Von franzosischer Seite wurde auch der Prinz Conde vorgeschlagen, aber mit 
wenig Aussicht auf Erfolg.

In den Verhandlungen iiber das W ahlrecht des Kurfursten kam man wochenlang 
nicht einen Schritt vorwarts. Die Stande waren auf die ohnehin wachsende Macht des 
Kurfursten eifersiichtig und waren viclfach der Ansicht, sie diirften dem Kurfursten 
keinesfalls das W ahlrecht zugestehen, weil sie sonst bei der Wahl sehr leicht ganz bei- 
seite geschoben und somit der freien Wahl beraubt werden konnten.7) Einzelne ver- 
stiegen sich zu der Behauptung, unter diesem Gesichtspunkte sei der Kosakenkrieg nicht

') Lengnich, a. a. O., Bd. V II, S. 22, 23.
*1 R esolution des K urf., 10. O ktober 1648. U rk. u. Akt. I.
3) H overbeck an den K urf., 26. Aug. 1648. U rk. u. Akt. I .
4) U rk. u . Akt. I , S. 284, Anm. 1.
b) H overbeck an den K urf., 5. Sept. 1648. U rk. u. Akt. I .
6) Vgf. Pufendorf, ,De reb u s  gestis  F rideric i W ilhelm i Magni, I I I ,  27.
’) H overbeck an den K urfu rsten , 9. Sept. 1648. Urk. u. Akt. I  (teihv. Inhaltsangabe).
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so gefahrlich  wie die Zulassung des K urfiirsten  zur W ahl, denn diese bedrohe ih re  
politisclie F re iheit, jener dagegen konne doch n u r einen V erlust an L and und Leuten 
b ringen . Das ius consilii wollte man dem K urfiirsten  einraum en und aucli das Recht, 
du rch  seinen E insp ruch  alle R eichstagsbeschliisse um zustossen. Auf seinen E inw and, 
dass dieses R echt doch auch der geringste  E delm ann habe, bekam  H overbeck die Ant- 
w ort, es sei aber etwas ganz anderes, wenn der K urfiirst es ausiibe. Sein W iderspruch  
gegeń einen Beschluss h a tte  grosse Bedeutung; der gewohnliclie Edelm ann sei dagegen 
gezwungen, allerlei R iicksichten zu nehm en und schliesslich nachzugeben. E ndlich  ver- 
suchte es H overbeck m it der D rohung, wenn dem K urfiirsten  das W ahlrecht versag t 
wiii'de, dann  konnte er den S tanden, wenn er wollte, noch g efah rlicher w erden. E r b rau ch te  
n u r selbst als T hronbew erber aufzutreten ; m indestens w iirde er dann doch die Stim m en 
derjen igen  polnisclien E delleu te erhalten , die in seinem H erzogtum  B esitzungen ha tten . 
Da zu einer rech tm assigen  W ahl doch die U bereinstim m ung aller Stiinde gehore, w are 
dann eine grosse V erw irrung  die Folge. Da m anche, besonders evangelische E delleute, 
dem K urfiirsten  w ohlgesinnt w aren, so konnte H overbeck binnen k u rzer Zeit die aller- 
verschiedensten  A uffassungen, E inw ande und Ratschliigc horen . Der K ronvizekanzler 
m einte, der K urfiirst sei selbst T hronbew erber und diirfe als solcher n ich t an der W ahl 
teilnehm en. V erschiedene, besonders der Woiwode von Kalisch und seine A nhanger, 
h a tten  die Absiclit, fiir den K urfiirsten  zu stimm en.

Andere m einten, der K urfiirst werde zur W ahl n icht zugelassen w erden, also solle 
er sich auch n ich t d aru m  bem iihen, dam it es n icht e rs t so aussahe, als ob ihm  viel d aran  
liio-e. Der W oiwode von D erp t r ie t  dem K urfiirsten, an der W ahl personlich  teilzuuehm en 
und die A nerkennung seines W ahlrech ts zu erzwingen, und ahnlieh m einte F iirst Radziwiłł, 
der K urfiirst solle n u r rech t zuversichtlich bei seiner F o rd eru n g  bleiben.

Um so erfo lg reicher w ar H overbeck in seinen Bem iihungen, die W ahl Johann  
K asim irs zu sichern  und  von diesem dafiir Zugestandnisse zu erlangen . Am 6. O ktober 
stellte  Jo h an n  K asim ir eine ,,A ssekuration“ aus,1) in welcher e r fiir den F all seiner W ahl 
dem K urfiirsten  w ichtige V ersprechungen m achte. Das W ahlrecht und  alle jemals erte ilten  
P riv ileg ien  w urden d a rin  an e rk an n t und das Responsum  Cracoviense, auf welches der Kur- 
fiirs t m it Recht grossen W ert legte, neu besta tig t. F ern e r erliess e r dem K urfiirsten  die 
personliche Ilu ld ig u n g  und gab  ihm und seinen Nachkom m en das Recht, sich durch 
G esandte — und  zw ar ohne besondere Kosten — v ertre ten  zu lassen. E in  wiclitiges Zu- 
gestandn is w ar dann auch die Zusicherung der freien  R elig ionsiibung fiir die R eform ierten . 
Da der K urfiirst die G arnisonen in  P illau  und Memel auch im In teresse der S icherheit 
Polens und L itauens so s ta rk  erhalten  musste, versprach  Jo h an n  K asim ir, bei den S tanden 
dah in  zu w irken, dass ihm  dafiir ein Zuschuss gezahlt, oder, falls dies n icht zu erreichen  
sein sollte, die o rd en tlich eJah resab g ab e  oder w enigstens die ausserordentliche erlassenw iirde.

U nterdessen b rach te  der polnische R eichstag die Zeit m it u n fru ch tb aren  E r- 
o rte ru n g en  und S tre itigkeiten  hin, ohne einer E in igung  naherzukom m en.

Nachdem  der Grosse K urfiirst sich fiir Jo h an n  K asim ir e rk la r t h a tte , folgten 
seinem  Beispiel die vornehm sten M itglieder der einzelnen P a rte ien , und e rs t jetzt 
 E ude O ktober — erschien die W ahl Jo h an n  K asim irs gesichert, und dieser hatte  som it

') Urk. u. Akt. I, S. 308; vg l. dazu E inleit. S. 6; ferner U rk. u. Akt. XV, S. 231 (E inleit.).
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alle Ursache, dem Kurfiirsten fur sein E intreten dankbar zu sein. Im Interesse Johann 
Kasimirs w irkten auch der franzosische und der schwedische Gesandte.1)

Prinz Karl liess bis zum letzten Augenblick nichts unversucht, um seine Wahl 
zu erreichen; so bot er Hoverbeck 2000 Dukaten, damit er ihm die Stimme des Kur- 
flirsten verschaffe.2) Die Litauer gaben schliesslich die E rk larung  ab, dass sie, falls von 
den Polen nicht der Prinz Johann Kasimir gewahlt wiirde, diesen zu ihrem Grossfiirsten 
wahlen wiirden. Sie hofften, dass auch das polnische Preussen sich an sie anschliessen 
wiirde;3) in der Tat erk larte  sich der Bischof von Erm land im Namen der ganzen Provinz 
fiir Johann Kasimir.4)

In seiner Hoffnung auf die Hilfe des Auslandes sah sich Johann Kasimir nicht 
getauscht. Der papstliche Nuntius verhielt sich allerdings neutral; fiir ihn stimmten aber 
der kaiserliche und der franzosische Gesandte; der schwedische Gesandte gab anfangs 
keinem von beiden Prinzen den Vorzug, bis ein Brief der Konigin Christine eintraf, in 
welchem die Wahl Johann Kasimirs empfohlen w urde.5)

Der Kurfiirst hatte gewiinscht, dass Hoverbeck, um den Anschein der Wahł- 
beeinflussung zu vermeiden, die Stande moglichst spat von seiner Stellungnahme offiziell 
in Kenntnis setzte. E rst am 6. November, nachdem er inzwischen ein kurfiirstliches 
Beglaubigungsschreiben erhalten hatte, machte Hoverbeck den Standen feierlich seine 
,, Proposition". “) Ihm und seinem Amtsgenossen von Oelschnitz wurde dabei viel Ehre 
erwiesen. Sie wurden durch einen Senator im Wagen des Krongrossm arschalls, von 
Kosaken und Dragonerkom pagnieen begleitet, abgeholt, und dann ebenso nach ih rer 
W ohnung zuriickgebracht. Auch w ahrend der Sitzung wurden sie mit ausgesuchter 
Hoflichkeit behandelt, und als Hoverbeck sprach, horten die Stande mit Ehrerbietung 
zu. Der Name Johann Kasimirs wurde dabei von Hoverbeck nicht genannt, ,,damit man 
mit unzeitigem Vorgriff die Stande nicht offend.irte".5) Der W ortlaut der Proposition 
liess aber keinen Zweifel aufkommen, wer gemeint sei, denn Hoverbeck riet, einen Konig 
zu wahlen, der dem verstorbenen Konig in Bezug auf Lebensalter, Kriegserfahrung und 
Verdienste um die Krone am nachsten steheA)

Endlich kam zwischen den beiden Prinzen ein Vergleich zustande. Johann 
Kasimir versprach, seinem Bruder zwei Abteien bei den Standen auszuwirken und 
900 000 fl. zu zahlen. Prinz Karl Ferdinand tra t zuriick und empfahl am 14. November 
den Standen, seinen Bruder zu wahlen.:’)

Am 17. November fand die Wahl statt. Der Wunsch des Kurfiirsten, der sich 
in Kleve aufhielt, dass der W ahltag bis zu seiner Riickkehr nach Preussen verschoben 
wiirde, hatte namentlich mit Riicksicht auf den Kosakenkrieg nicht erfiillt werden 
konnen.’”) Wie vorauszusehen war, wurde Johann Kasimir gewahlt.

') Hoverbeck an den Kurf., 23. Oktober 1648. Urk. u. Akt. I.
5) Andreas Adersbach an den Kurf., 24. Okt. 1648. Urk. u. Akt. I.
•’) Ders. an den Kurf., 31. Okt. 1648. Urk. u. Akt. 1.
4) Lengnich, a. a. O., Bd. VII. S. 34.
5) Eb. S. 32.
") Hoverbeck an den Kurf., 7. Nov. 1648. Urk. u. Akt. I.
:) Urk. u. Akt. I, S. 324 oben.
s) Lengnich, a. a. O., VII, S. 32.
") Eb. S. 33.

'*) Hoverbeck an den Kurf., 24. Okt. 1648. Urk. u. Akt. I.
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D er b ran d en b u rg isch e  G esand tschaftssekretar A ndreas A dersbach iib erre ich te  dem 
E rzb ischof von Gnesen das kurfiirs tliche S uffrag ium .1) Dieser nahm  es zw ar sehr hoflich 
an, aber tro tzdem  w urde die A ngelegenheit n ieh t zu r volligen Z ufriedenheit des Kur- 
fiirsten  erled ig t, denn die S tande verw eigerten  die A usstellung einer Bescheinigung iiber 
die M itw irkung des K urfu rsten  bei der W ahl und auch die A ufnahm e des ku rfiirs tlichen  
Votum s in  die Acta In te rreg n i, welche gedruck t werden so llten .2) Die A usstellung der 
B escheinigung setzte H overbeck durch, aber n icht den anderen  P unk t. E r  m usste sich 
d a rau f beschranken , eine P ro testa tio n  dagegen einzureichen. Die A nnahm e des Votums 
durch  den E rzb isch o f von Gnesen stellte er darin  in k lu g er Weise ais eine ganz bekannte 
Tatsache hin  und  rich te te  den P ro test somit n u r gegen den Beam ten, der das Votum 
nich t in die Akten aufgenom m en hatte .

E rs t nach m annigfachen Bem uhungen erre ich te  es H overbeck m it H ilfe des Kron- 
grosskanzlers, des F iirsten  Ossoliński, dass der P ro test angenom m en w u rd e .3) Um die 
K anzleibeam ten zur A nnahm e zu bew egen, suchte Ossoliński sie zu iiberzeugen, 
dass doch n ich ts davon abhange, und er gebrauch te dabei die fiir den K urfu rsten  wenig 
schm eichelhafte W endung, dass „ fle re  et p ro tes ta ri einem jeden fre is tan d e“ .

Auch der u rsp riing liche W ortlau t des Schreibens, in welchem die S tande dem 
K u rfu rsten  von der erfo lg ten  Konigswahl offiziell M itteilung m achten, en tsp rach  n icht 
den W unschen H overbecks. Es hiess in diesem Schreiben, die W ahl sei geschehen ,,iux ta  
desiderium  S eren ita tis  V estrae“ . Z ur R echtfertigung  dieser W endung w urde angefiihrt, 
dass m an sich in dem Schreiben an Kaiser und P apst derselben W orte bedient habe. 
H overbeck aber legte gerade d a rau f W ert, dass der K urftirst in bezug auf die Konigs
w ahl n icht den ausw artigen  F iirsten  gleichgestellt wlirde; es sollte vielm ehr in dem 
Schreiben zurn A usdruck kom men, dass er ein entscheidendes W ort in dieser Angelegenheit 
gesprochen habe, und so bestand er darauf, dass an d ieser Stelle der Text v e ran d ert und 
der A usdruck ,,ad  m entein S eren ita tis  V estrae“ g eb rau ch t w urde .4)

Am 15. F eb ru a r 1649 fand der B elehnungsakt s ta tt. Der K urfiirst w urde durch  
K reytz, H overbeck und Oelschnitz vertre ten , wie er es schon am 24. Dezem ber 1648 an- 
geo rdnet hatte . Der Konig wollte zeigen, dass er dem K urfursten  fiir seine Bem iihungen 
in der W ahlangelegenheit d an k b ar sei, und so sorg te er dafiir, dass den Gesandten alle 
erdenklichen  E h ren  erw iesen und ebenso dem iitigende Zerem onien nach M oglichkeit ver- 
m ieden w u rd en .6)

T rotz dieses Entgegenkom m ens des Konigs und  auch des K rongrosskanzlers, des 
F iirsten  Ossoliński, h a tte  H overbeck noch genug zu tun , um  m anche Schw ierigkeiten 
zu heseitigen.

So w ar von dem  M arkgrafen C hristian  W ilhelm  von B randenburg , welcher mit- 
belehnt werden sollte, keine Vollm acht eingelaufen. Der Konig sali aber wohlwollend 
d a ru b e r h inw eg.0)

') Andreas Adersbach an den Kurf., 17. Nov. 1648. Urk. u. Akt. I.
'-) Urk. u. Akt. I, S. 327 (Inhaltsangabe).
3) Urk. u. Akt. I, S. 341.
4) Urk. u. Akt. I, S. 327.
“) Hoverbeck an den Kurfiirsten, 18. Febr. 1649; Kreytz, Hoverbeck und Oelschnitz an den 

Kurf., 20. Febr. 1649, Urk. u. Akt. I.
fi) Hoverbeck an den Kurf., 18. Febr. 1649. Urk. u. Akt. I.
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Dann tra t eine Reihe von Beamten mit Geldanspriichen hervor, wie immer bei 
derartigen Gelegenheiten. Hoverbeck wahlte den Ausweg, sie teilweise mit wertvollen 
Gegenstanden sta tt m it Geld abzufinden, weil diese sich nicht so leicht taxieren liessen 
und so keine nachteiligen Prazedenzfalle geschaffen wurden. Gegen unberechtigte Geld- 
forderungen gelegentlieh der Ausstellung der Belehnungsurkunde erhob der Konig 
selbst E inspruch.

Eine Streitigkeit entstand dann noch iiber den W ortlaut der Belehnungsurkunde. 
Bei dem W orte theloneis (Zoile) war auf Befehl des Konigs das A ttribu t ,,antiquis“ hin- 
zugefiigt.1) Danach sollte dem Kurfiirsten nur die Erhebung der ,,a lten“ Zoile zustehen. 
Dieser Zusatz machte Hoverbeck mit Recht misstrauisch. Schon vor der Belehnung 
hatte er von seiten des Krongrosskanzlers den Vorwurf horen miissen, der Kurfiirst erhebe 
hohere Zoile,2) ais sie vor dem schwedischen Kriege iiblich gewesen seien, die Ab- 
schaffung der Seezulage sei somit nur zum Schein erfolgt und lediglich zu dem Zweck, 
dem polnischen Kónig seinen Anteil an den Zollen zu entziehen. Hoverbeck befiirchtete 
infolgedessen unangenehme Eingriffe der polnischen Regierung in das preussische Zoll- 
wesen. E r nannte den Zusatz ganz iiberfliissig, da der Kurfiirst keine Neuerungen ein- 
gefiihrt habe und erreichte auch, dass er weggelassen wurde.

Trotzdem der Konig personlich auf jeden Geldanspruch verzichtete, beliefen sich 
die Kosten der Gesandtschaft und der Belehnung immer noch auf mehr ais 100 000 fi.1*)

Aber es war dafiir auch etwas erreicht worden. B randenburg war in wurdiger 
Weise vertreten  worden, die Belehnung war ohne Aufscliub und ohne erhebliche Schwięrig- 
keiten vor sich gegangen, und man hatte auch fiir die Zukunft m anches Zugestandnis 
erlang t.4)

*) Urk. u. Akt. I, S. 341.
-’) Urk. u. Akt. I, S. 335.
3) Urk. u. Akt. I, S. 328, vgl. auch eb. Anm. 1.
4) L. v. Baczko sagt a. a. O., Bd. Y, S. 167, es seien dem brandenburgischen Gesandten

,,ein paar Kniebeugungen erlassen und einige Ehrenbezeugungen mehr eingestanden“ worden, allein
dies sei ,,in der Tat zu teuer bezahlt11 worden. Dass man dieses Urteil heute ais schief bezeichnen
m uss, geht, w ie ich glaube, aus meiner Darstellung hervor. — Die obigen Worte Baczkos schliessen
sich eng an Pufendorf, a. a. O. III, 27 an: ,, . . . quibus (soil, legatis) eo actu duae priores in- 
geniculationes in honorem Electoris rem issae sunt“ . — Baczko macht iibrigens, auf Pufendorf gestiitzt,
die unrichtige Angabe, der Konig habe bei der Belehnung 90000 fl. erhalten, so dass die Gesamt-
kosten gegen 200000 fl. betragen hatten. (Ygl. Urk. u. Akt. I, S 328, Anna. 1.) — Uber die geschickte
Politik Hoverbecks wahrend des Interregnum s vgl. das anerkennende Urteil Erdmannsdorffers, Urk. 
u. Akt. I, Einleit. S. 8 unten.



II.

Die Teilnahme des Kurfiirsten am Kosakenkriege.
W ahrend des In terregnum s droh te dem polnischen Reiclie eine grosse G efahr 

von seiten der verein ig ten  Kosaken und T ata ren . Die Kosaken, welche bis dahin u n ter 
polnisclier B otm assigkeit gestanden  hatten , w aren m it ih re r  L age seit langer Zeit un- 
zufrieden  und h a tten  sicli schon zu Lebzeiten des Konigs W ladislaus erhoben und m it 
den T a ta ren  v e rb iin d e t.1) Am 15. A pril und am 26. Mai 1648 hatten  sie dem polnischen 
H eere erheb liche N iederlagen beigeb rach t.2)

Am 8. Ju n i rich te te  der E rzbischof Lubieński von Gnesen an den K urfiirsten  die 
d ringende B itte, einige Kom pagnien zu Hilfe zu schicken.3) Diese B itte w iederholte er 
am  1. O ktober, nachdem  die Kosaken am 23. Septem ber bei Pilaw ice gesiegt und auch 
das polnische L ager e ro b ert ha tten .4)

D urch die L eh n sv ertrag e  w ar der K urfiirst n u r zu einer sehr germ gen  H ilfeleistung 
verp flich te t, nam lich zu r S te llung  von 100 R eitern , und ih ren  U n terhalt liatte er n u r so 
lange zu bestre iten , als sie innerhalb  der Grenzen des H erzogtum s d ien ten .5) E ine so 
geringe U nterstiitzung  w ar durchaus niclit zeitgemass; 100 R eiter bedeuteten  fu r die 
polnische Armee, die ja g erade eine gute und num erisch verhaltn ism assig  starke  R eiterei 
hatte,*’) aussero rden tlich  wenig.

Die Geheimen R ate rie ten  dem K urfiirsten sehr eindring lich , sich lediglich an 
seine L ehnsverpflich tungen  zu halten , wie ja auch K urfiirst G eorg W ilhelm einst dem
Konig von Polen n u r 100 R eiter zu Hilfe geschickt habe.

In  einem  ausfiihrlichen G u tach ten 7) sprachen  sie sich fur m oglichste N eu tra lita t 
aus. F iir das H erzogtum  P reussen  bestehe vorliiufig noch keine grosse Gefahr. Viel
schlim m er stelie es z. B. urn Pom m ern und die U ckerm ark, wo noch schwedische T ruppen
lagen. In  Polen sehe m an frem de T ruppen iiberhaup t n icht gern . Man wiirde, falls der
K urfiirst etwa m ehrere R egim enter nach Polen schickte, dieser schnell m iide w erden, und 
der K urfiirs t m iisste sie bezahlen. U berdies w iirden die anderen  M achte noch m isstrauisch 
werden und glauben, der K urfiirst wolle die Polen gegen sie un terstiitzen  u n ter dem 
Vorw ande, n u r in den K osakenkrieg einzugreifen.

0 fiber dieses Biindnis und die Lage der Kosaken vgl. Lengnich, a. a. O., VII, S. 2.
2) Urk. u. Akt. I, S. 254, Anm. 2.
s) Urk. u. Akt. I, S. 251.
4) Herrmann, Geschichte des russischen Staates (Gesch. d. europ. Staaten, herausgegeben 

von Heeren u. Ukert), III, S. 622. — Eine kurze Darstellung der Werbung und des Krieges findet 
sicli in Urk. u. Akt. XV, Einleit. S. 232.

5) Urk. u. Akt. I, S. 260, Anm. 1.
“) Urk. u. Akt. I, S. 358, Anm. 2.
7j Urk. u. Akt. I, S. 258, 21. Juni 1648,
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tib e r  diesen letzten  P u n k t ausserten  die Geheimen R ate sich ausfiih rlicher in 
einem  w eiteren G u tach ten 1) vom 13. O ktober 1648. Sie besprachen  d a rin  das V erhaltn is 
zwischen Polen und Schweden und kam en zu dem E rgebn is, dass die Schweden nach 
dem Abschluss des w estfalischen F riedens sehr le icht einen K rieg m it Polen beginnen 
konnten. Alte S tre itp u n k te  seien vorhanden , und der Z eitpunk t sei fiir Schweden be- 
sonders glinstig , denn einm al h a tten  sie doch noch T ruppen  in  Bohmen, und  sie w iirden es 
doch vorziehen, diese gleich nach Polen zu fiihren, als spater, falls der K rieg  aufgeschoben 
w iirde, neue W erbungen zu veransta lten . F e rn e r sei Polen gegenw artig  durch  den 
K osakenkrieg in  e iner schlim m en Lage, welche die Schweden doch leicht benutzen  konnten. 
In  einen  schw edisch-polnischen K rieg w iirde der K urfu rst in viel hdherem  Masse hinein- 
gezogen w erden, wenn er den polnischen Konig iiber seine L ehnspflicht h inaus un ter- 
stiitzte . E r  miisse sich also h iiten, die Schweden m isstrauisch zu m achen; e r habe viel- 
m ehr alle U rsache, gu te B eziehungen zu ihnen zu pflegen.

Man m uss dem Geheimen R at G erechtigkeit w iderfahren  lassen und zugeben, dass 
seine vorsich tige P olitik  der F inanzlage B randenburgs en tsp rach  und auch die Moglich- 
keiten  der ausw artigen  Politik  in B etrach t zog. Aber dem  ta tk ra ftig e n  jungen  K urfiirsten  
geniigte eine solche P olitik  n icht. N ur u ngern  hiess e r ein L ehnsm ann des polnischen 
Konigs, und deshalb wollte er diesm al iiber seine L ehnsverpflich tung  weit hinausgehen; 
die Polen sollten ihn als einen w ertvollen  Verbiindeten schatzen le rn en .2) W enn er ihnen 
aber w irklich  helfen wollte, dann  m usste er vor allem Fussvolk schicken.

Zum  Schutze des H erzogtum s Preussen  und besonders der Festungen  P illau  und 
Memel en tsand te der K urfu rst 4 K om pagnien u n ter dem Befehl des O berstleu tnan ts 
von A rnim . Da er aber m it R iicksicht auf den dam als noch unsicheren  Ausgang der 
w estfalischen F riedensverhand lungen  B randenburg  n ich t ganz von T ruppen  entblossen konnte, 
entschloss e r sich im Ju li 1648, im  H erzogtum  8 Kom pagnien zu Fuss zu je 150 Mann 
u nd  8 R eiterkom pagnien zu je 100 Mann anw erbeti zu lassen .8)

Die W erbung und F u h ru n g  des Fussvolkes sollte der G eneralm ajor C hristoph 
von H uw ald iibernehm en, m it dem der K urfu rst bald in U n terhand lungen  tra t ,  die der 
R eiter zunachst die O berstleu tnan ts von der M arwitz und von der Osten. H uw ald blickte 
dam als bereits auf ein bew egtes Leben zuriick. E r  stam m te aus Sachsen, h a tte  zwolf 
J a h re  lang  den Schweden K riegsdienste geleistet und k iirzere Zeit im  D ienste K ursachsens 
und d a rau f der S tad t Danzig g estan d en .4)

Die einzelnen V erhandlungen  iiber diese W erbung zeigen uns deu tlich , m it wie 
g erin g en  Summ en der K urfu rst zu w irtschaften  gezw ungen w ar, und  m it welcher Umsicht 
u nd  Sorgfalt e r seine A nordnungen tra f . Z ur Deckung der W erbungskosten  sollte im 
H erzogtum  Preussen  eine G rundsteuer von 1 fl. fiir die preussische H ufe ausgeschrieben

') Protokolle und Relationen, Bd. IV, S. 137.
2) Vgl. Urk. u. Akt. I, Einleit. S. 9.
3) tiber die Werbung vgl.: Der Kurf. an die Oberrate, 18. Juli 1648. — Der Kurfurst an den 

Generalmajor von Huwald, 18. Juli 1648, Urk. u. Akt. I. — tiber die Sendung Arnims vgl. auch 
Prot. u. Relat. IV, S. 106. — In dem sonst doch sehr ins einzelne gehenden Werke von Stuhr: 
„Brandenb.-Preuss. Kriegsverfassung zur Zeit Friedrich Wilhelms, des Grossen Kurfiirsten11 
(Berlin 1819) findet sich in Bd. I, S. 157 nur eine ganz kurze Darstellung dieser Werbung. Vgl. dar- 
iiber Erdmannsdórffers abfalliges Urteil. Urk. u. Akt. I, S. 9, Anm. 12.

4) Urk. u. Akt. I, S. 268, Anm. 1.
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w erden. Da aber vorauszusehen w ar, dass die E in tre ib u n g  dieser S teuer langere  Zeit 
in  A nsprucli nehm en w iirde, und die A ufstellung der T ruppen  nacli dem W unsche des 
K urfiirsten  in v ier bis sechs W ochen beendet sein sollte, ersuch te der K urfiirst den 
G eneralm ajor H uw ald, ihm  20000 R th. ais H ypothek auf 5 herzogliche P ro p ste id o rfe r 
vorzuschiessen. Dieses K apitał sollte in angem essener Weise verz inst w erden, und zw ar 
e rk la rte  sieli der K urfiirst bereit, einen Zuschuss zu zahlen, falls die E inkiinfte der ge- 
n ann ten  G iiter dazu n ich t h inreichen  sollten. 7200 R th. sollte H uw ald zu r A nw erbung 
d er F usstru p p en  verw enden - -  som it 6 R th. p ro  Mann — und  die iibrigen 12 800 R th. 
den O berra ten  aushandigen , welche die A nw erbung der R eiter bezahlen sollten. Die 
W erbungskosten der R eiterei veransch lag te  der K urfiirst auf 16 000 R th., 20 R th. pro  
M ann; seinen Z ollverw alter C hristoph Melchior h a tte  er b eau ftrag t, die fehlenden 
3200 R th. zu zahlen, sobald die beiden O berstleu tnants eingetroffen  w aren.

Das A nerbieten des K urfiirsten niochte fiir H uw ald besonders insofern etwas Ver- 
lockendes haben, ais der K urfiirs t ihm die C harge eines G eneralm ajors der F usstruppen  
v ersp rach  und die W erbung von w enigstens 4000 Mann zu Fuss in Aussicht stellte. 
H uw ald w ar bereit, die W erbung zu iibernehm en. Bei B esichtigung der P ro pste ido rfe r 
h a tte  er a llerd ings gefunden, dass diese die Zinsen von n u r etwa 12 000 R th. e inbringen 
konnten; tro tzdein  wollte er aucli die iibrigen 8000 R th. vorschiessen.

Sehr h inderlich  w ar in dieser Angelegenheit der W id ers tan d  der Oberriite, welche 
einseitig  die In teressen  des H erzogtum s Preussen v e r tra te n ; etw as anderes konnte m an 
dam als von einem stiindischen Regierungskollegium  aucli kaum  erw arten . Sie m achten 
geltend , dass eine llu fen s teu e r von 1 fl. m onatlich n icht einm al zur Deckung der U nter- 
haltungskosten  fiir 1200 Mann hinreichen  wiirde, zum al n u r etwa 25 000 Hufen fiir die 
B esteuerung in B etrach t kam en. Der K urfiirst moge also w enigstens auf die Anwerbung 
der R eiter verzich ten , da die Polen an solchen docli keinen M angel fla tten .1) Sie be- 
gniig ten  sich n ich t dam it, den K urfiirsten  m it d e ra rtig en  B itten  und V orstellungen zu 
bestiirm en, sondern  leisteten  bei der W erbung passiven W iderstand , indem  sie Huw ald 
in keiner W eise un terstiitz ten , so dass dieser sich beim  K urfiirsten  beschw erte .2)

Es niitzte wenig, dass der K urfiirst die O berra te  w iederholt zurechtw ies und 
ihnen  die V ersicherung gab, dass er sie zu r Rechenschaft ziehen w iirde, falls durch  ihre 
Schuld  das H erzogtum  P reussen  in Gefahr kommen so llte .3)

Schliesslich gab  der K urfiirs t nach und e rk la rte  sich am  3. O ktober m it der An
w erbung  von 5 R eiterkom pagnien  zu je 100 Mann s ta tt der gep lan ten  8 Kom pagnien 
e inverstanden .4) Den Befehl iiber diese 5 Kom pagnien sollte der O berstleu tnan t von der 
Osten iibernehm en. Die W erbung ging, wie zu erw arten  w ar, sehr langsam  von statten . 
Die O b erra te  verfu h ren  nach dem U rteil des K urfiirsten  „fah rlassig  und k a lts in n ig " ,5) 
obgleich  sie den Anschein zu erw ecken suchten, ais ob sie die Befehle des K urfiirsten  
ausfiih rten .

*) Die Oberrate an den Kurf., 18. Aug. 1648. Urk. u. Akt. I.
5) Christ. v. Huwald an den Kurf., 23. Aug. 1648 (Auszug). Urk. u. Akt. I.
s) Der Kurf. an die Oberrate, 5. Sept. 1648. Urk. u. Akt. I. — Der Kurf. an die Oberrate, 

18. Sept. 1648. Eb. S. 281.
4) S. die kurze Inhaltsangabe mehrerer Schriftstiicke in Urk. u. Akt. I. S. 282.
5) Resolution des Kurf., 21. Nov. 1648. Urk. u. Akt I, S. 316.
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Die preussischen Stan de verfuhren weniger vorsichtig; sie verweigerten hartnackig  
jede Geldbewilligung zum Zwecke der W erbung und beriefen sich auf kurfiirstliche 
Reverse von 1633 und 1644, nach welchen in Preussen keine Truppen ohne Einwilligung 
der Stiinde geworben oder unterhalten werden soliten, am wenigsten auf Kosten der 
Stande se lbst.1)

Im November hatte Huwald erst 8 Kompagnien geworben; erst um Mitte F ebruar 
1649 waren 12 Kompagnien wirklich beisammen.2) Im Februar befahl der Kurfiirst, die 
W erbung der Reiter einstweilen einzustellen, und im Marz wies er von der Osten an, die 
geworbenen wieder zu entlassen.3)

An den Reitern scheint dem Konig schon mit Riicksiclit auf die hohen Kosten 
nicht viel gelegen zu haben.4) Um so grosseren W ert legte er aber auf die deutschen 
Fusstruppen. Indes verzogerte sich ihre Ubernahme in polnische Dienste durch m ehrere 
Umstande. Schuld daran war zunachst der schwerfallige polnische Geschaftsgang, da 
der Konig sich mit den Standen einigen musste.

Aber auch in Preussen war der Geschaftsgang sehr umstandlich, da doch auch 
die Oberriite reg ierten ,3) so dass der Konig manchmal nicht wusste, ob er sich an diese 
oder an Hoverbeck ais den Beauftragten des Kurfursten halten sollte. Der Kurfiirst 
residierte damals in Kleve; ehe in irgend einer Einzelfrage seine Entscheidung eingeholt 
war, verging natiirlich geraume Zeit. Der etwas reizbare Konig glaubte initunter an 
absichtliclie V erschleppung/1) besonders von seiten der Oberrate, und dieser Argwohn 
war ja auch berechtigt. So drohte die Truppenangelegenheit eine nachhaltige Ver- 
stimmung zur Folge zu haben, wenn auch die Drohung des Konigs, er werde polnische 
E inquartierung  nach Preussen legen,7) nicht sehr ernst zu nehmen war.

Langere Verhandlungen entstanden dann naturgem ass iiber die von den Polen 
zu zahlende Entschadigung.8) Die polnische Regierung wollte keine andere Entschadigung 
bewilligen, als den Erlass einer ordentlichen und einer ausserordentlichen Jahresabgabe 
— zusammen 60 000 fl. 20000 Rth. In Anbetracht der hohen Werbungs- und Unter- 
haltungskosten, die das Huwaldsche Regiment verursacht hatte, war diese Summe sehr 
gering. Nach der Rechnung, welche die Oberrate am 29. Juli 1649 ablegten, betrugen 
die Ausgaben fur die verschiedenen Truppenteile gegen 100 000 Rth. Mit 20 000 Rth. 
konnte sich der Kurfiirst somit nicht ohne weiteres einverstanden erklaren; er verlangte 
„zum wenigsten 4 Annua“ , also die doppelte Summe. Bis zum Ende des Jahres 1649 blieb 
die Entschadigungsfrage unerledigt.

') Urk. u. Akt. XV, S. 342, 343.
■) Urk. u. Akt. I, S. 348. — Die K om pagnie ist an d ieser S telle zu 100 Mann gerechnet, 

w ahrend sie u rspriing lich  150 Mann stark sein  sollte. H uw alds R egim ent hatte nur 1200 Mann. 
V gl. dariiber Urk. u. Akt. I, S. 358, Anm. 2.

*) Urk. u. Akt. I , S. 282. — E s is t  zu beachten, dass d iese R eiterkom pagnien m it den ver- 
tragsm assigen  100 R eitern, w elche der R ittm eister A chatius von Brandt anw arb und nach P olen  fiih rte , 
nichts zu tun haben. V gl. Urlt. u . Akt. I, S . 350, Anm . 1.

4) Urk. u. Akt. I, S. 343.
*) Vgl. Urk. u . Akt. I, E inl. S 7.
“) A ndreas A dersbach an den K urf , 14. Mai 1649. U rk. u. Akt. I.
'•) Urk. u. Akt. I , S. 345, 349.
s) U ber d iese F rage v g l. die kurze Inhaltsangabe einer Reihe von Schreiben . U rk. u .  

Akt. I, S . 349, 350.
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Inzw ischen h a tten  die Polen m it den Kosaken den F rieden  von Z borow 1) geschlossen. 
Da die G efahr fiir Polen je tz t als beseitig t gelten konnte, so r ie t  H overbeck dem K urfursten  
m it Recht, lieber auf seine F o r derung zu verzichten , da keine A ussicht sei, m elir als die 
g enann ten  60000 fl. zu erhalten . E r  spracli sogar die B esorgnis aus, dass ,,d u rch  
w eiteres Suchen auch das bereits gew illigte s tr ittig  gem acht, wo niclit g a r fiber einen 
Flaufen d iirfte gew orfen w erden“ . Der K urfiirst befolgte diesen R at und gab am  1. Ja- 
n u a r 1650 die E rk la ru n g  ab, dass er ,,Ih r  Kdnig. Maj. und der Kron zu sonderbaren  
E h ren  sothane F o rd eru n g  wollte schwinden lassen“ .

Es ist h ier n ich t der O rt, den V erlauf des K osakenkrieges im  einzelnen zu er- 
zahlen, doch soli an dieser Stelle die Teilnahm e der deutschen T ruppen  an diesem 
Kriege, iiber welche, wie E rd m an n sd o rffe r b e rv o rh eb t,2) die polnischen G eschichtsschreiber 
vo llstandiges Stillsehw eigen beobachten, n icht unerw ahnt bleiben. Im  Jun i 1649 hatte  
H uw ald sein R egim ent nach Polen g efiih rt.3) E r  schloss sich einer E n tsatzarm ee an, 
welche Konig Jo h an n  K asim ir nach Z b a raz4) liihrte , wo die polnische H auptarm ee von 
Kosaken und T ata ren  eingeschlossen worden w a r.5) H uw alds 1200 Mann starkes Re
g im ent bildete einen im m erhin  ansehnlichen B ruchteil der F u sstru p en  Johann  K asim irs, 
die sich auf 6290 Mann beliefen .t;) Am 15. August fand die Schlacht bei Zborow s ta t t .7) 
Die T ata ren  begannen m it einem  unverm uteten  A ngriff, so dass im polnischen H eere 
grosse V erw irrung  en tstand . Huw alds T ruppen eroffneten ein sehr w irksam es Feuer, 
zum al ih r  F iih rer, soweit es in der E ile nioglich w ar, m it g ro sser Umsicht eine B rust- 
w ehr aufw erfen liess. Am nachsten  Tage half eine kleine deutsche Schar das S tadtchen 
Zborow  tap fe r verte id igen . Auch die bereits erw ahnten 100 preussischen R eiter u n ter 
R ittm eister von B ran d t kam pften  tap fe r mit.

Am 20. A ugust kam  dor oben erw ahnte F riede von Zborow zustande, in welchem 
Konig Jo h an n  K asim ir grosse Zugestandnisse machen m usste .8) Dass der Krieg fu r Polen 
so tra u r ig  endete, w ar auf die U berm acht der Feinde, aber auch auf die U nordnung des 
polnischen H eeres zuruckzufuhren .

E inen g re ifb aren  E rfo lg  h a tte  die Politik des G rossen K urfu rsten  in dieser Be- 
ziehung som it n ich t erzielt. Indes d arf m an ih re  B edeutung n ich t allein danach beur- 
teilen . E s handelt sich h ier v ielm ehr um einen denkw iirdigen V ersuch, in die osteuro- 
paischen V erhaltn isse einzugreifen . Dass dieser V ersuch sclieiterte, lag teils an dem 
W iderstreben der O berra te  — der Krieg hatte  v ielleicht docli einen anderen  A usgang 
gehab t, wenn H uw ald m it m ehreren  tausend  Mann auf dem K riegsschauplatz erschienen 
w are — teils an anderen  U m standen, die ausserhalb  jeder B erechnung lagen.

') Im ostl, Galizien. w.-n.-w. von Tarnopol.
*) Urk. u. Akt. I, Einleit. S. 9.
3) Hoverbeck an die Oberrate, 17, Juni 1649. Urk. u. Akt. I.
4) N.-o. von Tarnopol.
5) Urk. u. Akt. I, S. 358, Anm. 1.
6) Eb. Anm. 2.
7) Andreas Adersbach an den Kurf., 1. Sept. 1649. Urk. u. Akt. I.
s) Die Bedingungen s. bei Herrmann, a. a. O., I l l ,  S. 623 ff.
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I. Die allgemeine Let]rVerfassung in der Sc^ule.

1. Lektionstabelle.

U nterrichts -

Gegenstande

W o chen tl ich e  Unterrichtsstunden in

Sum me
Via Vlb Va Vb IV Ulll 0111 Ull Oil Ul 01

| ka tho lisch  . 3 2 2 i 2 2 2 2 15
R e lig io n  [ evangelisch . 3 2 2 2 2 11

1 jiid isch 2 2 1 6
Deutsch und Geschichts-

e rzah lungen  . . . . 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 32
L a te in  . . . . . . . 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 84
G r ie c l i is c h .............................. — — — — 6 f, 6 6 6 6 6 42
Franzosisch — — — — 4 2 2 3 3 3 3 20
E ng lisch  j .................. — — — — — — — — 2 2 4
H ebra isch  [ w a h lfre i . — — — — — : — — 2 2 4
P o ln isch  1 ....................... — — — 2 2 4**

Geschichte ........................ . — — — 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 17
E rd ku n d e  ........................ o 2 2 2 2 1 1 1 1 - 1 - 1 - 13
Rechnen und  M athem atik 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 42
N a tu rbeschre ibung • 2 2 2 2 2 2 — - - _ — — 12
P hys ik , E lem ente der

Chemie und M inera log ie — — — — --  | -- 2 2 2 2 2 10
Schreiben .............................. 2 2 2 2 2 — — — 10
Zeichnen . . . . . . — — 2 2 2 ; 4*** 2 2 14
G e s a n g .................................... 2 2 3 7
T u rn en  ................................... 2 2 3 3 ' 3 3 3 3 3 u 1* 26

* F i ir  V o r tu rn e r . ** W u rde  n ic l i t  e r te ilt .  
*** In  zwei A b te ilu ng en  zu je  2 Stunden.
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A ufgaben zu  den schriftlichen A rbeiten im D eutschen in:
01. Wie ist in den Gedichten „Die Teilung der E rde“ und „Der Sanger** der

Unterschied der realistischen und poetischen W eltanschauung dargestellt? — Dem Un-
gliick ist die Hoffnung zugesendet, Furcht soil das Haupt des Gliicklichen umschweben; 
denn ewig schwanket des Geschickes Wage. (Klassenaufsatz.) „Solche Schufte, die sicJi
unterstehen konnen, den Oktavio einen Ruben zu nennen.“ Goethe an Schiller, 
6. Marz 1799. — Macht Wallenstein das stolze W ort an sich wahr: „Nacht muss es sein, 
wo Friedlands Sterne strahlen**? — W aruin sucht Emilia Galotti den Tod? — Zur 
Auswahl: a) Vorzuge und Gefahren der Einsamkeit. Im Anschluss an Goethes Tasso, 
b) Die Zeit ist ein w undertat’ger Gott. (Klassenaufsatz.) — Tasso und Sappho. Nach
Goethe und G rillparzer. — Prufungsaufsatz.

Ul.  Ich sinne dem edeln, schreckenden Gedanken nach, deiner wert zu sein, 
mein Vaterland. (Klopstock.) — Warum durfte wohl Vergil, nicht aber Agesander den 
Laokoon schreiend darstellen? — Mit welchen Grunden weist Iphigenie des Thoas 
W erbung zuriick? (Klassenaufsatz.) — D ie  .Entwickelung der Kultur aus dem Ackerbau.
— W odurch wird Hamlet zur Tat angespornt, und warum zogert er? (Klassenaufsatz.)
— Welche Vorteile gewahrt die Erlernung fremder Sprachen? Gute Bucher sind gute 
Freunde. (Klassenaufsatz.) — Charaktei'istik der Medea in G rillparzers Trilogie „Das 
goldene Vlies.“

Oil .  Welche Umstande haben den Sturz Napoleons I. herbeigefuhrt. — Durch 
welche Charaktereigenschaften erweckt Siegfried in so hohem Masse unser Mitgefiihl ? 
(Klassenaufsatz.) — Ferro  nocentius aurum. (Klassenaufsatz.) Charakteristik Hartm uts.
— W alter von der Vogelweide in seinem Verhaltnis zu Kaiser und Reich. — Der Mensch 
bedarf des Menschen. (Klassenaufsatz.) — Weshalb ist in R ichard W agners Meistersingern 
nicht W alter von Stolzing, sondern Hans Sachs als die H auptperson anzusehen? — Not 
entwickelt Kraft. (Klassenaufsatz.)

Ull .  Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. — Welche Mittel wendet 
Schiller an, um seinen Tell nicht als M e u c h e lm o r d e r  erscheinen zu lassen? (Klassenaufsatz.)
— O, eine edle Himmelsgabe ist das Licht des Auges! Verbunden werden auch die 
Schwachen machtig, — der Starke ist am machtigsten allein. (Klassenaufsatz.) - Mit 
welchem Rechte kann Johanna behaupten, Gott habe stets den H irten gnadig sich er- 
wiesen? — Vater Thibaut. (Klassenaufsatz.) — Verdienst der Dichter der Freilieitskriege 
um des Vaterlandes Rettung. — Nachtliche Feuersbrunst. (Nach der Schilderung in 
Schillers Lied von der Glocke.) (Klassenaufsatz )

A ufgaben fur die A biturienten.
Michaelis 1909.

D e u t s c h e  r  A u f s a t z :  Wie lost Schillers Jungfrau  von Orleans, wenn sie 
auch auf ihrem Wege strauchelt, die ihr gestellte Aufgabe?

M athematische A ufgaben.
1. G e o m e t r i e :  Ein Dreieck zu konstruieren aus der Summe der 3 Seiten, 

dem Radius e des eingeschriebenen und dem Radius e c des die Grundlinie c von aussen 
beriihrenden angeschriebenen Kreises.



2. T r i g o n o m e t r i e :  Zur  B erechnung eines D reiecks ist der R adius r  des 
um  das D reieck beschriebenen Kreises, die D ifferenz der H ohenabschnitte auf der G rund- 
linie p-q und der W inkel an der Spitze r gegeben. r  =  30, p-q =  30, z =  80° 20 '.

3. A l g e b r a :  Der H olzbestand eines W aldes w ird gegenw artig  auf a m 3 ge- 
schatzt. W enn nun ein jah rlich e r Zuwachs von p %  sta ttfindet, am  E nde eines jeden 
Jah re s  aber auch b m 3 geschlagen w erden, wie gross ist der B estand nach 20 Ja h re n ?  
a =  50 000, p -= 2 */2, b =  859.

4. S t e r e o m e t r i e :  E in g ra d e r M etallkegel m it g leichseitigem  A chsenschnitt 
und dem G rundkre israd ius r  w ird in einen g raden  C ylinder m it quadratischem  Achsen
sch n itt um gegossen. Wie g ross ist die H ohe und M antelflache des C ylinders? r  =  5.

Ostern 1910.

D e u t s c h e r  A u f s a t z :  Der Schule w ahnę niem als dich entw achsen, sie 
setzet sich durchs ganze Leben fort.

N ath em atisch e  Aufgaben.
1. G e o m e t r i e :  E in  D reieck zu konstru ieren  aus der Summę zweier Seiten 

v erm in d ert um  die d ritte  a +  b — c, dem der d ritten  Seite gegenuberliegenden W inkel r  
und dem R adius e c des dem D reieck angeschriebenen Kreises, welcher die d ritte  D reiecks- 
seite von aussen beriih rt.

2. T r i g o n o m e t r i e :  Zwei P unk te  A und B sind auf der O berflaehe d er 
E rdkugel durcli die geographische Liinge und B reite '■ und <v r, bestim m t. E s ist der 
kiirzeste W eg zwischen den beiden Or ten zu berechnen, wenn der R adius der E rd k u g e l

r  =  6370 km  gegeben w ird. J ostlicher Lange, | - 4 0 0 3 5 ' { nor dlicher B reite.

3. A l g e b r a :  Die Quersum m e einer dre istelligen  Zahl, dereń  Z iffern  eine 
arithm etische Reihe bilden, b e tra g t 21; das P ro d u k t aus der e rsten  Z iffer und aus der 
Summę der beiden letzten  Z iifern  be trag t 80. W ie g ross sind die Z iffern und wie lau te t 
die Z ah l?

4. S t e r e o m e t r i e :  E inem  regelm assigen O ktaeder mit der K ante a ist eine 
Kugel um- und einbeschrieben. Wie gross ist das Volumen der von den beiden Kugel- 
flachen begrenzten  Schale? a =  10 m.

F akultativer jiid ischer R eligionsunterricht.
Den fak u lta tiv en  jiidischen R elig ionsun terrich t e r te i l t :

1. Der R abbiner D r. Neuhaus in zwei w ochentlichen Ś tunden in I  und  II . D urch- 
genom m en w urde in II . die Ju d en  in  der Neuzeit, in  I. die Ju d en  in Babylonien.

2. H au p tleh re r H aym  in 4 wochentl. S tunden: 2 fiir I I I  und 2 fu r IV — VI. 
D urchgenom m en w urde in I I I :  Biblische G eschichte: Die R ichter, Die Konige,

P ro p h e t Jona, E sth er, Die M akkabaer. R elig io n sleh re : Die Glaubens- und P flichten-
lehre sowie ausgew ahlte Psalm en.

In  IV — V I : B iblische G esch ich te: Bis zum Tode Moses. R e lig io n sleh re : E r -
k la ru n g  des Dekalogs, die Fest- und F asttage.
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Technischer Unterricht.
a) T u r n e n :  Die A nstalt besuchten im Som m er 406, im W inter 397 Schuler.

Von diesen w aren b e f re i t :

iiberliaupt 
vom T u rn u n te rrich t

von einzelnen Ubungs- 
a rten

auf G rund arz tl. Zeugnisses 
aus anderen  G riinden

im S. 28, im W. 38 
im S. 9, im W. 12

im S. — im W. —

zusam m en 
also von der Gesam tzahl der 

Schuler

im S. 37, im W. 50 

im S. 9,11 % , im W . 12,59 % .

im S. — im W. —

Es bestanden  bei 11 g e tren n t zu u n terrich ten d en  Klassen 9 T u rn ab te ilu n g en ; 
zu r kleinsten  von diesen geluirten  37, zu r grdssten  61 Schuler.

Von 1 besonderen Vor tu rn e r stun de abgeselien w aren  fu r den T u rn u n te rrich t 
wochentlicli insgesam t 22 S tunden angesetzt. Ihn  erte ilten  O berlelirer Scliurm ann, Ober- 
leh re r Lange, O berlehrer Backhaus, der L ehrer am G ym nasium  W oitun und der L eh rer am 
G ym nasium  Regulski. Vom 1. Jan u a r 1910 aucli Z eichenlehrer V ockroth. Die A nstalt 
hat eine geraum ige T urnhalle  und h in ter derselben einen freien  P la tz  m it G eraten  fiir 
S o m m ertu rn en ; ausserdem  besitzt sie in der Nalie der S tad t einen grossen, schonen 
Spielplatz und einen T ennisplatz. Alles ist E igen tum  des Gym nasium s.

Abgeselien von den Ubungen und Spielen auf dem freien  P la tze  h in te r der T u rn 
halle ist im Somm er fiir jede Klasse wochentlicli 1 Spielstunde u n te r A ufsicht der Turn- 
leh re r angesetzt. A usserdem  spielen G ruppen von Schulern  auf dem P la tze freiw illig  ohne 
A ufsicht. Die verschiedenen A rten der Ballspiele sind am  m eisten beliebt. E ine 
Scliw im m anstalt ist h ier im Sommer 1894 errich te t. Seitdem  ist auch der E ifer fiir 
das Schwimmen erw aclit. F re ischw im m er: 91.

b) G e s a n g :  VI 2 S t., V 2 St. und 3 allgem eine C horgesangstunden, zu- 
sam m en 7 St. w.

c) F a k u l t a t i v e s  Z e i c l i n e n :  An den in  einer A bteilung gegebenen 2 wochent- 
liclien fak u lta tiv en  Zeichenstunden fu r II  und I nalnnen im S. 3*, im  W. 3* Schuler teil.

Schriftliche Arbeiten.
Im  D eutschen w urden ausser den fiir die deutschen U nterrich tsstunden  ange- 

o rdneten  A rbeiten k u rzere  K lassenarbeiten iiber durchgenom m ene A bschnitte aus den 
a lten  Sprachen, aus der Gescliichte und E rdkunde , aus dem Franzosischen sowie aus den 
N aturw issenschaften  angefertig t.

Im  L a te in isch en : V I : wochentliche halbstiind ige K lassenarbeiten , R einschriften
ais H a u sa rb e ite n ; V wie V I: die H ausarbe iten  wechseln ab m it den K lassenarbeiten . 
I V : w ochentliche U bersetzungen ins Lateinische (Klassen- oder H ausarbeit), dazu in 
jedem  V ierte ljah re 1 schriftliche U bersetzung ins Deutsche. I l l —U II : wochentliche 
U bersetzungen ins Lateinische. In  jedem  V ierte ljah re  s ta tt  dessen eine schriftliche U ber
setzung ins Deutsche als K lassenarbeit. O i l—0 1 : 14-tagige U bersetzungen ins L atein ische 
und  in  jedem V ierte ljah re  eine U bersetzung ins Deutsche als K lassenarbeit.

*) D ie A nstalt besitzt keinen Zeichensaal.
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Im  G riech ischen : I I I —U li:  alle 8 Tage ku rze  U bersetzungen  ins G riechische
(Klassen- oder H ausarbeit); O li—O l: alle 14 Tage U bersetzungen aus dem G riechischen 
abwechselnd m it kurzeń  U bersetzungen  in  das G riechische (gewohnlich in  der Klasse.) 

Im  F ran zó sisch en : IV alle 14 Tage, U III—O l alle 3 W ochen K lassenarbeiten .

L e h r b u c h e r .
R eligion, k a th o lisch : L eh rb u ch  von D r. A rth u r Konig. K atechism us von D eharbe 

Nr. 3. B iblische G eschichte von S chuster;
ev an g e lisch : B iblische G eschichte von P reuss V I—IV, L u thers K atechism us von 

R eym ann IV —III, L ehrbuch  von H eidrich  I I —I, L u th ers  B ibelubersetzung  V I—I.
D eu tsc h : Die deutschen Lesebiicher von H opf und  P au lsiek  fiir V I—U li. Deutsche 

Sprach lehre  von v. Sanden.
L a te in isch : L at. S chulgram m atik  von M uller IV — O li. L at. G ram m atik  von 

Seyffert in  I. L at. U bungsbiicher von O sterm ann V I—I. *)
G riechisch : Griech. G ram m atik  von W endt. Griecli. U bersetzungsbuch von

W esener in II I .  Lesebuch v. W ilam ow itz-M oellendorff in O li — Ol.
F ran z o s isc h : E lem en targ ram m atik  von P lotz IV —III, Schu lg ram m atik  von

Plotz O III—I.
H ebraisch: H ebraische G ram m atik  von Vosen und  die hebraische Bibel.
G eschichte: L ehrbuch  der Geschichte von Jaen icke in IV und U III, G rundriss

der Geschichte von Piitz in O III, U li und I, Lehrbuch der Geschichte von Stein in O li.
E rd k u n d e : L eitfaden von Daniel.
M athem atik : Die L ehrbucher von L ieber und L iihm ann ( I I I—I). Die Ą ufgaben- 

sam m lung von B ardey in U III, Heis in O II I—I. 5stellige L ogarith inentafeln  von 
Schlom ilch O il—01.

R echnen: Rechenbuch von H arm s und Ivallius V I—IV.**)
P hysik  : Schulphysik von T rappe.
N a tu rb esch re ib u n g : M ethodischer Leitfaden fu r den U n terrich t in  der N atur-

geschichte von Bail.

*) F iir  O i l  und  I  ist A usgabe C bean trag t.
**) B ean trag t is t das Rechenbuch von M iiller-Pietzker, A usgabe C.

II. Aus den Verfiigungen der vorgesetzten Behorden.
10. 4 . 1909. W er das Zeugnis, welches ihm  bei einer preussischen Real- oder 

O berrealschule erte ilt w orden ist, durch  den Nachweis der fiir den E in tr i tt  in  eine be- 
stim m te Klasse einer la te in tre ibenden  hoheren L eh ran sta lt e rfo rderlichen  K enntnisse im 
Lateinischen zu erganzen  wiinscht, h a t sich u n te r V orlegung dieses Zeugnisses bei dem 
Konigl. Provinzial-Schul-K ollegium  zu rP riifu n g  zu m elden, dessen A m tsbereiche er durch  den 
W ohnort der E lte rn  oder du rch  den O rt der von ihm  zuletz t besuchten hoheren  Schule 
angehort; dabei ist bestim m t anzugeben, ob und wo er schon friiher den V ersuch gem acht 
hat, diese P riifu n g  zu erledigen. Das Konigl. P rovinzial-Schul-K ollegium  iiberw eist den 
P riifling  einer la te in tre ibenden  V ollanstalt seines A ufsichtsbezirks. Die P riifung  besteh t aus



-  9 -

einem sch riftlichen  und einem  m ilndlichen Teil. Bei der P ru fu n g  friih e re r O berrealsch iiler 
behufs F ests te llu n g  der fu r die V ersetzung in die O bersekunda eines R ealgynm asium s erfo rder- 
liehen K enntnisse in  der lateinischen S prache ist fu r ausreichend zu erachten: eine schriftliclie 
U bersetzung aus deni Latein ischen in  das Deutsche und der Nachweis der K enntnisse der 
latein ischen  E lem en targ ram m atik  im Anschluss an die m iindliche U bersetzung eines 
le ich teren  S chrifts te llers , z. B. C asars. — W ird die P ru fu n g  bestanden, so w ird  das E r- 
gobnis auf deni Zeugnisse, welches deni P riifling  bei einer preussischen Real- oder Ober- 
rea lschu le  e rte ilt w orden ist, vern ie rk t. — Die G ebiihren betragen  10 M ark und sind 
vor E in tr i t t  in  die P ru fu n g  zu zahlen.

7. 6 . 1909 . Um den L eh rern  und  Schillera katholischer Konfession aller Schulen 
den Besuch des K irchenvisita tionsgottesdienstes zu erm oglichen, soil das Fehlen derselben 
in den Schulen an dem jenigen Tage, an welchem in der P aroch ie ih res W ohnortes die 
K irchenv isita tion , sei es von deni H e rrn  Erzbischof selbst, sei es von seinem Delegaten, 
abgehalten  w ird, als en tschu ld ig t angesehen werden.

18. 10. 1909. D urch die D ip lo inprufungsordnungen der A bteilungen fu r M aschinen- 
Ingenieurw esen und E lek tro techn ik  der P reussischen Technischen Ilochschulen ist vor- 
geschrieben , dass diejenigen S tudierenden, welche sicli der H aup tpriifung  in diesen 
F iichern un terz iehen  wollen, eine e in jahrige  p rak tische W erksta tten ta tigkeit in einem 
technischen U nternehnien nachzuw eisen haben, wovon jedocli die H alfte in den grossen  
F erien  ausgeiibt sein kann . D er L ehrp lan  filr S tudierende der genannten F acher ist, 
ohne den Beginn des Studium s zu O stern  auszuschliessen, im grossen und ganzen u n te r 
der V oraussetzung aufgestellt, dass das S tudium  m it dem W intersem ester begonnen w ird. 
Bei den Technischen Hochschulen ist ab er vielfach die W ahrnehm ung gem acht worden, 
dass junge Leute, die die R eifepriifung zu O stern  bestanden haben, unzw eckm assiger 
W eise sofort m it dem Studium  beginnen oder das gauze J a h r  p rak tisch e r W erkstatten- 
tiitigkeit ableisten, w ahrend  es in diesem Falle zw eckm assiger ist, dass sie zunaclist ein 
H a  l b  j a h r  p rak tisch  a rb e iten  und ers t zu Beginn des W inter sem esters sicli im m atri- 
ku lieren  lassen. Das zweite H alb jah r der W erksta tten ta tigkeit kann dann in den 
nachfolgenden grossen F erien  abgeleistet werden. — Diejenigen jungen Leute dagegen, 
die im H erb st die Schule verlassen, w erden besser zunaclist das ganze J a h r  W erkstatten- 
tfitigkeit durchm achen. Falls besondere G runde vorliegen, konnen sie aucli sofort m it 
dem  S tudium  beginnen und dieses dann — etwa nach einem J a h r  -- zum Zwecke des 
p rak tisch en  A rbeitens un terb rechen .

15. 11. 1909 . Den K andidaten des hoheren L ehram tes ist fo rtan  bei der B ew erbung 
um die L ehrbefah igung  im Franzosischen, Englischen und Deutschen die Zeit des Be- 
suches der K oniglichen Akadem ie in Posen auf die vorgeschriebene S tud iendauer bis zu 
2 H alb jahren  allgem ein anzurechnen.

2 . 12. 1909. D er H e rr M inister genehm igt die E in fiih rung  der sogenannten Kurz- 
stunden (45 Min.) im U n terrich t. Der U n terrich t ist dann auf die V orm ittage d e ra rt 
zusam m enzulegen, dass in  der Zeit von 5 l/2 S tunden 6 Lektionen erte ilt, die N achm ittage 
aber bis auf einen oder zwei freigehalten  w erden. Die hauslichen A rbeiten  der Schuler 
d iirfen  dadurch  keine Zunahm e erfah ren . Bei den E lte rn  der Schiller ist d a rau f hinzu- 
w irken, dass die freien N achm ittage der korperlichen  E rh o lu n g  in  frischer Luft und der 
geistigen  S elbstta tigke it der Schiller zugute kommen.
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4. 12. 1909. F er ienordnung  fiir 1910/11.
a) der Schulsehluss: b) der Schulanfang:

1. Zu O s t e r n  Mittwoch, den 23. Marz Donnerstag, den 7. April.
2. Zu P f i n g s t e n ....................................F re itag , den 13. Mai Donnerstag, den 19. Mai.

(Nachm. 4 Uhr)
3. Zu den Sommerferien . . . F reitag , den 1. Ju l i  F re itag , den 5. August.
4. Zu M ic h a e l i s ................................... F reitag , den 30. Septbr.  F re itag , den 14. Oktober.
5. Zu W e ih n ach ten .............................Mittwoch, den 21. Dezbr. Donnerstag, d. 5. J a n u a r  1911.

21. 12. 1909. Der Bedarf an Anwartern  fur die W erftverw altungs-Sekretariats- 
L aufbahn  ist bis auf weiteres gedeckt.

9. 1. 1910. Der H err  Kultusminister genehmigt im E invers tandnis  mit dem H errn  
Finanzm inister, dass eine der beiden Lehrerstellen a m . hiesigen Gymnasium vom 
1. April 1910 ab in eine Zoichenlehrerstelle verwandelt wird.

20. 2. 1910. Es ist zu wiinschen, dass die Ubungen im freihandigen Zeichnen
dazu benutzt werden, um heimische Denkmaler aufzunehmen, dereń Bestand durch  die 
bauliche Entwickelung des Schulortes gefahrde t erscheint. Es k ann  sich dabei niclit um 
das Aufnehmen grosser Bauwerke liandeln; wold aber bieten die kleineren, an sich nn- 
scheinbaren und darum  in ihrem  W erte  oft unterschatz ten  Bauten und Bauteile dem
Zeichenunterrich te eine grosse Zahl gu t zu bewaltigender und aucli fiir die Denkmal- 
pflege bedeutungsvoller Aufgaben dar .  E infache typische Bauten, Bauernhauser,  kleine 
Kapellen, P forten , Miibel, Grabsteine, Friedhofsportale , Gartenhausehen, Ziiune und was 
sonst an Werken dieser Art dem Yerfall und der Zers torung  ausgesetzt ist, kann von 
den Schiilern der oberen Klassen leicht aufgenommen werden und wiirde, wenn die 
Zeichnungon der Schule verblieben, ein scliatzbares Material fu r  die Pflege und das 
Studium der lieimatlichen Denkmaler abgeben. Um zur Begriindung solcher Heimats- 
archive in den hoheren Schulon anzuregen, ist beabsichtigt, zu Beginn des nachsten 
Jah re s  in Berlin eine Ausstellung von zeichnerischen Aufnahmen heimischer Bau- und 
K unstdenkm aler, die von Schiilern hergestellt s in d , . zu veransta lten  und diese Ausstellung 
durch die Provinzen der Monarchie wandern  zu lassen.

23. 2. 1910. Den P rim anern  hoherer Lehranstalten , welche nacli e injahrigem
Besuch der P rim a  in die Armee ais F ahnenjunker eintreten, da rf  die Fahnrichspriifung  
erlassen werden, wenn ihre Schulzeugnisse iiber den einjiihrigen Besuch der P rim a geniigen.

III. Chronik der Anstalt.
Das Schuljahr wurde am Freitag , den 16. April 1909, eroffnet, nachdem am 

letzten Schultage des verflossenen Schuljahres die Aufnahmepriifung der aus der Stadt 
selbst, am Tage vor der E roffnung  des neuen Schuljahres die P riifung und Aufnahme 
der aus der Uingebung von Ostrowo angemeldeten Schiiler s ta ttgefunden hatte.

Am 6. Mai s ta rb  in seiner Heim at Witki ein lieber Schiiler der Anstalt, der Quar- 
taner  Wladislaus Witek. Der D irek tor sprach den E lte rn  die Teilnahme der Anstalt aus.

Die vaterlandiscben Gedenktage am 15. Juni, 18. Oktober, 9. und 22. Marz 
sowie der Sedantag ani 2. September w urden von der Schule in der angeordneten  Weise 
feierlich begangen. Am 2. September w urden 2 vom H errn  Minister der Anstalt iiber- 
wiesene E xem plare des Werkes „Schaffen und Schauen“ an zwei wiirdige P rim aner  verliehen.
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Von Pfingsten bis zum Beginn der Sonmerferien war Professor Groger beurlaubt; 
die V ertre tung  i ibernahm  das Kollegium. Oberlehrer Lange war wahrend der Sommor- 
ferien und nach denselben bis zum 2. September zu eincr militarischen Ubung einberufen; 
zu seiner V ertre tung  iiberwies das Konigl. Provinzial-Schul-Kollegium der Anstalt den 
Kandidaten des hoheren Schulamtes H artm ann.

Wegen grosser Hit./e fiel der Untorricht an einer Anzahl von Tagen von
12 Ulir an aus.

Ende Mai erbieit die Anstalt von der vorgesetzton Behorde die Genehmigung zur 
A nl a go eines Tennisplatzes auf dem Spielplatz des Gymnasiums. Die Ausfiihrung aller 
e rforderlichen Arbeiten erfolgte wahrend der Sommerferien durch  die hiesige F irm a  
R ichard  Schulz, Tiefbaugeschaft. Der geraumige, m ustergiltig  angelegte Tennisplatz, 
der von einem zwei Meter hohen, fasten D rahtzaun  umgeben ist, wurde bis zum Anbruch 
des W inters  von den Schiilern der oberon Klassen fleissig benutzt.

Mit Beginn der Sommerferien zogen 15 Schiiler der oberen Klassen un ter  F u h ru n g  
des wissenschaftliclien Hilfslehrers Rosonau nach Thiiringen. Nach herrlichen Wander- 
uno-en im Thiiringerlande und im Harz besuchten sie die Nationalfestspiele in Weimar. 
Voller F reude  und Begeisterung schauton sie die Statten, wo die grossen Meister gelebt 
und o-ewirkt haben, und kehrten  hochbefriedigt und durch  die herrlichen Festspiele 
geistig reich angeregt, in die I le im at zuriick. Den deutschen Miinnern, welche aus Liebe 
zu unserer Jugend  die gewaltige Arbeit, die mit der V eranstaltung der Spiele verbunden 
war, selbstlos geleistet haben, sei auch hior im Namen der Scliule und der Schuler auf- 
r ich tig  gedankt. Die Vorbereitungen zu der Schu lerfahrt  ha tte  O berlehrer Schurm ann 
getroffen; zu seinem lebhaften Bedauern wurde er durch  plotzliche E rk ran k u n g  am 
Abend vor der Abfahrt daran  gehindert,  die Schuler selbst zu fuhren.

Am 10. Juli w urde anlasslich des 400iahrigen Geburtstages Calvins in den evan- 
gelischen Roligionsstunden auf die Bedeutung dieses Theologen, am 10. November an
lasslich des 150. Geburtstages in den deutschen Stunden auf die Bedeutung Schillers fiir 
Schule und Volk hingewiesen.

Ende August wurde mit dem Ban eines Direktorwohnhauses im Dienstgarten des
D irektors bogonnen.

Vom 31. August bis 4. September fand die schriftliche, am 15. September die 
mundliche Michaelis-Reifepriifung un te r  dem Vorsitz des zum Koniglichen Kommissarius 
ernann ten  Direktors  der Anstalt statt.  Der Priifung unterzog sich ein Oberprim aner, 
der fiir re if  e rk la r t  und am 18. September feierlich entlassen wurde.

Durch V erfugung vom 24. September 1909 w urde der L ehrer  am Gymnasium 
Woitun an die Konigliche Realschule in Wollstein versetzt. Der D irektor sprach ihm 
beim Schluss des H albjahres den Dank der Anstalt fiir seine 3 '/2jahrige  erfolgreiche 
W irksamkeit aus. Die besten Wiinsche begleiten ihn in den neuen W irkungskreis. -  
Die. freigewordene Stelle konnte nicht sogleich wieder besetzt werden; von den Unterrichts- 
s tunden iibernahmen den grosseren 1 ei 1 I le r ren  des Kollegiums; 8 Stunden Zeichen- und 
2 Stunden T u rn u n te r r ich t  wurden dem L ehrer Skowroński und dem Rektor Rathm ann
von liier itberwiesen.

Vierzehn Tage vor den Michaelisferien e rk ran k te  Professor Groger schwer; seine 
V ertre tung  leistete w ahrend 3 Wochen das Kollegium, sodann bis zu den Weihnachts- 
ferien der der Anstalt uberwiesene K andidat des hoheren Schulamtes Erich  Muller.
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Yom 11. bis 16. O ktober nalim  O berlehrer E x n er an einem deutschen F ort- 
b ildungskursus in Posen teil.

Mit dem E nde des Som m erhalbjalires verliess H e rr P rov inz ia l-S chu lra t P rofessor 
Dr. V/ege seinen b isherigen  W irkungskreis, uni einem Rufe an das K onigliche P rovinzial- 
Scliul-Kollegium in M agdeburg zu folgen. F u r die m annigfache F o rd eru n g , welche auch 
das hiesige G ym nasium  durch  ihn  erfah ren , sei ihm  bei seinem Scheiden im Namen der 
A nstalt au frich tig e r D ank gesagt. An seine Stelle t r a t  H e rr  P rov inzia l-S chu lra t P rofessor 
Kummerow aus M agdeburg.

Am 2., 3. und 4. N ovem ber un terzog  der K onigliche P rov inzia l-S chu lra t H e rr  
P rofessor Kum m erow die A nstalt einer eingehenden Revision. Kollegium und Schuler 
sind ihm  fu r  m annigfache A nregungen zu Dank verpflich tet.

Am 1. J a n u a r  1910 w urde der Zeichen- und  T u rn leh re r Otto Y ockroth der A nstalt 
zu r kom m issarischen V erw altung der freien  L ehrerstelle  tiberw iesen. Die Stelle selbst 
ist vom H e rrn  M inister vom 1. A pril 1910 an in eine Z eichenlehrerstelle verw andelt.

Am 27. J a n u a r  1910 w urde die F eier des G eburtstages Sr. M ajestat des K aisers 
und  Konigs in der Aula des Gym nasium s offentlich begangen. Der w issenschaftliche 
H ilfsleh rer R osenau liielt die Festrede. Der D irek to r iibergab  ein im A uftrage 
Sr. M ajestat der A nstalt iiberw iesenes W erk einem gu ten  Schiiler als P ram ie und 
b rach te  das K aiserhoch aus.

Die schriftliche R eifeprufung  fand vom 7. bis 11. F eb ru a r s ta tt.
Am 5. Marz fand u n te r dem V orsitz des zum s te llv ertre ten d en  P rufungskom m issar 

ernann ten  D irek tors der A nstalt die R eifeprufung  s ta tt. Von den 15 O berprim anern , 
die sicli gem eldet hatten , un terzogen  sich 14 der P riifung , die sam tlich  — 5 u n te r Be- 
fre iung  von der m iindlichen P riifung  — fu r re if  e rk la rt w urden. Die feierliche Ent- 
lassung der A biturien ten  fand  am 9. Marz s ta tt.

D urch Verfiigung vom 11. Marz 1910 w urde der w issenschaftliche H ilfslehrer 
Rosenau nach 2 '/2jah rig e r treu e r A rbeit an der hiesigen A nstalt vom 1. April 1910 ab 
an  die K onigliche B erger-O berrealschule in Posen versetzt. Der Dank der A nstalt und 
die besten W unsche des Kollegiums fu r seine Z ukunft begleiten  ihn in den neuen 
W irkungskreis.

Im  kom m enden Somm er findet der seit m ehreren  Ja h re n  gep lan te Um bau des 
A nstaltsgebaudes sta tt; fu r diesen Zweck ist im  E ta t ein B etrag  von 28000 M. vorgesehen.

An der A nstalt besteh t ein stenograph ischer V erein und  ein F ussballk lub. Das 
Tennisspiel w ird  von m ehreren  S chiilerabteilungen der m ittleren  und oberen Klassen 
e ifrig  gepflegt.

Der G esundheitszustand von L ehrern  und Schiilern w ar im  ganzen giinstig.
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IV. Statistische Mitteilungen.
a) F r e q u e n z ta b e l le  fur d a s  S c h u lja h r  1909/1910.

O l U l O li U li om U III IV V VI Sa.

1. Bestand ani 1. F eb ru a r  1909 17 25 36 37 48
24+20

44
27+28

55 57 67 386

2. A bgang bis zum Schlusse des 
S chuljahres 1908/09 16 8 8 4

2+ 5 4+ 4 _ 624 7 8

3a. Z ugang  du rch  V ersetzung zu 
O stern 15 21 24 36

15+11 22+18
26 40 O"

3b. A ufnahm e zu O stern — — — — 4 4 2
4 + 3

7
32+31

63 80

4. F requenz am Anfange des Schul- 
ja b re s  1909/10. 16 27 31 41 38 55 47

37+36
73

39-1 37 
76 404

5. Z ugang im S om m erhalb jahre — ■ — 2 — — 2 — — — 4

6. A bgang im S om m erhalb jahre 1 1 3 3 2 — 1 1+1
2

0 2 
2 15

7a. Z ugang du rch  V ersetzung zu 
Michaelis

— —
7b. Z ugang  du rch  A ufnahm e zu 

M ichaelis — — — — — 1 -- —
2+1

3 4

8. F requenz  am Anfange des W inter- 
h a lb jah res 15 26 30 38 36 58 46

36-1-35
71

41+36
77 397

9. Z ugang  im W in te rlia lb jah re — — — — — — — — — —

1.0. A bgang im W in te rh a lb jah re — — — ■ ■ — — 1 1 — 1+1
2 4

11. F requenz am 1. F eb ru a r 1910 15 26 30 38 36 57 45
36-1-35 40+35

39371 75

12. D urchschn ittsa lte r am 1. F e
b ru a r  1910 19,7 19,4 18,2 17,3 15,8 14,8 13,6 12,4

12,7
11,6
11,3

—

b) R e l ig io n s -  und H e im a ts v e r h a l t n is s e  d er S ch ii le r .

Evang. Kath. Diss. Jiid. Einli. Ausw. Ausl.

1. Am Anfange des Som m erhalb- 
ja h re s 118 251 — 35 229 175 —

2. Am Anfange des W interhalb- 
jah res

118 244 — 35 227 170 —

3. Am 1. F e b ru a r  1910 116 242 — 35 224 169 —

Das Zeugnis fiir den einjahrigen Militardienst liaben erhalten: Ostern 1909: 31, 
Michaelis: 2 Schiiler. Von diesen sind zu einem praktischen Berufe abgegangen: 
Ostern 6, Michaelis 2.
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C. Der Reifeprufung- unterzogen  sich:

M X a ni e geb.
Konf. , 

zu bezw.
Relig. S tand

V aters
W olinort

Ja lire
in

Prim a
Beruf

M ic h a e lis  1909.

912 Bilicki, E d u ard 26. 9. 87 Grabów, K r. katli. t  K aufniann 
Sehildberg

Grabów ‘ 2ł/2 K aufniann

O s te rn  1910.

913 | D adaczynski, Sigis- 
niu nd

30.12. 90 Wielowieś, 
Kr. Ostrowo

kath. H aup tleh rer W ielowieś 2 Medizin

914 * Dohse, F ried rich 19. 9. 90 Tondern , Kr. 
T ondern

ev. Konigl. Zoll- 
in spek to r

O strow o 2 Seeoffizier

915 G raffstein, W ładim ir 23. 5. 91 W itkowo, Kr. 
S trelno

kath. R ittergu ts-
besitzer

Gr.- G ardienen, 
Kr. N eidenburg  

O. Pr.

2 In g en ieu r

916 * Jacob, John 9. 1. 91 Kem pen i P. jiid. Kaufniann Kempen 2 Bankfaeh
917 K aestner, K urt 19. 5. 90 Rosenthal, 

Kgr. Sachsen
ev. G iiterd irek tor Kl.-Bresa, Kr. 

N eum arkt.Schl
2 L andw irt

918 K asprzak , S tanislaus 28. 4. 87 Opatów, Kr. 
Kempen i P.

kath. L audw irt Opatów 2 Theologie

919 Kozłowski, Vincenz 5. 4. 91 Kl.-W ysocko, 
Kr. Ostrowo

kath. t  L elirer Kl.-Wysoclco 2 Rechts-
w isseusch.

920 M anowski, H einrich 29. 4. 88 Tomaszów,
G ouv.P iotrkow

R ussland

kath. P rivat-
O berfó rste r

Tomaszów, 
Gouv. Lublin, 

R ussland

3 K aufniann

921 * Schneider, H ans 8. 7. 92 Kosclimin jiid L ehrer Kosclimin 2 Rechts-
w issensch.

922 S ingerm ann, Max 3. G. 90 Kosten jiid. L elirer Sehildberg i. P. 2 Medizin
923 Soboczynski, E duard 22. 6. 90 Jedlec, Kr. 

Pleschen
kath. G endarm erie-

w achtm eister
Pleschen 2 Tier-

heilkunde
924 * Szukalski, Alfons 31. 7. 90 Siedlemin, 

Kr. Ja ro tsch in
kath. L ehrer Siedlemin 2 Theologie

925 * Than, K urt 18 11.92 Ostrowo ev. K aufniann Ostrowo 2 Rechts- 
wis sen sch.

926 Viereck, H ans 18. 4. 91 Lissa i, P. ev. Landgerichts-
P riisiden t

O strow o 2 Rechts-
w issensch.

*) Von d er m iindlichen P riifung  befreit.

V. Stiftungen uncl Unterstiitzungen von Schiilern.
Die S t i p e  n d i e  n der Anstalt sind fo lgen d e:

1. das Kompałasche mit 21 Mark jalirlichen Zinsen,
2. das Niemojewskische 10,50 Mark,
3. zwei Stiftungen des wissenschaftlichen Vereins, je 10,50 Mark,
4. das Lissnersclie 10,50 Mark,
5. das Goldenringsche. 2 a 10,50 Mark,



6 . das K retschm ersche 2 a 99,75 Mark,
7. das Zehsche 184,50 M ark,
8 . das R obinskische 35 Mark,
9. das Leporow skische 52,50 M ark,

10. das Siwickische 75 M ark Zinsen.
1   9 w urde in  der Konferenz vom 8 . F eb ru a r d. J . an w urdige Seliiiler

der A nstalt bestim m ungsm assig  verte ilt. Das von dein P ropste  Siwicki dem Gym nasium  
ausgesetzte S tipendium  (10) w urde nach M assgabe der getroffenen  Bestim m ungen 
verw endet.

B efreiung vom Schulgeld w urde 10 P rozen t der Schuler gew ahrt.
3 Schuler der A nstalt erh ie lten  S tipendien von dem H e rrn  O berprasidenten 

bezw. dem Kgl. Provinzial-Schul-K ollegium  zu Posen.

VI. Mitteilung an die Schuler und deren Eltern.
1) Infolge eines M inisterial-E rlasses vom 9. Mai 1892 w ird N achstehendes an dieser S telle 

zu r K enntnis der E lte rn  geb rach t, welche Sohne ant dem G ym nasium  haben.
Vuszug a us dem Cireular-Erlasse vom 29. Mai 1880.

Die S trafen , welche die Schulen verpflich te t sind, iiber Teilnehm er an V erbin- 
dungen zu verhangen , treffen  in gleicher oder g ro sserer Scliw ere die E lte rn  wie die 
S chuler selbst. Es ist zu erw arten , dass dieser G esichtspunkt kunftig  ebenso, wie es 
bislier ofters geschehen ist, in Gesuchen um M ilderung der S trafe  w ird zu r Geltung g e
b rach t w erden, aber es kann  dem selben eine B eriicksichtigung n ich t in Aussiclit geste llt 
w erden. Den A usschreitungen vorzubeugen, welche die Schule, wenn sie eingetreten  
sind, m it ih ren  schw ersten  S trafen  verfolgen muss, ist A ufgabe der hauslichen Zucht 
der E lte rn  oder ih re r  S tellv e r tre te r . . • • Noch ungleich  g rosser ist der m oralisclie 
E influss, w elchen vornehm lich in kleinen und m ittleren  S tad ten  die O rgane der Gem einde 
auf die Zucht und gute Sitte der Schuler an den hoheren  Schulen zu iiben verm dgen. 
W enn die stad tischen  B ehorden ih re  Ind ignation  iiber zuchtloses T reiben der Ju g en d  
m it E n tsch iedenheit zum  A usdrucke und zur G eltung b ringen , und wenn dieselben und 
andere um das Wolil der Ju g en d  besorg te B urger sich entschliessen, ohne durcli D enun- 
ziation B estrafung  lierbeizufiihren, durcli w arnende M itteilung das Lehrerkollegium  zu 
unterstiitzen , so ist jedenfalls in S chulorten  von m assigem  Um fange m it S icherheit zu 
erw arten , dass das Leben der Schuler ausserhalb  der Schule n icht dauernd  in Zucht- 
losigkeit verfallen  kann.

2. Aus dem Erlass vom 23. November 1895:
Die in dem E rlass  vom 11. Ju li  1895 — U II. 11731 — an die E lte rn  gerich te te  

Auf for derung, zur V erhutung von U nvorsich tigkeiten  m it Schusswaffen und durcli 
sie v e ru rsach te r  U nglucksfalle m itzuw irken, g ilt se lbstverstand lich  aucli fiir P ensionshalter, 
und wenn sie dieselbe n icht beacliten, so ist die den Schiilern e rte ilte  E rlaubn is, bei ihnen 
zu wolinen, zuruckzunehm en; ebenso ist gegen ausw artige Schuler, welche gegen das V erbot 
der Schule W affen in ih re r  W olinung haben, nach dem selben E rlass  einzuschreiten .
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Z u r  B e a c h  t u n  g.
M i t t w o c h ,  den 6. A p r i l  1910, m orgens um  8 1/2 U hr findet die 

P riifu n g  der neu aufzunehm enden Schuler s ta tt. D ieselben liaben einen G eburts- und 
Im pfschein  und  bei einem  A lter von iiber 12 Ja h re n  einen W iederim pfschein sowie ein 
Z eugnis iiber den zuletzt genossenen U n terrich t vo rh er einzureichen.

Die Aufnahm e in die Sexta geschieht vorschriftsm assig  n ich t vor dem vollendeten 
9. L eb en sjah re  und nicht nach dem vollendeten 12. Lebensjalire. Nach dem vollendeten 
13. L ebensjahre w ird kein Schuler m ehr in die V, nach dem vollendeten 15. L ebensjahre 
k e in er in  die IV aufgenom m en. Die Vorkenntnisse,_ die bei der A ufnahm e in die VI 
nachgew iesen w erden m iissen, lassen sich dah in  zusam m enfassen, dass von dem K naben 
g efo rd e rt w ird  :

G eliiufigkeit iin Lesen deutscher und  la tein ischer D ru c k sc h rif t; K enntnis 
der R edeteile; eine leserliche und re in liche H an d sch rift; F ertig k e it, D ik tiertes 
ohne grobe F eh ler n ach zu sch re ib en ; S icherheit in den vier G rundrechnungen  
m it ganzen Z ah len ; B ekanntschaft m it den Geschichten des A .u .N .T estam ents.

Die Wahl der Pensioner! bedarf meiner vorherigen Genehmigung.
Pensionen, in denen die Umgangssprache nur polnisch oder vorwiegend polnisch  

ist, konnen nicht empfohlen werden. Da die Unterrichtssprache deutsch ist, so konnen 
nur diejenigen Schuler dem Unterricht in wiinschenswerter Weise folgen, welche diese  
Sprache ausreichend verstehen. Es bleiben deshalb diejenigen Schuler, welche wegen  
der polnischen Umgangssprache in der Pension sich die notige Kenntnis der deutschen  
Sprache nicht aneignen konnen, naturgemass auch in ihren Klassenleistungen hlnter 
ihren giinstiger gestellten deutschen und polnischen Mitschiilern zuruck.

An Schulgeld zalilt, jeder das G ym nasium  besuchende Schuler in den Klassen VI 
bis U II 130 M, in O i l  und I 150 M.

Das Recht der Stundung hat weder der Direktor noch der Rendant. Gesuche 
um  Schulgeldbefreiung  sind schriftlich  dem D irektor einzureichen. Keine A ntw ort g ilt 
als A blehnung.

Wegen Uberfiillung konnen nur Schuler aus Ostrowo und nachster Umgegend  
aufgenommen werden. — F u r einen Schiller, dessen A bm eldung erst nach  dem ersten  
Scliultage erfo lg t, ist das Schulgeld  fiir das ganze nachste  V ierte ljah r zu en trich ten . — 
Diejenigen Schuler, welche in  den verb indlichen  L ehrfachern  n icht ausreichend  geniigen, 
w erden von der Teilnahm e an dem walilfreien englischen und hebraischen  
U n terrich t ausgeschlossen. — Die L ehrer der A nstalt sind zu m undlicher A uskunft 
und B esprechungen iiber die Schuler gern  bereit. Nur unmittelbar vor den Versetzungs- 
terminen werden sie eine Auskunft ablehnen miissen. Der D irek to r hat eine besondere 
S prechstunde an den W ochentagen von 12—1, die O rd inarien  und sonstigen L eh rer sind 
n ich t im Gym nasium , sondern  in  ih re r  W ohnung zu sprechen. — 1st ein S chuler genotig t,
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w egen K rankheit den U n terrich t zu versaum en, so ist dafiir zu sorgen, dass der E nt- 
schuld igungszettel zu r e rsten  versaum ten  S tunde in der Klasse ist; jedenfalls ist derselbe 
noch im Laufe desselben V orm ittags zu schicken. — Das T abakrauchen  ist den Schiilern 
d e r Klassen VI bis O III einschl. verboten, den Schiilern der P rim a  und  Sekunda n u r 
auf ih ren  S tuben und  n u r dann g esta tte t, wenn dadurch  die G esundheit von M itschiilern 
(besonders k leineren) niclit gefahrdet w ird. — Der Besuch von W irtshausern , K onditoreien, 
G artenlokalen ist den Schiilern verboten. -  Das Spazierengehen der Schuler auf den 
S trassen  insbesondere auf dem M arkte, ist verbo ten ; dieselben haben ih re  S paziergange 
ins F re ie  zu rich ten . — W er P riv a tu n te rr ic h t erte ilen  oder nehm en will, muss die 
G enehm igung des V aters nachweisen und bed arf der E rlau b n is  des O rd inariu s und des 
D irek tors.

D onnerstag , den 7. A pril, 8 U hr m orgens w ird das neue S chuljahr eroffnet.

O s t r o w o ,  im Marz 1910.

Der G ym nasial-Direktor 
Dr. Klinke.
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