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Scłmliiacliricliteii.

I. Die allgemeine Lehrverfassung der Schule.
1. tlbersielit uber die Łelirgegenst^nde und dereń Stundemahl.

Zalil der zugewiesenen Unterrichtsstunden in der Klasse

L e h r g e g e n s t a n d e 1 c3

i. O.II u i r O.III u .n i IV V VI s
0. u. U. A B. A. | B A. B. A. B. GQ

ileligions-
lehre

evang. 2 2 _ 2 2 r 13
kath. 2 ~2 2

i ^ 2 2 3 15
jud.

1 1 j 1 I 1 1 G
Deutsch und

Geseliichtserzahlungen 3 9i) 3 11
2  I 2

1 2 1 3 3 4 4 5 5 39

Lateinisch 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 93

Griechisch (5 6
•

6 (3 6 3t>

Franzosiscli 3 3 3
9
“ 2 2 4 | 4 ~ — 23

Geschicłite
1 3

2 2 2 2 2 2 — — — 18

Erdkunde 1 1 i 1 1 2 I 2
!

2 2 2 IG

Mathematik u. Rechnen 4 4 4 oo U
3 4 ! 4 4 4 4 45

Naturwissenschaften 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2
o 2 24

Schreib en — — 2 2 2 2 2 10

Zeiehnen 2 2 2 2 * w 2  2 2 2 — — IG

Turnen 3 3 3 _
7

‘T ~ ____3
—

3 21

Singen
1 1 r 2 7

•
Hebraisch (wahlfrei) 2 2

1
1 1 - - - i i — — 4

Englisch (wahlfrei) 2 2 “ — 1 1 — - 4

390Summa



2a) Vertei3ung der Lehrstunden unter
Name uml Stellung 

des Lehrers

Ordi-
r.arius

der
K lasse

J 0.11 0.11 0.111 Onter-
A

1. I)r. Martin, Direktor. 1 Latein 7 M athem atik 3

2. Jor ling, Professor. O.II G eschichte 8 Latein 7

3. Dr. Tliieiu, Professor. Franzosiscb 3 
Englisch 2.

Franzosiscb 3 
Deutsch 8

4. Dr. Spce, Professor. O.I11 Griecbisch G Latein 8 G riecbisch 0

5. Sclinee, Professor. M athem atik 4 
P h y s ik  2

M athem atik 4 
P h y s ik  2

M athem atik 4 
P h y s ik  2

0. Dr. Kuttner, Professor. U1IIA ev. Relig. 2 
Hobr. 2

67. Rei 

lieb r. 2

igiou 2

Deutsch 3
Latein 8

7. Frankowski, Professor. VB G riecbisch G

8. Meyer, Oberlehrer. 011 lb G eschichte 3

D. Zacher, Oberlelirer. VA G eschichte 2 
E rdkuude 1 Naturw . 2

10. Adam, Oberlehrer. 0.11 G riecbisch G
Deutsch 3 Latein 7 Deutsch 2



die L ehrer im Sommerhalbjahre.

- .......................................................

B
Quarta

A | B
Quinta

A | B
Se

A
xta

B
Summa

10

Latein 8 18

Franzijs. 4 
I Deutsch 3

T urnen  3
21

20

Mathem. 3
! | 

: i

i

! i

21

ev. Religion 3 22

G riechiseh fi 
Frauzos. 2 Latein 8 22

Latein 8 
Deutsch 2

Deutsch 2

ev. Rei igion 2
E rdkunde  2 E rdkunde 2 22

Latein 8 
D eutsch 4
N aturb . 2 | N aturb. 2 

ev. R eligion 2

23

Deutsch 4 22

|201



2a) Yerteilung der Lehrstunden unter
Name und iStellung 

des Lebrers

Ordi-
nariu s

der
K lasso

1 O.il U.I1 O.lil Untor-
A

i
11. Weimaim, Oberlehrer. 1VB kath. Rei. 2 kath. R eligion 2 kath. Rei. 2

.

kath-

12. Dr. Heimami, Oberlehrer. 1VA E ngliseh 2 Franzos. 3
Franzos. 2

Franzos. 2 ! G eschichte 2 
1 E rdkunde  1

13. Hinz, Oberlehrer. Y1B

!

1

M athem 3

14. Przygodę, Oberlehrer.

—

G eschichte 2 
E rdkunde  1 N aturb. 2

ev an g .

15. Dr. Trefz, kommiss. 
Oberlehrer. - VIA G riechisch 6 Deutsch 2

16. Weede, Zeichenlehrer. Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2

17. Kiioj), teclin. Lehrer.
Tur) ien 3 T urnen 3 

Singen (1—IV)

T urnen 3 

3
T urnen

18. Weise, pens. Yorschul- 
lehrer.

19. Dr. Jacobson, jiid. 
Religionslehrer. jiid. Roi. 1 jiid. Religion 1 jiid. Reli-



die Lehrer im Sommerhalbjahre.
III

B
Quai'ta

A B
Quinta

A 1 B
Sexta

A | B
Summa

Reiig. 2
kath. Religiou 2

Latein 8
i

U bertragen

kath. Religiou 2 ! kath . R eligion 3

201

23

Franzos. 4 
Geschichte 2 
E rdkunde  2

R echnen 4 24

Geschichto 2 
E rdkunde  1 M ithem . 4 L atein  8 

Deutseh 5 23

N aturb. 2 

Relig. 2

G eschichte 2 
E rdkunde 2 
Mathem. 4

R echnen 4 
E rdkunde 2 23

E rdkunde  2 Latein 8 
D eutseh 5 23

Zeicbnen 2 Zeiehnen 2 Zeiehnen 2

Zeiehnen 2 ; Zeiehnen 2 

Singen 2

! Sohreiben 2
1

S ingen 2

1j Sehreiben 2
24

3 Schreibon 2
T urnen  3

Sehreiben 2 |
1

T urnen  3

Sehreiben 2 !
1

27

N aturb . 2 N aturb . 2 N aturb. 2 
Rechnen 4

N aturb . 2 
R echnen 4 16

gion 1
-

jud. Relig. 1 jud. Reiig. 1 jud. Relig. 1 6
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2b) Yerteilung der Lehrstunden unter
Name und Stellung 

des Lehrers

Ordi-
narius

der
K lasse

I 0.11 U.I1 O.III Unter-
A

1. I)r. Martin, Direktor.
1

1 Latein 7 M athem atik 3

2. Jorliiig, Professor. O.II Geschichte 3 Latein 7

3. Dr. Tliiein, Professor. Franzosisch 3 
E nglisch 2.

Franzosisch 3 
Deutseli 3

»

4. Dr. Spee, Professor. 0.111 Griechisch 6 Latein 8 Griechisch 6

5. Sehnee, Professor. M athem atik 4 
P h y s ik  2

M athem atik 4 
P h y s ik  2

M athem atik 4 
P h y sik  2

6. Dr. Kuttner, Professor. UI1IA ev. Eelig. 2 
H ebr. 2

ev. Rei 

H ebr. 2

igiou 2

Deutsch 3
Latein 8

7. Frankowski, Professor. VB G riechisch 6

8. Meyer, Oberlehrer. U1I1B G eschichte 3

9. Zacher, Oberlehrer. VA G eschichte 2 
E rdkunde 1 N aturw . 2

10. Adam, Oberlehrer. U.I1 Deutsch 3 
G riechisch 6 G riechisch 6 Latein 7



die Lehrer im Winterhalbjahre.
III

B
Quarta

A | B
Quinta

A | B
Sexta

A | B
Summa

:

10

Latein 8 18

| Franzos. 4 
! Deutsch 3
i

T urnen  3

, j 
i U.

21

|
20

M athem. 3 21

ev. Religion 3 22

Grieehiuch fi 
Franzos. 2 Latein 8 22

Latein 8 
Deutsch 2

Deutsch 3

ev. Rei gioti 2
E rdkunde 2 E rdkunde  2 22

Latein 8 
D eutsch 4 
N aturb . 2

ev. Reli

N aturb. 2 

gion 2

23

1

22

! 201



2b) Yerteilung der Lehrstunden unter
Name und Btellung 

des Lebrers

Ordi-
narius

der
K lasse

I O.I1 U.II O.III Unter-
A

11. Welinami, Oberlehrer. IVB kath. Rei. 2 kath, Religion 2 kath. Rei, 2 kath .

12. Dr. Geppert, Oberlehrer. Y1A Deutscti 2 Deutsch 2

13. Dr. Reimann, Oberlehrer. 1VA E nglisch 2 Franzos. 3 Franzos. 2
Franzos. 2 
Greschichte 2 
E rdkunde 1

14. Hinz, Oberlehrer. YIB Mathem. 3

15. Przygodę, Oberlehrer.
Geschickte 2 
E rdkundo 1 N atu rb . 2

evang.

16. Weede, Zeichenlehrer. Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2

17. Kuop, teelm. Lehrer.
T urnen  3 T urnen 3 

-Singen (1—IV)

T urnen 3 

i
T urnen

18. Weise, pens. Yorschul- 
lehrer.

19. Dr. Jacobson, jud. 
Religionslehrer. jud. Rei. 1 jiid. Religion 1

,

jiid. Heli-



die Lehrer im Winterhalbjahre.
111 Quarta

B ! A | B
Quinta

A | B
Sexta

A | B
Summa

Relig. 2
kath. Religion 2

Latein 8

i

kath. Religion 2

U bertragen 

kath . Religion 3

201

23

E rdkunde  2

1

Deutsch 4 Deutsch 5 
Latein 8 23

Franzos. 4 
Gesohichte 2 
E rdkunde 2

R echnen 4 24

G eschichte 2 
E rdkunde  1

-

Muthem. 4 Latein 8 
Deutsch 5 23

N aturb. 2 

Relig. 2

Mathem. 4 
Gesohichte 2 
E rdkunde  2

Rechnen 4 
E rdkunde 2 23

Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2

Zeichnen 2

Sing

Zeichnen 2 

Sehreiben 2 

en 2 Sing

Sehreiben 2 

fen 2
24

3 Sehreiben 2
Tura

Sehreiben 2

en 3 Tura

Sehreiben 2

en 3
27

N aturb. 2 N aturb . 2 N aturb . 2 
Rechnen 4

N aturb . 2 
Rechnen 4 16

gion 1 jiid. Relig. 1 jiid. Relig. 1 jiid. Relig, 1 6

330
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Im Winterhalbjahre wurde der Stundenverteilungsplan mehrere Małe geandert. Ais 
vom 27. September bis 15. November Oberlehrer Adam an einem archaologischen Anschau- 
ungskursus in Italien teilnahm, ubernahm der Direktor 6 Stunden Griechiseh in I, Prof. 
Thiem 3 Std. Deutsch in I, Prof. Spee 6 Std. Griechiseh in Oli und Prof. Jorling 7 Std. 
Latein in Uli. Dafiir wurden Thiem, Spee und Jorling in anderen Klassen entlastet. Eine 
neue Verteilung machte die schwere Krankheit des Oberlelirers Hinz notig, der vom 2. De- 
zember bis 8. Februar von der Anstalt fern blieb. Von seinen Unterrichtsstunden iibernahm 
der Direktor 4 Latein in VIB, Prof. Jorling, Prof. Spee, Oberlelirer Weimann und Oberlehrer 
Dr. Geppert je 1 Stde Latein in V1B, Oberlehrer Przygodę 4 Stdn Mathematik in IVA und 
techn. Lehrer Knop 5 Stunden Deutsch in Vł B; ausserdem wurden Untertertia A u. B fiir 
Mathematik, Naturbeschreibung, Gescliichte und Erdkunde vereinigt. Am 2. Februar erhielt 
Prof. Dr. Thiem eines Halsleidens wegen Urlaub zunachst bis zum 1. April Zu seinerYer- 
tretung wurde der Anstalt der Schulamtskandidat Dr. Kern iiberwiesen, der vom Prof. Dr. 
Thiem den franzos. u. deutschen Unterricht in Oli u. IVB, Turnen in IV und Englisch in 1, 
vom Oberlehrer Dr. Reimann 4 Stunden Rechnen in VA iibernahm, wahrend Franzosisch 
in I dem Oberlehrer Dr. Reimann iibertragen wurde. — Am 11. Februar wurde Oberlehrer 
Weimann krank. Bis zu seiner Genesung im Miirz musste der katholische Religions- 
unterricht ausfallen; von seinen lat. Unterrichtsstunden ubernahm der Direktor 4, die Ober
lehrer Prof. Spee, Hinz, Przygodę und der Seminarkandidat Dr. Kern je ! Stunde.

3. Ubersicht der erledigten Lehrabschnitte.
Prima,

Ordinarius: D e r  D i r e k t o r .
R e l i g i o n s l e h r e .  a) evangelische: Erklarung ausgewahlter Abschnitte des Johannes- 

Evangeliums und neutestamentlicher Briefe (Sommerhalbjahr.) Behandlung von 
kirchengeschichtlichen Aufgaben im Anschluss an die Lehrplane (Winterhalbjahr.) 
2 Stdn. Dr. K u t t n e r .

b) katholische: Einleitung in die Sittenlehre. Allgemeine Sittenlehre. Glau- 
benslehre: Die Lehre von Gottes Dasein, Wesenheit-und Dreipersonliehkeit, von der 
Schopfung, Erbsunde und Erlosung in Christo nach Konigs Lehrbuch. Wieder- 
liolungen aus der Kirchengeschichte. In der Klasse wurden Abschnitte aus dem 
Neuen Testamente gelesen. 2 Stdn. W e i m a n n .

D e u t s c h .  Besprechung der Aufsatze nebst Anieitung zur Behandlung von Aufgaben. 
Literarhistorische Ubersichten. Yortrage der Schiiler. Klassenlekture: Schillers und 
Goetlies Lyrik. Goethe, Torąuato Tasso. Etliche Stiicke aus Lessings Hamburgischer 
Dramaturgie. Privatlektiire: Grillparzer, Das goldene Vlies. Geeignete Dichterstellen 
wurden auswendig gelernt. 3 Stdn. Ada m.

A u f g a b e n  z u  d e n  A u f s a t z e n :  1) A. Die sittlichen G rundgedanken in  Sophokles 
Antigone. B. W elches K u lturb ild  g ib t uns H om er vom L ande der P haaken?  2) W ie steli t 
Schiller in  seinen G edichten den K am pf um  das Ideał d ar?  3) W as b rin g t zu E h ren?  Sich 
w ehren! Goethe. (K lassenarbeit.) 4) Inw iefern  is t die Phantasie  des M enschen treue G efahrtia?



(Im  A nschluss an Goethes G edicht „M eiae Gottin'1) 5) U ater welchen Umetiinden vollziehen 
sich die V orbereitungen zu r sicilischen ExpeditionV (Mach T h u cy d id es) 6) W ovon sprechen 
d is beiden Leonoren in  der E ingangascene zu  Goethes Tasso V 7) Alles in  der W elt lasst sich 
ertragen, N ur rdcht eine R eihe von schonon Tagen. (G oethe) 8) K lassenarbeit.

A ufgabe fu r die R eifepriifuug zu  O steru 1904: Das Leben am Fiirstenhofe in  Goethes Tasso.

L a t e i n. Klassenlektiire : Horaz, sat. I. 1 und 9. carmin. lib. III u. IV. Einige Odeń wur- 
den auswendig gelernt. — Tacitus ann. lib. I u. II mit Auswahl, Ciceros Rede pro 
Sulla. Gelegentlich Synonyma und Inhaltsangaben. Privatlektiire: Livius lib I. 
Im Anschluss daran Besprechung staatsrechtliciier Fragen. Extemporieren. Gram- 
matik : Die koordinierenden Konjunktionen, Tempuslehre. Wiederholungen. Miind- 
liches und schriftliches Ubersetzen aus Siipfle’s Aufgaben ins Lateinische. Alle 14 
Tage eine scliriftliehe Ubersetzung ins Lateinische, alle Vierteljahre eine scliriftliche 
Ubersetzung ins Deutsche ais Klassenarbeit. 5 Stan. Lektiire, 2 Stdn. Grammatik. 
Der Direktor.

G r i e c h i s c h .  Lektiire: Thuc. VI und VII mit Auswahl. Iłom Jl. 1. 11, 1—401. 111. 
IV, 1—445. V, 239-518. 846—909. VI. IX. Eurip. Ipli. Taur. Proben aus den 
Lyj ikern nach der Ausgabe von Alfred Biese. Geeignete Stellen wurden auswendig 
gelernt. Aus dem Lesebuch von Ulrich von Wiiamowitz-Mollendorff wurde der Ab- 
schnitt liber Solon von Aristoteles gelesen. Ubungen im unvorbereiteten Ubersetzen. 
Gelegentliche grammatische Wiederholungen. Alle 4 Wochen eine Ubersetzung aus 
dem Griechischen oder in das Griechische ais Klassenarbeit. 6 Stdn. Ad a m.

F r a n z o s i s c h .  Lektiire: Histoire de la eivilisation en France (Rambaud, 2 vol). Thiers, 
L’expedition d’Egypte. Moliere, l'Avare. Einige Poesies. Vokabeln und Redewen- 
dungen auswendig gelernt. Grammatische Wiederholungen. Synonymisches, Stili- 
stisches, Metrisches. Sprechiibungen. Alle 3 Wochen eine scliriftliche Arbeit. 
3 Stdn. Dr. T li i e m.

E n g l i s c h .  Lektiire aus Tendering Lesebuch (Englische Geschichte und einige Gedichte ) 
— Sharp, Architects of English Literaturę. Erweiterung der Elementargrammatik 
und Behandlung der Syntax. Sprech- und schriftliche Ubungen. Synonymisches 
und Stilistisches im Anschluss an die Lektiire. 2 Stdn. Dr. T li i e m.

H e b r a i s c h .  Flexion des unregelmassigen Verbums und Nomens. Zahlworte und Pra- 
positionen. Gelegentliche Wiederholungen des grammatischen Pensums. Lesen und 
Erklaren ausgewahlter Abschnitte aus der Genesis. 2 Stdn. Dr. K u t t n e r .

G e s c h i c h t e  und E r d k u n d e .  Die neuere Zeit vom Ende des SOjahrigen Krieges bis 
zur Gegenwart, nach Herbst-Jaeger. Monatliche Wiederholung der wichtigsten
Jahreszahlen und Erorterung der aus der Erdkunde gestellten Aufgaben. 3 Stdn. 
Prof. J o r 1 i n g.

M a tli e ma t ik.  Grundleliren der Kombinatorik und ihre Anwendungen auf die Wahr- 
scheinlichkeitslehre. Binomischer Lehrsatz. Komplexe Zahl. Stereometrie. Plani- 
metrische Konstruktionsaufgaben. 4 Stdn. S c h n e e .

Aufgaben fur die Reifepriifung Ostern 1904:
1) x 5 +  3 x 4 +  2» x* + 2 * x 2 +  3x +  l =  0
2) In  die E llipse a 2 y 2 -f b a x 2 =  2 b a ist ein Q uadrat einbeschrieben. W elches sind die 

G leichungen der Seiten? W ie gross is t der Inhalt desselben V
3) Yon einer goraden S trasse gehen gerade N ebenstrassen ab. Die erste unter einem W inkel 

von 35 0 links; die andere un ter einem  W inkel von 65° rechts, aber ers t 10 km  weiter. Auf 
der ersten trifft m an  nach  einem  W ege Ton 30 km  einen O rt A; auf der zw eiten nach einem
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W ege von 20 km  einen Ort B. Beide Orte sind dureh  einen geraden W eg verbunden. W ie 
lang  ist dieser?

4) Bine kupferne H ohlkugel, dereu ausserer D urchm esser 2 R =  200 mm betragt, s ink t gerade 
zur Halfte im  W asser ein. W ie gross is t die M etallstarke der Kugel, w ena das spezilische 
Gewicht des K upfers s =  8,8 is t?

P h y s i k. Akustik und Optik. 2 Stdn. S c li n e e.

Ober-Sekunda.
Ordinarius : Professor J 6 r 1 i n g.

R e l i g i o n s l e h r e  zusammen mit Uli. a) evangelische: Lesen und Erklarung- der 
Apostelgeschichte. Behandlung kircliengesehichtlicher Fragen im Anschluss an die 
Lehrplane. 2 Stdn. Dr. K u t t n e r .

b) katholische: Allgemeine Glaubenslehre. Gottes Dasein. Religion und 
Offenbarung. Die Offenbarungsurkunden des Alten Testaments. Abschnitte daraus 
wurden in der Klasse gelesen. Kirchengeschichte von der Grundung der Kirche 
bis Gregor VII nacli Konigs Lehrbuch. 2 Stdn. W e i m a n n .

D e u t s c l i .  Klassenlektiire: Goethes Hermann und Dorothea. Schillers Wallenstein, 
Goethes Egmont. Einige Gesange des Nibelungenliedes, der Gudrun und eine Aus- 
wahl des Liedes Walters von der Vogelweide. Privatlekture: Goethes Gotz von 
Berlichingen. Aufsatze und im Anschluss daran sowie im Anschluss an Abhandlungen 
des Lesebuches Disponieriibungen. Frei gesprochene Vortrage und Deklamationen 
von Klassikerstellen. 3 Stdn. Dr. T h i e m .

A u f g a b e n  z u  d e n  A u f s a t z e n :  1) N icht an die G liter hangę Dein Herz, Die das 
L eben yerganglich  zieren! (Schiller.) — 2) Die N eugierde von ih re r edlen und  gem einen Seite 
nach Goethe’s „H erm ann und  Dorothea". — 3) W ie aussert in  Goethes „H erm ann un d  Dorothea" 
H erm ann seine Liebe zum  V aterlande und  seine N eigung  zum  Soldatenstande. K lassenarbeit — 
4) W as tat ich Scblim m eres ais jen e r C asar tat, des Nam e noch bis heuto das Hochste in  der 
W elt bedeutot ? — 5) Jllo s W oi-t :  „In Deiuer B rust sind  Deines Schicksal’s Sterne" und  H era- 
k lit’s W ort: Utjn- tw d\J(tou)7UO oaiu«)V. — 6) Mit welchem Recht nennt Schiller W allenstein  
des G liickes abenteuerlichen Sohn? — 7) V ergleich der beiden B eldherren W allenstein  un d  E g
m ont nach ih re r d ichterischen D arstellung. — 8) K lassenarbeit.

L a t  ein.  Lektiire: Yergils Aeneide lib. III—XII nach einem Kanon. Memoriert wurden 
Stellen aus mehreren Buchern. 2 Stdn.

Ciceros Rede pro I ario. Sallusts bellum Catilinae mit Auswahl. Liv. lib. 
XXII mit Auswahł. Synorv mik. 3 Stdn. Grammatik : Verti.efende Wiederholungen; 
neu: die koordinierenden Konjunktionen. Ubungen im Ubersetzen nach Supfle. Alle 
14 Tage eine Ubersetzung ins Lateinische im Anschluss an die Lektiire, alle Viertel- 
jahre eine schriftłiche Ubersetzung ins Deutsche ais Klassenarbeit. 2 Stdn. Prof. 
J  o r 1 i n g.

G r i e c h i s c h. Lektiire: Xen. Menor. I, c. 1. u. 2 ; II, e. 1. Herod. VII, 207—23G. 238. V11L 
24—26. 40. 75. 76. 83 86. Aus dem Lesebucli von Ulrich von Wilamowitz- 
Móllendorff Aesch. Pers. 290—477. Horn. Od. VII, VIII, 1—265. 370—586. IX. X, 
1—332. 483—574. XI, 1—224. XIII z. Tl. Ubungen im unvorbereiteten Uber
setzen. Grammatik: Prapositionen. Moduslehre. Infinitiv. Partieip. Wiederho
lungen aus der Formenlehre, Alle 14 Tage eine Ubersetzung aus dem Griechischen
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oder in das Griechische ais Klassenarbeit. 6 Stdn. Ostern—Michaelis 1903 Dr. 
T r e f  z, Michaelis—Ostern 1904 Adam.

F r a n z o s i s c h .  Lektiire : Choix de Nouvelles modernes Bd. I. — Montesąuieu: Consi- 
derations sur les eauses de la grandeur des Romains et de leur decadence. Sprech- 
iibungen; Erweiterungen des Wort- und Phrasenscliatzes. Synonymisches und Stili- 
stisches. Grammatische Wiederholungen Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit. 
3 Stdn. Dr. T h i e m .

E n g l i s c l i .  Lektiire nach Tendering Lesebuch. Laut- und Formenlehre sowie Einzelnes 
aus der Syntax. Leichte schriftliche Ubungen. Vokabeln, Redewendungen, Sprech- 
iibungen. 2 Stdn. Dr. R e i m a n n.

H e b r a i s c l i .  Erlemung der hebraischen Schriftzeichen und Leseiibungen. Der Artikel, 
das Pronomen, das regelmassige Verbum, Nominal-Flexion, Segolatformen. Einiibung 
des grammatischen Stoffes durch Ubersetzen. Erlernung von Vokabeln. 2 Stdn. 
Dr. K u 11 n e r.

G e s c h i c h t e  und E r d k u n d e .  Hauptereignisse der griechischen Geschichte bis zum 
Tode Alexanders des Grossen und der romischen Geschichte bis Augustus unter 
besonderer Berucksichtigung der Verfassungs- und Kulturverhaltnisse. Monatliehe 
Wiederholungen aus der deutsclien Geschichte nach dem Kanon der einzupragenden 
Jahreszahlen. — Desgleichen monatliehe Wiederholungen aus der Erdkunde nach 
Massgabe der fur das ganze Jahr festgezetzten Wiederholungsgruppen. — Herbst, 
historisches Hilfsbuch. 3 Stdn. M e y e r .

M a t h e m a t i k .  Quadratische Gleicliungen mit mehreren Unbekannten. Vervollstandigung 
der Planimetrie. Einiges iiber harmonische Punkte und Strahlen, sowie iiber Tranz- 
versalen. Anwendung der Algebra auf die Geometrie, Konstruktionsaufgaben, beson- 
ders mit algebraischer Analysis. Goniometrie. Ebene Trigonometrie nebst Ubungen 
im Berechnen von Dreiec-ken und Vierecken. 4 Stdn. S c h n e e.

P h y s i k .  Warmelelire, Magnetismus und Elektricitat, insbesondere Galvanismus. 2 Std. 
S c h n e e.

Unter-Secunda.
Ordinarius: Oberlehrer Adam.

R e l i g i o n s l e h r e  s. bei Ober-Secunda.
D e u t s c h. Anleitung zur Anfertigung von Aufsatzen durch Ubungen im Auffinden und 

Ordnen des Stoffes. Eingehende Behandlung der Dichtung der Befreiungskriege, 
des Schillerschen Liedes von der Glocke, der Dramen Wilhelm Tell und Jungfrau 
von Orleans. Ubungen in freigesprochenen Berichten iiber Gelesenes. Gedachtnis- 
massige Aneignung von Gedichten und Stellen aus Dichtungen. 3 Stdn. Dr. K uttner.

A u f g a b e n  z u  d e n  A u f s a t z e n :  1) V ergleich zw ischen Schillers „Die K ran iche des 
Ibykus"  und Schlegels „A rion“. 2) W ohltatig  is t des F euers Macht, w enn sie der Menach bezahm t, 
bew ach t; doch fu rch tbar w ird  die H im m olskrait, w enn sie der Fessel sich entrafft. 3) Meine Lieb- 
Iingsbeschaftigung (Briefform). 4) Die B edeutung der E isenbahu (K lasaenaufsatz). 5) Stadt und 
Land, ein V ergleich. 6) L and  und  Leute der Schweiz im  ersten  A uftritt von Schillers „W ilhelm  
Tell“ (K lassenaufsatz). 7) C harak te ristik  des Rudenz in  Schillers „W ilhelm  T ell“, 8) Tells Tat und  
P arric idas Tat, ein Y ergleich. 9) K lassenaufsatz.
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L a  t e i n .  Lektiire : Cic. pro Arch. Liv. I mit Auswahl. Ovid. Met. VII, 1-73;  220—353. 
Aus den Elegien : „Des Sangers Unsterbliehkeit “ „Freuden des Landlebens.“ 
„Griindung Roms.“ „Abschied von Rom “ Friihling in Tomi“ (Nacli der Aus- 
gabe von Sedlmayer) Verg. Aen. I, 1—158 Geeignete Stellen wurden auswendig 
gelernt. Grammatik: Kasus-, Tempus- und Moduslehre. Stilistischo Regeln und 
synonymische Unterscheidungen. Ubersetzen aus Ostermann. Wochentlich eine 
schriftliche Ubersetzung ins Pat. ais Klassen- oder Hausarbeit. Dafiir in jedem 
Vierteljahre eine schriftliche Ubersetzung ins Deutsche ais Klassenarbeit. 7 Stdn. 
A d a  m.

G r i e c h i s c h  Lektiire: Xen. Anab. 11, III, IV n;it Auswahl; Horn. Od. 1, V. VI 4 Stdn. 
Grammatik: Wiederliolung der Formenlehre, die Syntax des Nornens und die wich- 
tigsten Regeln der Tempus- und Moduslehre. Ubersetzungen ins Griechische ais 
Klassenarbeiten alle 8 Tage. 2 Stdn. Dr. Spee .

F r a n z o s i s c h .  Lektiire: Daudet, Lettres de mon moulin. Sprechiibungen wio in O. III 
unter fortgesetzter Erweiterung des Wort- und Phrasenschatze3. Auswahl der prak- 
tisch wichtigsten syntaktischen Gesetze aus allenGebieten, insbesondere iiber dieRektion 
der Zeitworter, den Gebraucli der Zeiten und modi, des lnfinitivs, der Rarticipien, 
des Gerundiums und iiber die Fiirworter, Vergleichungssatze und Negationen. — 
Schriftliche und miindliche Cbungen, darunter auch nachahrnende Wiedergabe von 
Gelesenem und Vorerzahltem. 3 Stdn. Dr. R e i m a n n .

G e s c h i c h t e .  Deutsche und preussisclie Geschichte vom Regierungsantritt Friedrichs 
des Grossen bis zur Gegenwart. Die ausserdeutsche Geschichte wie in O III Wie- 
derholungen nach einem Kanon der einzupragenden Jahreszahlen. Z a c h  er.

E r d k u n d e .  Wiederholung und Erganzung der Landerkunde Europas mit Ausnahme des 
deutschen Reiches. Elementare mathematische Erdkunde. Kartenskizzen wie in IV. 
Z a c h e r.

M a t h e m a t i k .  Potenzen, Wurzeln und Logarithmen. Einfache ąuadratische Gleichungen 
mit einer Unbekannten. Ahnlichkeitslehre, Proportionalitat gerader Linien ani Kreise, 
stetige Teilung. Regelnifissige Vielecke. Kreisumfang und inhalt. Konstruktions- 
aufgaben. 2 Stdn. S c h n e e .

P h y s i k .  Anfangsgriinde der Chemie nebst Besprechung einzelner wichtiger Mineralien. 
Einfacliste Erscheinungen aus der Lehre vom Magnetismus und der Elektricitat in 
experimenteller Behandlung. 2 Stdn. S c h n e e .

©foer-Tertia.
Oidinarius: Prof. Dr. Sp e e .

R e l i g i o n s l e h r e .  a) evangelische, vereint mit Unter-III. Das Reich Gottes im Neuen 
Testamente. Reformationsgeschichte im Anschluss an ein Lebensbild Luthers. Ab- 
riss der Geschichte des evangelischen Kirchenliedes. Wiederholungen. 2 Stdn. 
P r z y g o d ę .

b) katholische : Das dritte Hauptstiick, von den Gnadenmitteln nach Deharbes 
Katechismus Nr. 2. — Genaueres iiber die Ceremonien der katliolischen Kirche. 
Wiederholung der biblisehen Geschichte des Neuen Testamentes nach Schuster.
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Einfiihrung in die Kirehengeschichte mittelst hervorragender kirehengeschichtlicher 
Charakterbilder. 2 Stdn. W e i m a n n .

D e u t s c h. Lesen und Erklaren von Prosastiicken und Gedichten, insbesondere Balladen 
von Schiller und Uhland. Uhlands „Ernst, Herzog von Schwaben.“ Einige Gedichte 
und Stellen wurden auswendig gelernt. Die notwendigen Belehrungen iiber die per- 
sonliclien Verha]tnisse der Dichter sowie iiber die poetischen Formen und Gat- 
tungen. Grammatik: Das Wichtigste aus der Wortbildungslelire, an Musterbeispiele 
angeschlossen ; insbesondere Ablaut, Umlaut, Brechung, Bedeutung der Ableitungs- 
silben, Zusammensetzung. 10 Aufsiitze. 2 Stdn. Ostern—Michaelis 1900 Dr. T r e f  z, 
Michaelis 1903—Ostern 1904 Dr. G e p p e r t .

L a t e i n .  Lektiire: Casars beli. Gall. lib. V—VII mit Auswahl. Aus Ovids Metarnorph: 
Einleitung und Schluss, Phaeton, Ceres und Proserpina, Niobe, die lycischen Bauern, 
Dadalus, Philemon und Baueis, Medea. 4 Stdn. Grammatik: Wiederliolung der 
Kasuslehre, Vervollstandigung der Modus- und Tempuslehre. Ubersetzungen aus 
Ostermann. Wochentlich eine schriftliche Ubersetzung ins Lat. ais Klassen- 
oder Hausarbeit. Dafiir in je dem Vierteljahre eine schriftliche Ubersetzung ins 
Deutsche ais Klassenarbeit. 3 Stdn. Dr. S p e e.

G r i e c h i s c h .  Lektiire: Xenophon. Anab. I, c. 1—8 und 10; imSommer 3, im Winter 
4 Stunden. — Grammatik: Die Verba auf mi und die wichtigsten unrogelmassigen 
Verba. Die Prapositionen, einige Hauptregeln der Syntax im Anschluss an Gele- 
senes. Wiederholungen. Ubersetzungen ins Griechische ais Klassenarbeiten alle 8 
Tage. Im Sommer 3, im Winter 2 Stdn. F r a n k o w s k i .

F r a n z o s i s c h .  Die unregelmassigen Zeitworter unter Ausseheidung der minder wich- 
tigen ; derGebraucli von avoir und etre zur Bildung der umschriebenen Zeiten. Schrift- 
liche und mundliche Ubungen wie in U.III. — Lektiire leichter geschiclitlicher und 
erzahlender Prosa. In jeder Stunde Sprechiibungen im Anschluss an Gelesenes und 
iiber Yorkommnisse des taglichen Lebens. Erweiterung des Wort- und Phrasen- 
schatzes. 2 Stdn. Dr. R e i m a n n .

Ges  c h i c h  te . Deutsche Geschichte vom Ausgange des Mittelalters bis zum Regierungs- 
antritt Friedrichs des Grossen, besonders brandenburgisch-preussische Geschichte. 
Wiederholungen. 2 Stdn. P r z y g o d ę .

E r d k u n d e .  Wiederhohtng und Erganzung der Landeskunde des deutschen Beiches. 
Kartenskizzen. 1 Std. P r z y g o d ę .

M a t h e m a t i k .  Arithw ik : Wiederholung der Bruchrechnung in Anwendung auf Buch- 
stabenausdriicke. Bardey VIII. A und B. IX. Einfachste Satze der Proportionslehre. 
Bardej7 X. Potenzen mit ganzen positiven Exponenten. Bardey XI. Anwendung 
der Gleicliungen des ersten Grades mit einer Unbekannten. Bardey XXII. — 
Planimetrie: Satze von der Gleichheit der geradlinigen Figuren. (Pythagoreischer 
Satz ) Mehler §§ 48—57. Vom Kreise. Mehler §§ 58—71. Berechnung der Flachę 
geradliniger Figuren. Mehler §§ 99—103. Berechnung der Seite eines regelmassigen 
6,3-und 4-Ecks. Mehler §§ 108—111. Konstruktionsaufgaben. 3 Stdn. Der Direktor.

P h y s i k. Lehre vom Bau des menschlichen Kórpers. Unterweisungen iiber die Gesund- 
heitspllege. — Vorbereitender physikalischer Lehrgang I ; Einfachste Erscheinungen 
aus der Mechanik fester, fłiissiger und hiftformiger Korper, sowie aus der Warnie- 
lehre in experimentelłer Behandlung. 2 Stdn. Z a c h ę  r.
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U n t e r - T e r t i a  A .  und B .
Ordinarius von A.: Professor Dr. K u t t n e r ,  von B .: Oberlehrer M e y e r .

R e l i g i o n s l e h r e .  a) evangelische s. bei Ober-Tertia.
b) katholische: Das zweite Hauptstiick, von den Geboten nach Deharbes 

Katechismus Nr. 2; dazu Erklarung des Kirchenjahres in Verbindung mit dem ersten 
Kirchengebote. Erganzende und vertiefende Wiederholung der Geschichte des Alten 
Testamentes. 2 Stdn. W e i m a n n .

D e u t s c h .  Lesen und Erklaren von Gedichten und Prosastucken unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Balladę, die notwendigsten Belehrungen iiber die personlichen Ver- 
haltnisse der Dichter, sowie iiber die poetischen Formen und Gattungen. Auswen- 
diglernen und Vortragen von Gedichten. Wiederholung und Vertiefung der Gram- 
matik in Anlehnung an die Lektiire und besonders bei der Riickgabe der Aufsatze, 
dereń 10 angefertigt wurden. 2 Stdn. In UIII A : Ostern—bis Michaelis 1903 
Ad a m,  Michaelis 1903—Ostern 1904 Dr. G e p p e r t ,  in U11I B : Me y e r .

L a t e i n .  Lektiire: Caesar bellum Gallicum I — IV. Grammatik: Die Hauptregeln der 
Tempus- und Modus-Lehre. Wiederholung und Erganzung der Kasuslehre. Uber- 
setzen in das Lateinische aus einem Ubungsbuche. Wochentlich eine schriftliche 
Ubersetzung in das Lateinische (Klassenarbeit und Hausarbeit abwechselnd); in 
jedem Vierteljahre eine schriftliche Ubersetzung in das Deutsche (Klassenarbeit.) 
8 Stdn. In A Dr. K u t t n e r ,  in U lllb Me y e r .

G r i e c h i s c h .  Die regelmassige Formenlehre bis zu den verbis liąuidis und das Wichtigste 
iiber den Gebrauch der Propositionen und Konjunktionen. Vokabellernen und Ubungen 
im Ubersetzen im Anschluss an das Ubungsbuch von Kagi Alle 8 Tage eine schrift
liche Ubersetzung ais Klassenarbeit. 6 Stdn. In A: Dr. Spee, in B: F rankow ski.

F r a n z o s i s c h .  Fortsetzung der Lese- und Sprechiibungen. Erweiterung des Wortschatzes. 
— Fortgesetzte Einiibung der regelmassigen Conjugation, besonders des Konjunktivs 
und der fragenden und verneinenden Form in Verbindung mit Fiirwortern, iiberhaupt 
Befestigung und Erweiterung der Lehraufgabe der IV. — Schriftliche und miindliche 
Obersetzungen aus dem Elementar- und Lesebuche oder freiere Ubungen wie in IV. 
Ubungen im Rechtschreiben. In A: Dr. Rei mann,  in B: Fr ankowski .

G e s c h i c h t e .  Die Blutezeit des romischen Reichs unter den grossen Kaisern. Deutsche 
Geschichte von dem ersten Zusammenstosse der Deutschen mit den Romern bis zum 
Ausgange des Mittelalters. — Einpragung der Jahreszahlen wie in IV. Wiederholung 
der alten Geschichte nach einem Kanon der einzupragenden Jahreszahlen. 2 Stdn. 
In A: Dr. R e i m a n n ,  in B: Hinz.

E r d k u n d e .  Landerkunde der aussereuropaischen Erdteile. Die deutschen Kolonien; 
Vergleichung mit den Kolonialgebieten anderer Staaten. Kartenskizzen wie in 1 V. 
1 Std. In A: Dr. Reim ann, in B: Hinz.

M a t h e m a t i k .  Die Grundrechnungen mit absoluten Zahlen und Einfiihrung der positiven 
und negativen Zalilgrossen. Gleichungen ersten Grades mit einer Unbekannten. Er
weiterung der Dreieckslehre. Lehre von den Parallelogrammen, den Sehnen und 
Winkeln ara Kreise. Konstruktionsaufgaben. 3 Stdn. In A: Hinz,  in B: Schnee.

N a t u r b e s c h r e i b u n g .  Die wichtigeren auslandisehen Nutzpflanzen. Einiges aus der 
Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Pfianzenkrankheiten und ihre Erreger. 
Wiederholungen. 2 Stdn. In A und B: P r z y g o d ę .
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Q u a r t a  A . und B
Ordinarius von A.: Oberlehrer Dr. R e i m a n n ,  von B.: Oberlehrer W e i m a n n .

R e l i g i o n s l e h r e .  a) evangelische: Die Bibel und ihre Teile. Lesen und Erkliiren von 
alttestamentlichen und neutestamentlichen Abschnitten zur erweiternden und ver- 
tiefenden Wiederholung der in VI und V behandelten biblischen Geschichten. — 
Das dritte Hauptstiick wurde gelernt, das erste und zweite wiederholt. Vier neue 
Lieder wurden gelernt, friiher gelernte Lieder und Spriiche wiederholt. 2 Stdn. Mey er.

b) katholische: Das erste Hauptstiick vom Glauben nach Deharbes Katechis- 
mus Nr. 2. Abschluss des Neuen Testamentes, insbesondere die Leidensgeschichte 
Jesu Christi und Griindung der Kirclie nach Schusters biblischer Gescbichte. 2 Stdn. 
W e i ma n  n.

D e u t s c h. Der zusammengesetzte Satz. Regeln von den Satzzeiclien. Das Einfachste aus 
der Wortbildungslehre. Rechtschreibeiibungen und Aufsatze. Lesen von Gedichten 
und Prosastiicken, Nacherzahlen von Gelesenem, Auswendigłernen und Vortragen 
von Gedichten. 3 Stdn. Jn IVA Me y e r ,  in 1VB Dr. T h i e m .

L a t e i n .  Einiibung der Kasus-, Modus-und Tempus-Lehre nach Ostermann. Gelegentliche 
Wiederholung der Formenlehre, besonders der unregelmassigen Verba. Wochentliche 
Klassen- oder Hausarbeiten. Ubersetzt wurden die in Ostermanns Lesebuch gebote- 
nen Stoffe aus der griechischen und romischen Geschichte sowie die in seinem 
Ubungsbuche enthaltenen Stiicke zur Einiibung der Grammatik. 8 Stdn. In Quarta 
A: Prof. J b r l i n g ,  in Quarta B: Oberl. We i m a n n .

F r a n z o s i s c h .  NachPloetz-Kares, KurzerLehrgang derfranzosischen Sprache. Elementar- 
buch, Ausgabe B Kap. 1—29. Einiibung der Aussprache. Lese- und Sprechiibungen in 
.jeder Stunde. Aneignung eines Wortschatzes, avoir und etre sowie der Haupt- 
konjugation. Geschlechtswort, Hauptwort, Eigenschaftswort nebst den Steigerungs- 
formen, Zahlworter. Schriftliche Ubungen womoglich in jeder Stunde. Klassen- 
arbeiten alle 8 Tage. 4 Stdn. In A : Dr. R e i m a n n ,  in B : Dr. Th i em.

G e s c h i c h t e .  Griechische Geschichte bis zum Tode Alexanders des Grossen mit einern 
Ausblick auf die Diadochenzeit; romische Geschichte bis zum Tode des Augustus. 
2 Stdn. In A: Dr. R e i m a n n ,  in B: P r z ygodę .

E r d k u n d e .  Europa ohne Deutschland. Entwerfen von Kartenskizzen an der Wandtafel 
und im Hefte. Nach Seydlitz. 2 Stdn. In A: Dr. Re i mann,  in B: Przygodę.

M a t h e m a t i k .  Planimetrie: Lehre von den Geraden, Winkeln und Dreiecken. Ubungen 
im Gebrauche von Zirkel und Lineal. Einfache Konstruktionsaufgaben. 2 Stdn. 
In A: llinz , in B : Przygodę.

R e c h n e n .  Dezimalbruchreclmung. Einfache und zusammengesetzte Regeldetri mit ganzen 
Zahlen und Briichen. Aufgaben aus dem biirgerlichen Leben, namentlicli die ein- 
fachsten Falle der Prozent-, Zins- und Rabattreehnung. 2 Stdn. In A : H i n z . 
in B: P r z y g o d ę .

N a t u r b e s c h r e i b u n g .  Beschreibung und Vergleichung von Pflanzen mit schwieriger 
erkennbarem Bliitenbau. Ubersicht iiber das Linne’sche und das natiirliche System. 
Letzteres unter besonderer Beriicksichtigung. — Wirbeltiere, ausgehend vom selir 
eingehend betrachteten Skelett des Menschen. Insekten nach ihrem Bau, ihrer Ab- 
hiingigkeit yon der Pflanzenwelt und ihrer Bedeutung fiir diese, unter besonderer 
Beriicksichtigung der Futterkrauter und Getreidearten. 2 Stdn. In A und B: W eise
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Q u i n t a  A  und B .
Ordinarius von A: Oberlehrer Z a ch  er, von B: Professor F r a n k o w s k i .

I R e l i g i o n s l e h r e .  a) evangelische: Biblisclre Geschichten des Neuen Testaments. Kate- 
chismus: Wiederliolung der Aufgabe der Sexta. Durchnahme und Erlernung des 2. 
Hauptstiickes mjt Luthers Auslegung. Spruche wie in Sexta; 4 neue Kirchenlieder, 
Wiederholung der in Sexta gelernten Lieder. Z a c h  er.

b) katholische: Das zweite und dritte Hauptstiick, von den Geboten und 
Gnadenmitteln nach Deharbes Katechismus Nr. 3. Biblische Geschichten des Neuen 
Testamentes nach Schuster. 2 Stdn. We i mann.

Deu t sch .  Der einfache erweiterte Satz und das Notwendigste vom zusammengesetzten 
Satze nebst der dabei zur Anwendung kommenden Zeichensetzung. Wóchentliche 
Diktate oder schriftliche Nacherzahlungen. Lesen von Gedichten und Prosastiicken. 
Miindliches Nacherzahlen. Auswendiglernen und móglichst verstandnisvolłes Vor- 
tragen von Gedichten. In A: Zacher,  in B Ostern—Michaelis 1903: Adam.  
Michaelis 1903—Ostern 1904: Dr. Gepper t .

L a t e i n. Wiederholung der regelmassigen Formenlehre, die Deponentia, die unregelmassige 
Formenlehre mit Beschrankung auf das Notwendige. Aneignung eines angemessenen 
Wortschatzes. Ubungen im Konstruieren, Akkusatiy cum Inflnitivo, Participium 
konjunktum, Ablativ absolutus. Regeln iiber Stiidtenamen, doppelten Akkusatiy, das 
Prasens historicum. Wóchentliche Klassenarbeiten oder schriftliche Hausarbeiten. 
In A: Zacher ,  in B: F r ankows k i .

E r  d k u n  de. Landerkunde Mitteleuropas, insbesondere des deutschen Reiches. Weitere 
Anleitung zum Verstandnis des Globus und der Karten, sowie des Reliefs. Anfange 
im Entwerfen von einfachen Umrissen. 2 Stdn. In A Ostern—Michaelis 1903: 
Dr. Trefz.  Michaelis 1903—Ostern 1904: Dr. Gepper t ,  in B: P r z y g o d ę .

R e c h n e n. Teilbarkeit der Zahlen. Gemeine Briiche. Fortgesetzte Ubungen mit benann- 
ten Dezimalzahlen wie in VI. Einfache Aufgaben aus der Regeldetri. 4 Stdn. In 
A: Dr. Re i mann ,  in B: P r z y g o d ę .

N a t u r b e s c h r e i b u n g .  Eingehende Durchnahme der ausseren Organe der Bliiten- 
pflanzen im Anschluss an die Beschreibung yorliegender Exemplare und an die Ver- 
gleicliung yerwandter For men. Beschreibung wiclitiger Wirbeltiere nebst Mitteilungen 
iiber ihre Lebensweise. Grundziige des Knochenbaues beim Menschen. 2 Stdn. 
In A und B: Zacher .

S i e X t a  A . und B .
Ordinarius von A im Sommer Dr. Tr e f z ,  im Winter Oberlehrer Dr. Ge p p e r t ,

von B Oberlehrer H i n z.
R e l i g i o n s l e h r e .  a) eyangelisclie: Biblische Geschichten des Alten Testamentes. Die 

Weihnachts- und Oster - Geschichten des Neuen Testamentes. Erklarung und Er
lernung des I. Hauptstiickes mit Luthers Auslegung und einer massigen Zahl von 
Katechismus-Spriichen sowie einiger Kirchenlieder und Liederstrophen. Gedaclitnis- 
massige Aneignung des Yater-Unser. 3 Stdn. Dr. K u t t n e r .
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b) katholisclie. Katechismus: Das erste Hauptstiick vom Glauben. Bibliscke 
Geschichten des Alten Testamentes nach Schuster. Anleitung, der hi. Messe mit 
Andacht beizuwohnen. 3 Stdn. Weimann.

D e u t s c h. Grammatik: Redeteile, Unterscheidung der starken und scliwacken Formen 
der Deklination und Konjugation. Die Glieder des einfachen Satzes und die fur ihn 
erforderliche Zeichensetzung Eechtschreibeiibungen in wochentlichen Diktaten. 
Lesen von Gedichten und Prosastiicken, sowie miindliches und schriftliches Nach- 
erzahlen von Gelesenem und Vorerzahltem. Auswendiglernen und Vortragen von 
Gedichten. Eesebuch von Hopf und Paulsiek. — Lebensbilder aus der vaterlandischen 
Geschichte, namentlick der neueren 5 Stdn. In VIA Ostern—Michaelis 1903: Dr. 
Tr e f z ,  Michaelis 1903—Ostern 1904: Dr. G e p p e r t ,  in VIB: Hi nz .

L a t e i n .  Formenlehre mit Beschrankung auf das Regelmassige unter Ausschluss der De- 
ponentia. Gebrauch einiger Prapositionen und Konjunktionen. Ubersetzung der 
Ubungsstiicke im Ostermann und Erlernung der darin vorkommenden Worter. 
Ubungen im Konstruieren. Wóchentliche schriftliche Klassenarbeiten. 8 Stdn. In 
VIA Ostern—Michaelis 1903: Dr. T r e f z ,  Michaelis 1903—Ostern 1904: Dr. Gepper t ,  
in V1B: II i n z.

E r d k u n d e .  Grundbegriffe der allgemeinen Erdkunde in Anlehnung an die nachste Um* 
gebung Erste Anleitung zum Verstandnis des Globus und der Karten. Aniiings- 
griinde der Landerkunde der fiinf Erdteile beginnend mit der Heimat. 2 Stdn. In 
VIA und B: Meyer .

R e c h n e n '  Wiederholung der Grundrechnungsarten mit unbenannten und benannten 
Zahlen. Zeitrechnung. Die deutschen Miinzen, Masse und Gewichte. Die einfachen 
Dezimalrechnungen. Vorbereitung der Bruchrechnung. 4 Stdn. in A und B: 
W e i s e.

N a t u r  b e s c h r e i b u n g .  Beschreibung vorliegender Bliitenpilanzen und Besprechung der 
Formen und Teile der Wurzeln, Stengel, Bllitter, Bliiten, leicht erkennbaren Bliiten- 
stiinde, Friichte und der Standorte. Besonders wurden Giftpllanzen beriicksichtigt. 
— Im W inter: Beschreibung wichtiger Saugetiere und Vogel in Bezug auf iiussere 
Merkmale und auf charakteristische Einzelheiten des Knochenbaues (nach vor- 
handenen Exemplaren und Abbildungen), nebst Mitteilungen uber Lebensweise, iliren 
Nutzen und Sehaden. 2 Stdn. In A und B : W e i s e.

Von der Teilnahme an dem christlichen Religionsunterricht war kein 
Schiiler befreit.
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JUdischer Religionsunterricht.

I.: 1 Stde. Uber die Anerkennung Gottes und der Tórah in unsern Yorstellungen und 
Gedanken. Die 13 von Maimonides aufgestellten Hauptgrundsatze in ausfiihrlicher 
Behandlung.

Jiidische Gesehichte: Die talmudisclie Epoche. Emanuel Deutsch, der 
Talmud (Lektiire). Der Inhalt der Mischnah (Diktat).

11.: 1 Stde. Uber den Wandel in den Wegen Gottes dureh Menschenliebe, Wahrhaftigkeit 
und Gereclitigkeit-

Jiidische Gesehichte: Vom Untergange des jiidischen Staates bis zur Auf- 
hebung des Patriarchats. 70—425.

III. : 1 Stde. Uber die Anerkennung Gottes und der Tórah in unserm Fiihlen und Wollen
und durch Vermeidung alles dessen, was dieser Anerkennung widerspricht.

Biblische Gesehichte: Die Richter- und Konigszeit bis zur Trennung des 
Reiches.

IV. : Eingehende Behandlung der Feste und ihrer Brauche.
Biblische Gesehichte: Von der Offenbarung am Sinai bis Saul.

V.: Haupt- und Halbfeste (Diktat). Fast- und Trauertage (Diktat). Zusammensetzung der 
Bibel (Diktat).

VI.: Die 10 Gebote. Die 13 Glaubenssatze (kurze Fassung). Die 7 noachidisehen Pllichten. 
Biblische Gesehichte: Von der Weltschópfung bis Joseph.

Vor Eintritt der jiidischen Fest- und Fasttage wurde in allen Klassen aut' 
dereń jahreszeitliche, gescliichtliche und pflichtliche Bedeutung hingewiesen. 
Dr. J a c o b s o n .

Technischer Unterricht.
a) Turnen

Die Anstalt besuchten im Sommerhalbjahre 354, im Winterhalbjahre 349 Schiiler. 
Von diesen waren befreit:

Vom Turnunterricht 
iiberhaupt

Von einzelnen 
Ubungsarten

aut Grund arztlicher Zeugnisse 
aus anderen Griinden . . . .

im Sommer 28, im Winter 32 
im Sommer 6, im Winter 9

fand Befreiung n u r  auf 
kfirzere Zeit statt, jenach- 
dem solche nach  einer 
K rankheit oder wegen 
einer leichten V erletzung 
fu r notig befunden wurde.

zusammen 
mithin von der Gesamtzahl

im Sommer 34, im Winter 41 
im Sommer 9%, im Winter 11%
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Es bestanden bei 12 getrennt zu unterrichtenden Klassen 7 Turnabteilungen, dereń 
grósste 64, dereń kleinste 30 Schiller zahlte. Fiir den Turnunterricht waren im ganzen 21 
Stunden angesetzt. Ihn erteilten in 18 Stunden wóchentlich der technische Lelirer K n o p, 
in 3 Stunden Prof. T h i e m. — Im Sommer wurde fast ausschliesslich auf dem neben der 
Turnhalle liegenden Turnplatze, im Winterhalbjahre meistens in der Turnhalle geturnt. 
Von den 3 Stunden jeder Abteilung wurde im Sommer gewohnlich 1 zu Jugendspielen oder 
Spaziergiingen benutzt. Die Spiele wurden gewohnlich auf dem Schulhofe ausgefiihrt. 
Am liebsten wurde Faustball und Barlauf, ausserhalb der Turnstunde auch Tennis gespielt. 
Gelegenheit, das Schwimmen zu erlernen, war nicht vorhanden.

b) Gesang.

S e x t a :  Noten, lntervalle, Tonleiter. Ein- und zweistimmige Volkslieder und Chorale. 
2 Stdn. W e e d e.

Q u i n t a :  Noten, Akkord, Treffiibungen. Chorale, zweistimmige Yolkslieder. 2 Stdn. 
W e e d e.

Q u a r t a — P r i m a  bildeten die erste Abteilung. Sopran und Alt iibten ebenso wie Tenor 
und Bass in je 1 Stunde wóchentlich besonders, alle Stimmen zusammen ais ganzer 
Chor ebenfalls 1 Stunde wóchentlich. Gesungen wurden Gesange fur gemischten 
Chor vornehmlich aus Giinther und Noack’s Liederschatz fur hóhere Schulen. Etwa 
alle 4 Wochen wurde 1 Stunde auf Einiibung von Choralmelodien fiir die evange- 
lischen Schiller verwendet. 3 Stdn. K n o p.

c) Z e i c h n e n .

U n t e r s t u f e  (V und IV): Einfache, flachenhaft wirkende Gebrauchsgegenstiinde (mit 
Kohle auf Packpapier). Gediichtniszeichnen. Gepresste Naturblatter. Fliesen, 
Schmetterlinge, Fische, Vógel, Biicher etc. Andeutung der Schatten. Anwendung 
der F'arbe. Je 2 Stunden. We e d e .

M i t t e l s t u f e  (U.III und O.III): Kórperliche Gebrauchsgegenstiinde im Umriss in schat- 
tierter Darstellung und farbig. Teile des Schulzimmers. Je 2 Stdn. W e e d e .  

O b e r s t u f e  (U.II bis 0.1): Natur- und Kunstformen. Schattieren. Farbige Darstellung. 
Linearzeichnen. 2 Stdn. W e e d e .

An dem wahlfreien Zeichenunterrichte der Oberstufe nahm im Sommer 
keiner, im Winter 3 Schiller teil.

Eingefiihrte Lehrblicher.
Es wurden im letzten Schuljahre dieselben Schulbucher gebraucht wie in dem vor- 

hergehenden. Sie sind fiir alle Unterrichtsgegenstiinde in dem Jahresberichte Ostern 1003 
bekannt gemacht worden. Auch fiir das Schuljahr 1904/05 bleiben dieselben Schulbucher 
im Brauch. Neu eingefuhrt wird nur von Ostem 1904 ab in den Klassen Sexta bis Ober III 
incl. v. Sanden, Deutsche Sprachlehre fiir hóhere Schulen.
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II. Verfugungen der vorgesetzten Behorden
v o n  allgemeiner Bed-eiatiang-^

1903, den 11. Marz: Konigl. Prov. Schulkoll. weist auf eine Bekanntmachung der General- 
inspektion des Militar-Erziehungs- und Bildungswesens hin, in der mit Bezug auf 
die Fahnrichpriifung folgendes gesagt ist: „Die Anforderungen sind derartig bemessen, 
dass ein junger Mann, der nach geregeltem Schulunterricht die Primareife auf einer 
der 3 oberen Schularten erlangt hat, vor dem Eintritt in die Fahnrichpriifung k e i n e  
P r e s s e  m e h r  z u b e s u c h e n  b r a u c h t ,  sondern die etwa notwendigen 
Wiederholungen und geringen Erganzungen des im bisherigen Unterricht Erlernten 
(vgl. z. B. die miindliche Priifung im Deutschen) mit leichter Miihe selbst bewirken 
kann.

1903, den 30. April: Der Herr Minister fiir Landwirtschaft, Domiinen und Forsten bestimmt, 
dass zur Laufbahn fiir den Konigl. Forstverwaltungsdienst nur diejenigen zugelassen 
werden konnen, die 1) das Zeugniss der Reife von einem deutschen Gymnasium, 
Realgym nasi urn oder ObeiTealschule erlangt und in diesem Zeugnisse ein unbedingt 
geniigendes Urteil in der Mathematik erhalten haben, 2) das 22ste Lebensjahr noch 
nicht iiberschritten haben u. s. w.

1! 03, den 4. Novbr.: Der Herr Minister der geistlichen etc. Angelegenheiten bestimmt, dass 
Schiller, die am Schlusse des Lehrganges der Ober - Sekunda die Schule verlassen, 
ohne die Yersetzung in die Prima erlangt zu haben, zur Priifung behufs Nachweises 
der Primareife ais sogenannte Extraneer friihestens am Schlusse des auf den Abgang 
von der Schule folgenden Halbjahres zugelassen werden diirfen.

1903, den 20. Dezember. Verfiig. des Konigl. Provinzial-Schulkolleg. Entsprechend der 
Minist.-Verf. vom 23. 111. 1901, nach der die Aufnahme von Schiilern in die Sexta 
nach vollendetem 12., in die Quinta nach vollendetem 13. und in die Quarta nach 
vollendetem 15. Lebensjahre in der Regel nicht zu gewahren ist, soli die Aufnahme 
in die Ober II n a c h  vollendetem 19., n a c h  Unter I nach yollendetem 20. und in 
Ober l n a c h  vollendetem 21. Lebensjahre ohne besondere Genehmigung des Prov.- 
Schulkoll. yersagt werden.

1903, den 29. Dezbr.: Konigl. Prov. - Schulkoll. bestimmt beziiglich der Ferien an den 
hoheren Lehranstalten der Provinz Posen, dass im Jahre 1904

a) der Schulschluss: b) der Schulanfang:
Donnerstag, den 24. Marz, Dienstag, den 12. April,
Freitag, den 20. Mai, nachm. 4 Uhr, Donnerstag, den 26. Mai, 
Freitag, den 1. Juli,
Freitag, den 30. September,
Freitag, den 23. Dezember,

zu Ostern:
zu Pfmgsten:
vor den Sommerferien:
zu Michaelis:
zu Weihnachten:

Donnerstag, den 4. August. 
Donnerstag, den 13. Oktober, 
Montag, den 9. Januar 1905.

stattzulinden liabe.
1904, den 30. Januar: Das Konigl. Prov.-Schulkoll. ermachtigt den Direktor, die evangel. 

Lehrer und Schiller der Anstalt behufs Teilnahme an der Feier des lOOjalirigen 
Bestehens der hiesigen evangel. Kirchengemeinde am 5. Februar vom Unterricht zu 
entbinden und da von den kath. Lehrern allein ein geordneter Unterricht fur die 
kath. und jiid. Schiller nicht erteilt werden kann, den Unterricht am 5. Februar 
iiberhaupt ausfallen zu lassen.
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1904, im Februar: Verfiig. des Prov. Schulkoll.: Zahlungen der Gymnasial-Kasse an Aus- 
wiirtige sind, wenn nicht besondere Yereinbarungen getroffen worden sind, aut 
Kosten der Empfanger, also unter Abzug des betr. Postportos, zu zahlen.

III. Zur Geschichte der Anstalt.
Das Schuljalir 1903/04 begann Donnerstag, den 16. April, nachdem vorher am 6* 

und 15. April die Priifung und Aufnahme neuer Schiller stattgefunden hatte. — Am An- 
fange des neuen Schuljahres wirkten an der Anstalt: der Direktor Dr. Martin, die Professoren 
Jorling, Dr. Tliiem, Dr. Spee, Schnee und Dr. Kuttner, die Oberlehrer Frankowski, Meyer, 
Zacher, Adam, Weimann, Dr. Reimann*) und Hinz, der kommiss. Oberlehrer Dr. Trefz,**) 
der Zeichenlehrer Weede, der technische Lelirer Knop, im Nebenamte Rabb. Dr. Jacobson 
und ausliilfsweise der pens. VGrsehullehrer Weise. Am 25. April kam vom Gymnasium 
aus Krotoschin Oberlehrer Przygodę noch hinzu, so dass die etatsmassigen Stellen der An
stalt bis auf eine, zu dereń Vertretung p. Weise 16 Stdn. Unterricht wochentl. iibernommen 
hatte, alle besetzt warem — Am 8. Juli erhielt Oberlehrer Frankowski den Titel Professor 
und am 26. Oktober den Rang der Ratę IV. Klasse. Am Sclilusse des Sommerhalbjahrs 
wurde Dr. Trefz ais Oberlehrer an das Konigl. Gymnasium in Inowrazlaw versetzt; an seine 
Stelle trat von der Ober-Realschule in Graudenz Oberlehrer Dr. Geppert. - -

An der x\usiibung ihres Amtes waren durcli Krankheit verhindert: der Direktor vom 
18. Mai bis zum 6. Juni, 13 Schultage, Prof. Jorling vom 15.—17. Februar, 3 Schultage, 
Prof. Dr. Thiem am 18. Januar und vom 3. Februar bis zum Schluss des Schuljahres, 45 
Schultage, Prof. Dr. Kuttner am 16. und 17. Oktober, Oberlehrer Zacher am 9. Dezember, 
9. Januar und vom 11.—16. Januar, 8 Schultage, Oberlehrer Weimann vom 25.-27. Juni 
und vom 11. Februar bis 12. Marz, 30 Schultage, Oberlehrer Dr. Geppert am 27. und 28. 
November und vom 19. - 22. Dezember, 6 Schultage, Oberlehrer Hinz am 12. und 13. August 
und Yom 2. Dezember bis 6. Februar, 45 Schultage, Oberlehrer Przygodę vom 8.—13. Februar, 
6 Schultage, Zeichenlehrer Weede in 6 Absiitzon 11 Schultage und techn. Lelirer Knop in 
3 Absatzen 5 Tage. — Beurlaubt waren der Direktor 2 Tage, Prof. Dr. Kuttner 2 Tage, 
Oberlehrer Zacher 10 Tage, Oberlehrer Adam zur Teilnahme an einem archaolog. Kursus 
in Italien 31 Schultage, Oberlehrer Weimann 3 Tage, Oberlehrer Dr. Geppert 2 Tage, 
Zeichenlehrer Weede 3 Tage, techn. Lehrer Knop 2 Tage. — Trotz dieses vielen Fehlens 
wurde der Unterrichtsbetrieb im wesentlichen ordnungsgemass durchgefiihrt. Vertretungs- 
stunden haben dabei bis zum 5. Marz gegeben der Direktor 101, techn. Lehrer Knop 35, 
Zeichenlehrer Weede 28, pension. Vorschullelirer Weise 21, Prof. Dr. Spee 18, Oberlehrer 
Meyer 16, Oberlehrer Przygodę 14, Prof. Jorling 11, Oberlehrer Weimann 11, Oberlehrer 
Hinz 10 und die iibrigen Lehrer der Anstalt zusammen 31 Stunden. Ausserdem war vom 
2. Februar bis zum Schlusse des Schuljahres der Seminarkandidat Dr. Kern der Anstalt zur 
Aushilfe iiberwiesen worden. — Der Hitze wegen Hel der Unterricht nacli 11 Uhr aus am 
7. September, der Abgeordnetenwahlen wegen am 12. November vollstandig.

Bei der Sedanfeier am 2. September sprach Oberprimaner Walter Schnee iiber 
Ernst Moritz Arndt. — Die Rede bei der Geburtstagsfeier Sr. Majestat des Kaisers und

A nm erkang : *) O berlehrer Dr. R eim ann  w ar vorher Konigl. Sem inarleh rer in Posen,
**) Dr. Trefz H ilfsleh rer am K onigl. G ym nasium  in  Rottweil (W iirtem berg).
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Kónigs liielt Oberlehrer Weimaan. — Die Gedenkfeiern fur die Kaiser Wilhelm den Grossen 
und Friedrich lii. wurden in vorgeschriebener Weise gehalten. Die Ansprachen dabei 
hielten, bezw. werden balten, die Professoren Dr. Thiem, Dr. Spee, Sclmee und Dr. Kuttner. 
— Die sehriftliche Reifepriifung war vom 4. bis 10. Februar, die miindliche soli unter dem 
Yorsitze des Direktors am 8. Marz stattfinden.

Der Gesundheitszustand der Sciiiiler war im Sommer gut; im Winterhalbjalire dagegen 
wurde.wegen Scharlach, Masern, Influenza und Halsentziindung von den Schiilern ziemlich 
viel gefelilt Gestorben ist am 5. Mai der Sextaner Fritz Heymann an Gehirnschlag. Der 
stets freundliche Knabe, den Lehrer und Schiller lieb hatten, wurde in seinem Heimatsorte 
Konigl. Grochowisko, Kreis Żnin, beerdigt. — Kurzsichtig waren von den 346 Schiilern der 
Anstalt am 1. Februar: 74 d. li. 21°/0; sehwerhorig 1 Schiller.

Am 7. Januar, nachmitt. 4 Uhr, starb nach kurzem Krankenlager der Konigliche 
Provinzial-Schulrat und Geheime Regierungsrat Herr D. Polte. 32 Jahre lang hat er seines 
schwierigen, verantwortungsvollen Amtes zum Segen der lernenden Jugend und der ganzen 
Provinz mit nie nachlassender Pflichttreue gewaltet und viele haben von ilirn gelernt, wie 
man im Kleinen treu, unverwandt seinen Blick auf das Grosse und Ganze richten miisse und 
niemals miide werden diirfe in dem Streben zum Hochsten. Das hiesige Gymnasium hat 
wie alle hoheren Schulen der Provinz durch seinen Tod viel, sehr viel verloren.

IV. Schiilerzahl.
A. Zusammenstellung der Scłiiilerzahl fur das Schuljahr

1903 /0 4 .

Ol. Ul. O li. U li. o m U1II.

A B

IV.

A B

V.

A B

VI. 

A B

PO)
2
2cn
PNJ

1. Bestand am 1. F eb ruar 1903 7 8
i

22 41 36 23 23 27 29 23 23 33 34 329
2. A bgang bis zum  Schluss des 

Schuljahres 1902/03 . . . 7 0 2 10 2 6 3 4 1 1 3 1 3 43
3a. Zugang durch Verset.zung zu 

O s t e r n .................................... 8 11 27 29 30 19 22 19 19 24 24 12 9 232
3b. Zugang durch  A ufnahm e zu 

O s t e r n .................................... 3 _ 1 4 _ 3 3 4 11 13 63
4. Schiilerzahl am A nfange des 

Schuljahres 1903/04 . . . 8 11 39 33 36 26 26 26 28 28 .28 30 30 349
5. Zugang im  Som m erhalbjahre ■ — — 1 — 1 — — — — 1 — 1 1 5
6. A bgang im Som m erhalbjahre . — — 2 3 — 1 3 — 3 — 1 — 1 14
7a. Zugang durch V ersetzung zu

0
7b. Zugang durch  A ufnahm e zu 

M ic h a e l is ............................... _ _ .. 1 1 1 3 _ __ 1 2 9
8. Schiilerzahl am  Anfange des 

W interhalbjahres . . . . 8 11 38 30 37 26 24 27 28 29 27 32 32 349
9. Zugang im W interhalbjahre 0

10. A bgang im  W in terhalb jahre . — — — — — — — — 2 — 1 — 3
11. Schiilerzahl am 1. F ebruar 1904 8 11 38 30 37 26 24 27 28 27 27 31 32 346
12. D urchschnittsalter am 1. Febr. 

1904 . . . .  ..................... 19,7 19 18,6 17,8 16,4 15,2 15 13,9 14 12,6 12,5 11,8 11,3
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bh
ci>
W K

at
ho

l.

Ju
de

n

c
K A

us
w

.
|

U
m3
<

1. Am A nfange des Som m erhalbjahres . . . 119 186 44 207 142 —

2. Am A nfange des W interhalb jahres . . . 123 185 41 206 143 —
3. Am 1. F eb ru a r 1 9 0 4 .......................................... 121 184 41 205 141 —

C. Ubersieht der Abiturienten zu Ostem 1903.

Namen
der

A biturienten

Der A biturienten 
G eburts-

Tag | Ort K
on

fe
ss

io
n

S tand
des

V aters

W ohnortdes 
Vators bezw. 
der M utter

Au:
J

im
Gym.

enthalt
ahren

in
I

in

in 
O. I

Studium  
bezw. ge- 

w iihlter 
B eruf

1. H aesner, E rich 22. IX . 1882 Gnesen ev. f  M aurerm str. Gnesen 11 2 i Ju ra

2. Jacob, Siegfried 12.11. 1884 Trem es-
sen

jiid. K aufm ann Gnesen 4 2 i Ju ra

3. N eustadt, M ax 30. V. 1884 Schw ar-
zenau

jud. K aufm ann Gnesen 9 2 i Medizin

4. N orenberg, 
F rań  z

14. I. 1882 T horn kath. A ufseher Bojanowo 57a 2 i Theologie

5. Sonderm ann, 
Otto

25. V. 1882 Babo- 
rowo Kr. 
Sam ter

ev. R ittergutsbes. Przyborow - 
ko K r. 
Sam ter

ioV2 2 i Ju ra

6. Tim m, H ans 1. V III. 1884 L azarus 
bei Posen

ev. Brennerei-
Verwalter

Schidlowo 
Kr. Mogilno

4 2 i Bankfach

7. K ublinski, Ste- 
phan

11. VII. 1883 Szewce 
bei Buk

kath. V olksanw alt W itkowo 9 2 i Theologie

Von der mundlichen Reifepriifung \vurden befreit Norenberg und Neustadt. Noren- 
berg gedenkt jetzt das Studium der Theologie aufzugeben und klassische Philologie und 
Deutsch zu studieren.

Das Verzeichnis der Abiturienten zu Os tern 1904 wird im Berichte des niiclisten 
Sehuljalires gegeben werden.

D. Das Zeugnis der wissenscbaftlichen Befahigung
tur den einjahrigen Militardienst liaben zu Ostern 1904 erhalten: 37, zu Michaelis 1903: 2. 
Von dieren 39 Schillera sind 12 zu einem praktischen Beruf iibergegangen, 27 sind auf der 
Anstalt geblieben und in die Obersekunda iibergegangen.
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V. Sammlung von Lehrmitteln.
a) f ii r d i e L e h r e r b i b l i o t h e k :

Zentralblatt fur die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preussen 1903. — Zeitschrift 
fur den evangelisehen Religionsunterricht; XIV. Jahrgang. — Zeitschrift fur das Gymnasial- 
wesen 1903. — Zeitschrift fur franzosische Sprache und Litteratur XXV. — Zeitschrift der 
historischen Gesellschaft der Provinz Posen 1903. — Zeitschrift fur den physikalischen und 
chemischen Unterricht von Poske XVII. — Zeitschrift fur Schulgesundheitspflege 1903. — 
Prometheus, Jahrgang XV. — Die Grenzboten, Jahrgang 62. — Kehrbacli, Mitteilungen der 
Gesellschaft fur deutsche Schulgeschichte, Jahrgang XVI. — Neue Jahrbiicher fiir das klassi- 
sche Altertuin 1903. — Ilistorische Zeitschrift 9L und 92. Bd. — Lehrproben und Lehrgange 
1903. — Korper und Geist XII. Jahrgang. — Der Hauslehrer 1903. — Lohmeyer, Deutsche 
Monatsschrift 1903/1904. — Seidel, Hohenzollern Jahrbuch 1903. — Duden, Orthographisches 
Worterbuch der deutschen Sprache. — Tacitus, Annalen I—III. — Andrees Allgemeiner 
Atlas. — Grimm, Deutsches Worterbuch Bd. X, Lief. X—XII; Bd. XIIi, Lief. 3. — Mos- 
engel, Deutsche Aufsatze. — Fritze, 100 ausgefiihrte Dispositionen, 2 Bandchen. — Kiy, 
Dispositionslehre und Aufsatze. — Lehmann und Dorenwell, Deutsches Sprach- und Ubungs- 
buch. — Dorenwell, Der deutsche Aufsatz in den unteren und mittleren Klassen hoherer 
Lehranstalten. — Dorenwell, Der deutsche Aufsatz in den hoheren Leliranstalten, 2 Teile.
— Wundt, Einleitung in die Philosophie. — Giesenhagen, Unsere wichtigsten Kulturpfłanzen.
— Schmidt und Landsberg, Hilfs- und Obungsbuch fur den botanischen und zoologischen 
Unterricht. I. Teil, Botanik. — Gareis, Geschichte der Evangelischen Heidenmission. — 
Vogel, Grammatisch-Orthographisches Nachschlagebuch. — Ascherson, Deutscher Universi- 
tatskalender 1903/1904. — Walter, Engliseh nach dem Frankfurter Reformplan. — Schenc- 
kendorff, Jahrbuch fur Volks- und Jugendspiele. — Fisch, Deutsche Aufsatze. — Bindseil- 
Zielonka, Der deutsche Aufsatz in I. — Pazolt, Entwiirfe zu deutschen Arbeiten fiir III bis I.
— Kromayer, Antike Schlachtfelder in Griechenland. — Lange, Sprachschatz der deutschen 
Litteratur. — Lenz, Geschichte Bismarcks. — Niessen, die Hohenzollern im Glanze der 
Dichtung. — Hopf und Paulsiek, Deutsches Lesebuch 1. — Dutzmann, Pensions- und Witwen- 
geldtabellen. — Schulze, Die rómischen Greczanlagen in Deutschland und das Limeskastell 
Saalburg. — Sclilitzberger, Essbare Piize. — Euripides, Deutsche Musteriibersetzung, 5 
Bandchen. — Ratzel, Politische Geographie. — Wildermann, Jahrbuch der Naturwissen- 
schaften 1903. — Cantor, Geschichte der Mathematik, III. Bd. — Verhandlungen der Di- 
rektoren. — Versammlungen in Preussen seit df n Jahre 1879—1903. — Bielschowsky, 
Goethe, 2. Bd. — v. Schmidt, Der Werdegang de ' Preussischen Heeres — Die Siegesallee 
Berlin. — Menge, Die Odeń und Epoden des Horaz. —■ Meyer, Mythologie der Germanem —■ 
Lanfrey, Expedition d’ Egypte, 10 Exempl. mit Worterbuch. — Mau, Pompeji in Leben und 
Kunst. — Hemme, Das Lateinische Sprachraaterial in den neuercn Sprachen. — Schemann, 
Alexander, Tragodie in 5 Aufziigen vom Grafen Gobineau. — Schemann, Die Renaissance, 
Historische Szenen vom Grafen Gobineau,

b) f i i r  d i e  S c h i i l e r b i b l i o t h e k .
Frenssen, Die Sandgrafin. Die drei Getreuen. Jorn Uhl. — Das neue Universum, 

23. Jahrgang. — Hopf und Paulsiek, Lesebuch fiir II und 1. — Riimly, Die schweren Jahre 
Preussens. — Schulze, Die rbmischen Grenzanlagen in Deutschland und das Limeskastell
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Saalburg. — Seheel, Lesebuch aus Gustav Freitags Werken. — IIevesi, Wilhelm Junker. — 
Briefe, die ihn nieht erreichten. — J. Wolff, Die Hochkónigsburg. — Nauticus, Jahrbueh 
fur Deutsehlands Seeinteressen. — Das neue Universum, 24. Jahrgang. — Ehlers, Samoa, 
die Perle der Siidsee. — Im Osten Asiens — Im Sattel durch Indochina, 2 Biindchen. — 
Vollmer, Der deutsch - franzosische Krieg, 2 Bandchen. — Capelle, Die Befreiungskriege 
1813-15, 2 Bandchen. — Holzgraefe, Der deutsche Ritterorden. — Dove, Siidwestafrika.

c) f i i r  d e n  U n t e r r i c h t  i n E r d k u n d e ,  D e u t s c h  u n d G e s c h i c h t, e.
H. Kiepert, Alt-Griechenland und Alt-Italien je 2 Exemplare. — Dr. A. Wiinsche, 

Kolonial-Wandbilder, geschenkt vom Kolonial-Verein in Gnesen.

d) f ii r d e n  n a t u r  w i s s e n s c h a f t l .  U n t e r r i c h t :
Apparat, um die Einwirkung des galvanischen Stromes auf die Magnetnadel zu 

zeigen. — Induktionsrollen nebst Stabmagnet und Membran. — Yorrichtung zur Bestimmung 
des Siedepunktes von Fliissigkeiten. — Photogramme zum Skioptikon. — Ein weiterer 
Lampenwiderstand zum Anschluss an die elektrische Zentrale. — 5 Glaskasten a) Aopfel- 
bliitenstecher, b) Schlupfwespe, c) Kleidermotte, d) Ameisenlowe, e) Maulwurfsgrille, mit 
Metamorphosen. — Sciurus vulgaris in Spiritus zur Demonstration des Blutumlaufs.

e) f u r  d e n  Z e i c h e n u n t e r r i c h t :
22 Bliittervorlagen. 2 Insektenkasten a) Libelle, b) Eichengallwespe. 15 Schmotter- 

linge. 1 Pinienzapfen. 1 cedrus libanon-Zapfen. 1 Pinus-maritima-Zapfen. 2 Fruchto Ne 
lumbium. I Sagus-Ituffia-Zweig. 7 FruchtmodePe. 5 Gruppen Pilzmodelle. Geschenkt 
vom Uerrn Minister 1 Zinnschalo, 1 Leuchter, 1 Steinbecher, 1 Krokustopf.

f) f ii r d e n  T u r n u n t e r r i c  h t.
1 Sprungbrett (System Knop) mit Linoleumbelag und Gummi; 2 Sprungbretter mit

Gummi.

VI. Stiftungen u. Unterstutzungen v. Schulern,
Von der Zahlung des Scliulgeldes durften 10 Procent der Schiiler durch Gewahrung 

ganzer oder lialber Freistellen befreit werden.
Der Ilerr Oberprasident gowahrte 7 Schiilern, das Koniglicho Provinzial-Schulkolle- 

gium 2 Schiilern der Anstalt Sclrulstipendien von je 150 Mk.
Das Heilbronn-Stipendium, die Zinsen der Methner-Stiftung, das Rob. llirsehborg- 

Stipendium und 2 Stipendien aus den Zinsen des Knabenwaisenhausfonds wurden von dem 
Magistrat den von dem Direktor vorgeschlagenen Schiilern gegeben.

Die Ehrengabe aus den Mittcln der zwoi ten Methner-Stiftung erhiilt am Schlusse 
des Scliuljahres der Abiturient Schnee. Die Pramien fiir Fleiss und gutes Betragen werden 
beim Jahresscliluss den noch zu bestimmenden Schiilern gegeben werden.
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VII. Mitteilimgen an die Schiller u, dereń Eltern.
Offentlicher Schlussakt ist Donnerstag, den 24. Marz, vormittags 9 Ulir. - -  Das 

n e u e  Schuljahr beginnt Dienstag, den 12. A p r i l  vormitt. 9 Ulir. — Der Unterricht 
im Sommerhalbjahre fangt taglich vormitt. 7 Uhr, im Winterhalbjahre um 8 Uhr an und 
wird tiiglicli in 5 Vormittagsstunden gegeben; nur der wahlfreie Unterricht und der grossere 
Toil des Turnunterrichts fallt auf den Nachmittag.

Fiir die Priifung nnd Aufnahme ueuer Schiller sind 2 Tage angesetzt: M o n  t a  g ,  
der 2 8 .  M a r z ,  und M o n t a g ,  der i i .  A p r i l .  An beiden Tagcn dauert die Priifung 
und Aufnahme von 9 Ulir vormitt. bis 1 Uhr nachrn Die fur die S e x i a  bestimmten 
Schiller miissen, wenn sie an der Priifung des Tages teilnehmen sollen, p i i n k t l i c h  
sam  0  U l i r  zur Stelle sein; die fur die anderen Klassen bestimmten Schiller werden 
von 9*/2 Uhr an gepriift. Die fiir die Priifung notigen Schreibmaterialien liaben die Priif- 
linge mitzubringen. Bei der Aufnahme muss d e r  G e b u r t s s e l i e i n  des Aufzuneh- 
menden vorgelegt werden und das Schulabgangszeugnis. Die fiir die Sexta bestimmten 
Schiiler sollen das 0 . Lebensjabr iiberschritten, das 12. noch niclit vollondot haben.

Die Wahl und der Wechsel der Pensionen unterliogt meiner vorherigcn Genehmigung. 
J P e i a s io i i o n ,  i n  d a n e n  d i©  U m g a n g s s p r a c h e  n u r  p o i n i s c h  
o d e r  g e w d ł m l i c l i  p o l u i s c h  i s t ,  e m p f e h i e  i e l i  n i c l i t .  Donn da die 
Unterrichtssprache des Gymnasiums deutsch ist und nui' d i©  Schiiler dem Unterricht ganz 
folgen konnen, die die Sprache des unterrichtenden Lehrers ganz verstelien, bleiben natur- 
gomass d i©  Schiiler, die wegen der hausliehen Verhiiltnisse in der Kenntnis und im Ge- 
brauche der deutschen Sprache zuriickbleiben, aucli in ihren Klassen-Fortscbritten hintcr 
ihren giinstiger gestellten deutschen und polnischen Mitschulern zuriick. Besonders hem- 
mend wirkt das mangelhafte Verstandnis der deutschen Sprache in den oberen Klassen. 
Wer aber in diesen einen solchen Mangel niclit liaben soli, muss fiir die Erlornung der 
deutschen Spiache in jeder Weise schon in den unteren Klassen sorgen.

Der Besuch von Wirtshausern und anderen Schankiokalen ist den Schiilern verboten; 
desgleichen ist ilinen verboton in der Óffentlichkeit zu rauchen. Fur jode Beschadigung 
des Schuleigentums wird von dem Tater Entschadigung gefordert; mutwillige Beschadigung 
wird ausserdem bestraft.

Das in der e r s t e n  " W o c ll©  jcdes Yierteljahrcs vorauszuzahlende Schulgeld 
belriigt fur alle Klassen dreissig Maik, jahrlich 120 M. Ais Eintrittsgeld sind vou .jodem 
mm Aufgenommenen 4 M. zu zahlen. Der Abgang von der Anstalt muss spiitestens am 
ersten Tage des neuen Schulvierteljahrs mir angezoigt werden.

Mittcilung iiber wahrgenommene t b e r l a s t u n g  der Schiiler durch Schularbeiten, 
iiber Yorkommnisse, dio auf das Yurliandensein verbotener Schulorverbindungen liindeuten 
und iiber das etwaige Yorkommcn unstossiger Stellen in der lTivatlekliire der Scliiiler nehnie 
ich stets mit Dank entgegen.

G n e s e n ,  im Miirz 1904.

> \ Uirektor Dr Efli a r t i n.


