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Ordniuig der Prufiuig.

D ienstas, «len 33. IWar*, fflorsens von 8 U br ab :

T e r t i  a B.: 

Q u a r t a :

1. Latein. Becker.

2. Geometrie. Schumann.

1. Geschichte. Dr. R e t z la f f .

2. Latein. Dr. M o lie r .

Q u in f.a:

S ex ta :

1. Geographie. Dr. R e tz la f f .

2. Latein. Dr. W y s z o m ie r s k i .

1. Latein. Dr. R ich te r .

2. Deutsch. Der D irec to r .

Knehniittags von 3'/2 IJbr ab :

T e r t ia  A.: 1. Franzosisch. Fatscheck .

2. Geschichte. Dr. M o l ie r .

Secunda a. 1. Latein. Dr. K rah .

2. Griechisch. Der D irec to r .

Iflittwoeli. den 33. tliir/. von M orgens O lib r  ab:

Secunda ot.: 1. Latein. Dr. R ic h te r .
A  • / '  4 ^

2. Malhematik. M iittr ich.

P r im a : 1. Griechisch. Der D irec to r .
-

2. Latein. Dr. N itka.

Nach der Priifung und einer Lateinischen Rede des Abitur. S tobb e  erfolgt 
die Entlassung der Abiturienteu durch den Director.

Zum Schlusse wird der Singchor des Gymnasii unter Leitung des Musik- 
directors S o b o le w s k i  einige Gesange vortragen.



I  o r e r i i i i i e r i i i i ^ .

A n  Stelle Her sonst gewbhnlichen wissenschaftlichen Abhandlung lasst mit Ge- 
nehmigung des Konigl. Provinzinl-Schul-Collegii der unterzeichnete Director einen 
Theil des Lectionsplans, wie er von tlen Lehrern in Conferenzen berathen und 
von dem Director ausgearbeitet worden ist, zur Kenntniss derer gelangen, die 
sich fiir die wissenscbaftliche Thatigkeit des Altstadtischen Gymnasii nach irgend 
einer Seite hin interessiren. Der gen. Plan legt in gedrangter Kurze dar, was 
von dem Gymnasio erstrebt wird, und wie es etwa zu erreichen ist. Dabei darf 
jedoch nicbt unbeachtet bleiben, dass Mancbes, was der vorliegende Plan fordert, 
g e g e n w a r t i g  nur annaherungsweise erreichbar erscheinen mag, dass Manches 
mehr ais ein pium desiderium fiir eine vielleiclit bessere Zukunft, ais ais jetzt schon 
Gewonnenes oder Gewinnbares betracbtet werden inuss. Die Griinde darzulegen, 
weshalb die Gymnasien augenblicklich Mancherlei zu leisten nicbt im Stande sind, 
was friiher wirklich gcleistet worden, oder was sie ais solcbe zu leisten sich ver- 
pflicbtet fiihlen, ist an sich nicbt schwer, an dieser Stelle aber nicht ausfuhrbar. 
Von der Neigung, die allerdings sehr nahe liegcn mag, ais laudator temporis prae- 
toriti sich binzustellen, d. h. die Yergangenheit auf Kosten der Gegenwart zu 
erheben, glaubt der Unterzeichnete sieli freispreeben zu diirfen. Dass er aber nacli 
einer mehr ais dreissigjahrigen unausgesetzten Wirksamkeit ais Lebrer undErzieher 
der Jugend seinen Beobachtungen und Erfabrungen auf dem Felde der praktischen 
Piidagogik eine gewisse Berechtigung zulraut, wird ibm wohl unbenommen bleiben.

Lelirplan des Altsladtischen Gymnasii.
A. Die Sprachen.

U le  ( le u ls c lie  S|irnelie<

Da der Unterricbt im Deutschen, namentlieb in den unteren und mittleren 
Klassen, sich eng an den Unterricbt in den alten klassischen Sprachen nnschliessen 
muss, so erseheint es nicht nothwendig und ist durch eine llohe Ministerial- 
\erfugung ausdrucklicb verboteu, dass eine sys l emat i sehe  Bebandlung der
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Grammatik der Deutschen Sprache in irgend einer Klasse eintrete. Spraohanalyse 
in den unteren und inittleren, mit den orthographischen und Lese-Uebungen ver- 
bunden, tind Anschaulichmachung der Eigenthiimlichkeiten des Deutschen Satzhau’s 
an die Lektiire und Erklarung Deutscher klassischer Schriften in den inittleren 
und oberen Klassen angekniipft, sind hinreichend, urn die Schiller, so weit es 
nothig, in die Deutsche Sprache theoretisch einzufiihren. Der Deutsche Sprach- 
unterricht (und damit es liier ein fiir alle mai gesagt sei, aller Sprachunterricht) 
hal deninach zuin Zweck, das, was das Yolk der Sprache gedacht und empfunden 
kennen und ve rs tehen  zu lehren. Der Schiiler soli ein hestimmtes Materiał 
kennen und durch E x p on iren  und Componiren (beides mit Hilfe grammatischer, 
prosodisch - metrischer Regeln, der Kegeln der Rhetorik und Poetik) versłe- 
hen lernen.

S e x t a.
0 St. wochentlich. YJ&hriger Cursus.

Von den seehs wdchentlichen Unterrichtsstunden werden 2 zu Uebungen im 
richtigen und ausdrucksvollen Deseń und Wiedererzithlen des Gelesenen benutzt, 
die 4 iibrig bleibenden sind orthographischen Uebungen, dem Aufsagen (nicht De- 
klamiren) gelernter Erziiblungen, Heschreihungen, Fabeln und Lieder in Versen 
und in Prosa  gewidmet. An die orthographischen Uebungen schliessen sich vor- 
zugsweise die Betrachtungen iiber Wort- und Satzformen (des einfachen Satzes) 
an, die zum Memoriren aufgegebcnen Pensa werden, wo es irgend nbthig scheint, 
nach Ausdruk und Gedanken erklart, damit die Schiller sich nicht daran gewiih- 
nen, Unverstandenes auswendig zu lernen. Die schriftlichen hauslichen Arbeiten 
bestehen in sorgfaltigen Abschriften einzelner Abschnitte des Lesebuchs, und nur 
ausnahmsweise in Reproduktionen vorgetragener Erzahlungen. Der StofI zu den 
Lese- und Memoriruhungen wird aus Lehn iann ’s Deutschem Lesebuch Thl. I. 
Abthl. 1. entnommen.

Q u i n t a.
5 St. wochentlich. ljahriger Cursus.

Die Ueseiihungen werden fortgesetzt, ebcn so die orthographischen Uebun
gen, an welche sich wieder die Entwickeluug schwierigerer Wortformen und der 
Lehre des einfachen und zusaininengesetzten Satzes anschliesst. Den Memorir- 
iibungen und den Uebungen  im f r e i en  Wi ede r e r z i th l en  von vorher gelese
nen Erziiblungen, Beschreibungen u. s. w. wird eine besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet.

Wochentlich wird eine kleine schriftliche Arbeit, Diktirtes oder kleine 
Erziihlungen und Beschreibungen, Umwandlung poetischer Stiicke in Prosa u.s.w. 
abgeliefert und von dem Lehrer zu Hause durchgesehen.

Lehmann Deutsches Lesebuch Thl. I. Abthl. 2.

Q u a r t a.
3 St. wochentlich. ljahriger Cursus.

Die Leseiibungen konnen hier nur noch ausnahmsweise eintreten, ebenso 
wird hier  schon eine gewisse Sicherheit in der Kechtschreibung vnn dem Schiiler



erwarlet und verlangt; docli werden die orthographischen Uebungen noch von Zeit 
zu Zeit wieder vorgenoinmen. In Verbindung mit dem Łateinischen oder jeden- 
falls in Beziehung auf dasselbe wird die Lebre von dem einfaehen Satze wieder- 
holt und die von dem zusammengesetzten Satze sorgfaltiger behandelt.

Gelernt werden Balladen, Romanzen, Idyllen, geistlicbe Lieder, Parabeln, 
Schilderungcn u. s. w., nachdem sie vo rher  in Bezug auf Form und Inha l t  
sorgfiiltig besprochen worden. — Erzahlungen und Beschreibungen werden von 
Zeit zu Zeit vorgelesen und besprochen.

Alle 14 Tage wird eine schriftliche Arbeit von den Scbiilern eingereicht 
und von dem Lehrer zu Hause durcbgescben. Diese Arbeiten bestebcn in Ueber- 
setzungen aus dem Łateinischen in’s Deutsche, Aufschreiben des Gelesenen oder 
Besprochenen, Beantwortung von Fragen, welche innerhalb des Erfabrungskreises 
der Schiller liegen, Briefen u. A. L ehma nn  Deutsches Lesebuch Tbl. II. 
Abtheilung 1.

T  e r t i a.
3 St. wóchentlich. 2(l)jabrigcr Cursus.

Ais Ilaupttbeile des Deutschen Unterrichts miissen sieli aucli in dieser 
Klassc geltend machen:

1) A ne i g nu ng  des n b l h i g en  Mat e r i a l s  durch Auswendiglernen von Balla
den, Romanzen etc. (wie in IV.) und schwierigerer lyrischer Stiicke. (Elegien, 
leichterer Odeń etc.)

2) Uebungen  im Componi ren und Expon i r en .  Die Grundziige der Rlieto- 
rik und Poetik werden an den zu lernenden Stiicken entwickelt, besondere 
Iliicksicht wird auf Synonymik, Periodenbau, Bildersprache u. Aebnlicbe 
genommen.

Gelesen und erkliirt werden Golhe’s Ueineke Fucbs, Hermann und Doro- 
thea, Herders Cid, leichtere Dramen von Schiller, Kdrner: Zriny, Eberhard: 
llanncben etc., Kleist: Koblbaas, Goethe: Gotz von Berlichingen etc. Alle vier 
Wochen liefern die Schiller einen Deutschen Aufsatz, der vom Lehrer zu Hause 
durchgesehen wird. Den Stofl’ bielet theils Vorgelesenes, theils Durch- und Be- 
sproebenes dar. Die Themata sind meistens Gegens t ande  der Anschauung.  
Fiir gewisse Themata wird die Brielform empfohlen, in anderen zu einer sorgfiil- 
tigen d. b. genauen Disposition des Stoffs angeleitet. Die metr ischen Uebun
gen, welche in dieser Klasse eintreten, beziehen sich vorzugsweise auf die jambi- 
sche und trochiiische Form.

Freie Vortrtige iiber historisebe Gegenstande werden versucht.

S e c u n d a.
3 Stumlcn wóchentlich.

Der grammatische Unterricht besebrankt sich in dieser Klasse aufgelegent- 
liche Belehrnngen, die sieli am zweckmassigsten an die Lectiire anschliessen. 
Fiir diese sind einzelne Stiicke aus dem Gebiete der hohern Łyrik, der Epik, der 
dramatischen und didaktiseben Poesie, und einige l leden hestimmt. Letztere 
werden so gewablt, dass sie dem Gedankenkreise der Schiller entweder ganz ent-



sprechen oder ihm wenigstens nicht zu fern liegen. Die in Tertia nur angedeu- 
telen Gesetzc der Poetik und Rhetorik werden hier schon weitlanftiger, d. h. frei- 
lich so weit es die heschrankte Zeit gestattet, erortert. Zur Einiihung der Ele-  
iii en te der Hede dienen ofters wiederkehrende Yersuche der Schuler im freien 
Yortrage, nachdem Musterstiicke (historische und rhetor i sche )  vorher mitgetheilt 
und erkliirt sind. Einzelne Stellen oder Scenen aus Dramen, Odeń und gelunge- 
nen Schilderungcn in ungeliundener Form werden auch hier noch memorirt.

Die Deutschen Aufsatze (alle 5 Wochen etwa einer) hehandeln entweder 
einen historischen Stoff in verschiedener Form (Betrachtungen iiber Ereignisse 
und Reden, Biographieen , Characterschilderungen , Parallelen grosser Manner, 
Vervvandlung einer Erzahlung in einen Dialog), oder sie sind Ergehnisse von Be- 
sprechungen iiber ein leichteres philosophisches Theina, Ausfiihrungen von Dis- 
positionen etc., oder Uebersetzungen ausgewahlter Stucke aus alten Klassikern 
(in gebundener und ungebundener Redeform). Die Uebersetzungen von inetriscben 
Stiicfcen (die zuweilen aucb aus Franzdsischen Gedichten entnommen werden) bie
leń die Gelegenheit zu Besprechungen einzelner Theile der Metrik, die friiher 
noch nicht abgehandelt sind, und zur Wiederholung und Befestigung des schon 
Dageweseneu dar.

Die literaturhistorischen Mittheilungen (zu einem zusammenhangenden Yor- 
trage der Literaturgeschichte reicht die Zeit nicht aus) beziehen sich vorzugs- 
weise auf die Perioden der Deutschen Literatur vo r  Luther, schliessen aber An- 
deutungen iiber die neuere Literatur und dereń Hauptvertreter nicht aus.

P r i m a.
3 St. wóchentlich

Graminalische Belehrungen werden auch hier noch hei passenden Gelegen- 
heiten gegehen; die Gesetze der Rhetorik und Poetik werden theils wiederholt, 
theils weiter ausgefuhrt. An die Analysirung von Musterreden oder auch histo- 
risch-didaktischer Stofie kniipfen sich die freien Vortrage , dereń so viele und so 
oft gehalten werden, ais die Zeit es erlaubł. Bei der Lectiire und Erklarung von 
poetischen und prosaischen Musterstucken werden alle Elemente der Logik und 
Aesthetik sorgfaltig beriicksichtigt.

Die Uebungen im Deutschen Styl werden an historiach - philosophischen 
Themen fortgefiihrt und im rhetorischen Styl ausgefuhrt. Bei den ineisten
(bei al l en schwierigen) Aufgaben geht eine Anweisung voran, wie der 
Schuler in der Auffindung, Anordnung und Behandlung etc. zu Werke geben 
soli. Es werden halbjahrlich vier Aufsatze geliefert und, vom Lehrer durchgese- 
hen, in der Schule durehgenommen. (S. die Griech. Arheiten in I.).

In den Vortragen iiber Deutsche Literatur wird der allmahlichen Entstehung 
und Entwickelung des geistigen deutschen Lehens nacli Luther his auf unsere 
Zeit besondere Aufinerksamkeit gewidmet. Den Vortrag begleiten wo moglich 
immer characteristische Proben aus den wichtigsten Schriftwerken der einzelnen 
Perioden, auch werden die Schuler auf die in der Lesebibliothek des Gymn. ent- 
haltenen Schriften Deutscher Klassiker besonders hingewiesen.

SchI uss b e iii erk ungen. Yon der untersten Klasse an wird verliinderł,



•lass etwas nieinorirt werde, was des Behaltens nicht werth wtirej bei dem, was 
gelernt worden, wird so viel ais mnglich darauf gesehen, dass der Schiller das 
Memorirte wirklich hehalte.

Die vorhandene sehr sorgtaltig gewiihlte Lesebibliothek inuss jeder Schil
ler von Quarta an benutzen.

In allen Klassen von Quarta aufwarts werden von Zeit zu Zeit (in Quarta 
alle zwe i ,  in Tertia alle drei  Monate, in Sekunda und Prima ha lb j ahr l i ch )  
Extemporalia geschrieben, vom Lehrer durchgesehen und in der Klasse recensirt.

I I .  Late in lse lie  Spraehe.
Ziel des Lateinischen Unlerricbts soli sein, dass die Schiller bei ihreni 

Lehergange zur Unirersitat die vorziiglichsten Schriflsleller der Augusteischen 
Zeit im Ganzen genau und mit Leichtigkeit yerstehen, Hichtigkeit, Fertigkeit und 
Gediegenheit des scbriftlichen und, so weit es erreichbar, mich des mundlichen 
Vortrags erlangen und ein Bild von dem Geist und Leben der alteii Welt ihren 
Ilauptziigen mich in sich aufgenommen hahcn.

S e x t a.
S St. wochentlich. ljahriger Cursus.

Feste Einiibung der regelmassigen Formen des Nomen und Verbum, Voka- 
bellernen und Einsicht in die Natur des einfachen (naekten und bekleideten Satzes) 
ist das Ziel, welches auf dieser Klasse erreicht werden muss.

Aus dem Lateinischen Lcsebuche von Fr. Ellendt werden die ersten 40 bis 
50 Stiicke (sowohl die Lateinischen ais die Deutschen) iibersetzt, die ersten 20 
meinorirt und in der Stunde mannigfach variirt. Einige Stunden werden in jedern 
Halbjahre dazu benutzt, dem Schiller zu zeigen, w i e  er si ch zu pr i ipar i ren 
habe. Jede Woche wird yon den Vorgeschrittenern eine kleine schriftliche Ar- 
beit (Uebersetzungen aus dem Lateinischen ins Deutsche und umgekehrt) eingeliefert 
und vom Lehrer controllirt. Zur Einiibung der graminatischen Formen wird 
Fr. Ellendfs kleine Schulgrammatik benutzt.

Q u i n t a.
9 St. wochentlich. ljahriger Cursus.

Tieferes Eingehen in die Formenlehre, vermehrte Vokabel- und Phrasen- 
kenntniss, erhhhte Fertigkeit im Analysiren und Uebersetzen und Uebung in zu- 
sammengesetzterer Satzbildung bilden das Ziel, welches auf dieser Klasse mit den 
Schiilern zu erreichen ist.

Aus dem zweiten Kursus des Lesebuchs yon Fr. Ellendt werden etwa 
00 Stiicke (doch nicht gerade imnier die 00 ersten) iibersetzt und analysirt. Audi 
hier werden die Schiller wiederholt darauf aufmerksatn gemacht, w ie sie sich zu 
prapariren haben.

Die regelmassigen Nominał- und Verbalformen werden wiederholt, die un- 
regelmassigen Formen sorgfaltig eingepriigt. Aus der Syntax wird das Wichtigste 
und Einfachste aus der Casuslehre erkliirt, gelernt und an Beispielen eingeiibt,



G

a uch lernen die Schiller die Hauptregeln iiher den Gebrauch des acc. c. inf., der 
sogenannten abl. abs. und des Gerundiurns kennen und anwenden.

Wochentlich werden kleine Exercifien (Uebers. aus dem Deutschen in’s 
Lateinische, zuweilcn auch umgekehrt) von den Schiilern eingeliefert und durch- 
gesehen. — T)as Auswendiglernen passender Lateinischer Satze, nachdem sie sorg- 
faltig analysirt und iibersetzt sind, wird fortgesetzt, ebenso das Yariiren sclion 
nieniorirter Satze.

Q u a r t a.
9 St. wochentlich ljahriger Cursus.

Erweiterung der Wort - und Phrasenkenntniss, Befestigung (tvo moglich 
Eestigkeit) in der Formenlehre, Uebung in den Hauptarten der Satzbildung und 
allinahliches Eindringen in den Geist derSurache durch zusammenhangende Lectiire 
ist das auf dieser Klasse zu erreichende Ziel.

Die regeimassigen und unregelmassigen Verbal und Nominalformen werden 
liier ofters wiederholt und zum bleibenden Eigenthuni der Schiller zu machen ge- 
sucht. Die Kections- und Zusainnienstiminungslchre wird, se weit sie die Schul- 
graminatik von Ellendt giebt, sorgfaltig gelernt und an Beispielen (schriftlich und 
mundlich) geiibt, und die Lehre vom Gebrauch des Gerundii, des acc. c. inf., und 
der sog. abl. abs. erweitert, auch das Hauptsachlichste von der synt. modorum 
und tempp. mitgetheilt und an zahlreichen Beispielen eingeiibt.

Aus den „  Materialien zum Uebersetzen aus dem Lat. ins Deutsche von 
E. F.llcndt”  wird wo moglich Alles iibersetzt, was die G r i ech i sche Gesch i ch t e  
behandelt. Ausserdem wird zur Einfiihrung in die Lectiire eines Dichters das 
dactylische Yersmaass erklart und an den in den Materialien cnthaltenen versus 
moriales geiibt. IJebersetzt werden einzelne leichtere Stellen aus Ovid’s Easten 
und Metamorphosen und der grćissere Tlieil der in den Materialien enthaltenen 
Fabeln des Phadrus. —  Auch in dieser Klasse werden die Schiller noch belehrt, 
w ie  sie die Priiparationen zweekmiissig einzurichten haben; die „Materialien”  
leisten dazu auch einen angemessenen Beistand.

Wochentlich wird ein lateinisches Exercitium (mit Bezug auf die durchge- 
nommenen syntakt. llegeln) abgeliefert und vom Lehrer durchgesehen. Die Ueber- 
setzungen aus dem Lat. ins Deutsche werden, wie oben (S. 3.) bemerkt, fiir die 
Deutschen Styliibungen benutzt. Memorirt werden einzelne interessante Stiicke 
aus den gelesenen prosaischen und poetischen Abschnitten der Materialien, von 
letztern namentlich die Fabeln des Phadrus.

T  e r t i a.
9 St. wochentlich. 2jahriger Cursus.

Ais Ziel dieser Klasse wird angenommen: Gewinnung einer L ebe r s i ch t  
des ganzen Sprachgebaudes in der Grammatik, Gewandtheit im Lebersetzen aus 
dem Latcinischen ins Deutsche, grammatische Ausbildung des Styls in zusammen- 
hiingender Hede und erweiterte Kenntniss der Hauptrpgeln der Prosodie und Metrik.

So lange Tertia in zwei (nothwendig subordinirte) Lotus getheilt ist, wer» 
den zum Uebersetzen aus dem Lateinischen in’s Deutsche die „Materialien von



E. Ellendt“  und ein Theil von Ciisars helium Gallicum, zur Anfertigung von Lat. 
Exercitien „Grotefenrrs Materialien Heft I.“ , zur Einiihung der llauptregeln der 
ganzen Syntax „Ellendt’s kleine Schulgrammatik“  in Unt e r t e r t e r t  ia;  inOher -  
tert ia:  Casar’s bellum Gallicum und civile, Ovid’s Metamorphosen im Auszuge 
von Feldbausch, zum Uebersetzen aus dem Lateinischen in’s Deutsche, Schnial- 
feld’s „Bruchstiicke aus der Rom. Geschichte“  zu den Latein. Exercitien, „B ill-  
roth-Ellendt’s Lat, Granitu.“  zur weitern Einiihung der Regeln der Synlax henutzt.

Schriflliche Uehersetzungen aus dem Lateinischen in’s Deutsche dienen 
auch hier noch ofters den Deutschen Styliibungen; wochentlich wird ein Latein. 
Exercitium von den Schiilern geliefert und vom Lehrer sorgfiiltig durchgesehen. 
Die Schiller liefern eine genaue Nachcorrectur.

Meinorirt werden einzelne Kapitel aus Casar’s bellum Gall. und civile und 
passende Stellen aus Ovid’s Fasten (in den Materialien) und aus den Meta- 
inorphosen.

In Oher t e r t i a  werden versuchsweise die ersten Anfange der Cehungen 
im Lateinischsprechen gemacht. Zur Einiihung der Hauptregeln der Prosodie und Me- 
trik werden den Schiilern inonatlich 10—15 versus turbati zur Restituirung gegeben.

S e c u n d a.
9 St. wochentlich. gjahriger Cursus.

Tieferes Eindringen in die Composition der litterarischen Lat. Kunstwerke durch 
Wort- u. Sachinterpretation, und in den innern Organismus der Sprache durch die fei- 
neren Lehren der Grammatik und Synonymik, Stylhildung in zusammenhiingender 
Rede his zur (relatiy) grammatischen Reinheit und periodischen Gewandtheit und 
ein Anfang im Lateinischsprechen der Schiiler soli Ziel dieser Klasse sein. Die 
Uebungen im Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische werden theils nacli 
dem schon genannten Buche von Schma l f e l d ,  theils nach Diktaten geleitet. 
Sie sind theils inundliche und schriflliche Extemporalien, theils Exercitien. Jede 
Woche wird ein Exercitium vom Schiller gearbeitet und vom Lehrer durchkorri- 
girt. F r e i e  l a t e i n i s c he  A rhe i t en  werden von den altem Schiilern der Klasse 
angefertigt, etwa vier im Jahre.

In den grammatischen Stunden sind hauptsachlich die beiden Gehiete der 
Spracherscheinungen zur Erkenntniss zu hringen , die Casus,  wozu die P r a p o -  
s i t i onen und die T e m po r a  und Modi ,  wozu die Con junc t i onen  gehoren. 
An die Lehre von dem Gebrauch der Tempora und Modi schliesst sich die Lehre 
von dem zusammengesetzten Satze und der (einfacheren) Perioden. Eine syntaxis 
ornata ist ein Unding und endlich aus den neueren Gramatiken verschwunden.

Zur Lectiire sind Livius, Geschichte, Cicero's leichtere Reden, seinc Bucher 
de amicitia und senectute, Sallusfs helium Iugurthinum und Catilinarium und Yir- 
gil (vorziiglich die Aeneide, doch auch einzelne seiner bukolischen Gedichte und 
das vierte Buch der Georgica) bestimmt. Die Erklarung des Grammatischen und 
II istorischen in den gelesenen Schriftwerken wird zum Theil in Lateinischer 
Sprache, die des Rhetorischen, Poetischen und Acsthetischen iniiner in Deutscher 
Sprache gegeben, und die Schiiler werden angeleitet, iiber einzelne ihnen bekannte 
Punkte der Grammatik und iiber Ilistorisches Lateinisch sich auszusprechen.



Sprachlich und sachlich wichtige Sfellen aus Lirius und Cicero werden 
schriftlich iiberselzt und nach Verlauf einiger Zeil in der Stunde retrovertirt, und 
dann zum Theil auswendig gelernt.

Metrische Uehungen werden, so weit es die Zeit gestattet, forlgesctzt und 
die Schiller zu kleinen eigenen Productionen angeleitet. (Freilich bci den rneisten 
Schiilern ein pium voium!)

P r i m a.
8 St. wochentlich. 2jiihriger Cursus.

Tiefere F.insicht in den Organismus der Sprache in allen seinen Theilen, 
Weckung und INahrung der Urlheilskraft durcli Interpretation und Krilik, Ein- 
dringen in den Geist und Gehalt der literarischen Kunstwerke, und kiinstlerische 
Ausbildung des Styls zur freien, selbstandigen Darstellung in allen Arten der un- 
gehundenen llede ist das Ziel, zu welchem die Schiller dieser Klasse hingefiihrt 
werden sollen.

Die practischen Uehungen in Prima hestehen ehenfalls in Exercilien und 
Extemporalien, dann aher hauptsachlich in freien Lateinischen Arheiten. Die er- 
sleren werden nach Dictaien, die lelztern theils nach vorherhesprochenen und ent- 
wdckelten, theils nach freien Dispositionen historisch-philosophischer, zuweilen 
auch rhetorischer Themata gearheitet. A uf das jedesrual Gelesene wird bei der 
Angahe der Themata, so weit es sich thun lasst, Hiicksicht genonimen. W o 
chent l i ch wird ein Exercitium, alle fiinf Wochen eine lateinische Arheit gelie- 
fert und vorn Lehrer dnrchgesehen. Das Lateinischsprechen, was in Prima bei 
der Erkliirung der prosaischen Schriften der Homer gewiihnlich, bei der Erklarung 
der Griechischen Schriftsteller bei passender Gelegenheit, angewendet wird, findet 
eine zusanimenhangendc Uehung in Disputationen iiher kleinere Lat. Aufsiitze und 
Lat. Vortragen meistens historischer Stoffe.

Zur prosaischen Lectiire sind die grosseren Reden des Cicero und seine 
pliilosophischen und rhelorischen Schriften (nanientlich die qu. Academicae, Tuscul. 
disput., officia, und de oratore, Hrutus), ausnahmsweise Tacitus, zur poetischen 
Lectiire Iloraz und unter Umstiinden Tibull, Properz und Terenz bestimmt. INach dem 
Schriftsteller richtet sich die anzuwendende Interpretations-Methode. Aher selbst 
die rhetorische, dialectische und die mit grosser Yorsicht und Sparsamkeit anzu
wendende asthetische Interpretation tnuss intmer oder grossentheils auf dem 
Sprachlichen nach seinen rerschiedenen Richtungen beruhen.

Systematische Behandlung der Granunatik tritt hier nicht mehr ein , aher 
einzelne Punkte derselben, nanientlich die Lehre von dem Periodenbau tind die 
feineren synonymischen Unterschiede der Partikeln etc. werden genau und wie- 
derholentlich besprochen.

An die Lectiire des Horaz und die der Griechischen dramatischen Dichter 
(s. unten) wird die Lehre von den zusammengesetzten Versmaassen angekniipft 
und durcli metrische Uebersetzungen einzelner gelesener oder noch nicht gelese- 
ner Stiicke, so wie durch Memoriren Horazischer Odeń geiibt.

Schlussbeinerkung.  Zur Ergiinzung und Untcrstiitzung des Unterriclits 
im Lateinischen dient die P r i  vat l  ectiire der Schiller, w'clche in Ober-Tertia



beginnt, und theils dazu dient, schon friiher Gelesenes durcb Wiederholung zu 
hefestigen, theils in den óflfentlichen Stunden Begonnenes zu Ende zu fiihren.

So wird es moglich, dass der nach Sekunda versetzte Schiiler alles in den 
„Materialien“  Enthaltene, den grosseren Theil der Ovid. Metamorphosen und den 
ganzen Casar gelesen oder wieder gelesen hat. In Secunda werden einzelne Biicher 
ans Livius, ein Theil des Sallust. beli. Jugurthinum , Stiicke von Ciceronischen 
Reden und Stellen aus Yirgils Aeneide privatim gelesen. Der Primaner setzt 
entweder die in der Schule begonnene Lectiire von grbssern Reden oder andcrn 
Schriften Cicero’s privatim fort, oder er liest nach eigener Auswahl Cicero’s 11. de 
natura deorum, Livius, Yirgil u. A.

I I I .  C>rieehl8*lte Spraehe.

Das Ziel des Griechischen Sprachunterrichts ist, den Schiilern eine łesle und 
sichere Bekanntschaft mit der Formenlehre und den Hauptregeln der Syntax, eine 
umfangreiche Wortkennntniss des Attischen und Jonischen Dialekts und ein his 
zur Gelaufigkeit gebrachtes Verstandniss der leichteren klassischen Schriftsteller 
zu verschafl'en und sie in den Geist und das Leben des Griechischen, namentlich 
des Athenischen Volkes einzufiihren.

Die Methode des Unterrichts im Lateinischen hat im AUgemeinen auch fur 
den Griechischen Unterricht Geltung; auf den obern Klassen wird jedoch ohne 
Nachtheil fiir grammatische Griindlichkeit und sachliche Erkliirung schneller gele
sen werden konnen, da es nicht auf das freie Schreiben- und Redenlernen in die- 
ser Sprache abgesehen ist.

Q u a r t a.
5 St. wochentlich. ljahriger Cursus.

Die Erlernung der F o r m e n l e h r e  bis zu den un r ege lmass i gen  Ver- 
ben ist hier die Hauptsache; Lectiire und Grammatik miissen auch hier in enger 
Yerbindung erhalten werden und sich wechselseitig unterstiitzen.

Der erste Cursus des Gr. Lesebuchs von Jacobs, ais Beispielsainmlung fiir 
den etymologischen Theil der Grammatik, und die Beispielsammlung von Bost 
und Wiistemann zum Cebersclzen aus dem Deutschen in’s Griechische, ist fiir 
diesen Zweck ganz geeignel. Ausserdem erhalt der Schiiler Buttinann’s G ri e cli i- 
sche G r am m a t i k  Cnicht die kleine Schulgrainin.) in die Hand: diese,  weil es 
zweckmassig erscheint, dass der Schiiler sich in e ine  Grammatik ganz einlebe.

In wie we i t  der Schiiler schon auf dieser Klasse mit den Hauptregeln von 
dem Gebrauche der Accente bekannt gemacht werden konne, wird der Lehrer 
nach der Bildungsfahigkeit seiner Schiiler zu ermessen haben. Einzelne Ilaupt- 
gesichtspunkte miissen jedenfalls gegeben werden.

T  e r t i a.
6 St. wochentlich. 2jahriger Cursus.

Da Tertia gegenwartig in 2 subordinirte Cotus getheilt ist, so wird sich der 
Lnteirichi auf dieser Klasse zweckmassig so sondern Jassen



In Un t e r t e r t i a  (in ljiihrig. Curs.) wird mit dem Lesen des Buchs von 
Jacnhs (Curs. II.) fortgefahren, sodann zur Lecture von Xenoph. Anabasis iiber- 
gegangen und der Unterricht nach dem von Quarta so wcit fortgefiihrt, dass mit 
fleissiger Wiederholung alles in Quarta Gelernten die g e w o h n l i c h e  Formen- 
lehre zur v o l l i g e n  Kenntniss der Schiiler kommt. Von den unregelmassigen 
Verhalformen werden nur die wichtigsten, wie sie die Lecture gerade bietet, ge- 
lernt und geiiht. — Fiir einen gehiirigen Wortęrvorrath wird gesorgt, indem die 
VokabeIn aus den iibersetzten Stiicken sorgfaltig memorirt, abgefragt und ofters 
wiederholt werden.

Die Griechischen Exercitia (wochentlich eins, das vom Lehrer durchgesehen 
und in der Klasse durchgesprochen wird) dienen auch hier noch vorzugsweise zur 
Einiibung der Nominał- und Yerbalformen. Was von syntactischen Hegeln ge- 
lernt wird, gescbieht auf empirischein Wege und kniipft sich an die Uebersetzun- 
gen aus dpin Griechischen in’s Deutsche.

In Obe r t e r t i a  (in ljiihr. Curs.) wird Xenophon’s Anabasis im Zusammen- 
hange und Arrians Feldziige Alexanders (B. I— III. )  gelesen. Die Interprctation 
ist der Hauptsache nach rein grammatisch und nimmt auf die schon gelernten und 
noch zu lernenden Formen , so wie auf die Hauptregeln der Syntax Itiicksicht. 
Vermehrung des vorhandenen Wdrter-Vorraths ist auch hier ein Hauptaugenmerk. 
Zur Einleitung in die poetische Lecture wird das erste, zweite und dritte Buch von Ho- 
mer’s Odyssee benutzt und dabei das Ha up ts ac h l i chs t e  iiber den episch-joni- 
schen Dialect mitgetheilt.

An die Ropetition der gewbhnlichen Formenlehre schliesst sich die Behand- 
lung der u nr ege l mass i g en  Ve r ba l f o r me n  im Zusainnienhange an. Die Grie- 
chisclien Exercitia, dereń wiichentlich eins geliefert und vom Lehrer durchgesehen 
wird, dienen theils zur Einiibung der unregelmassigen Yerbalformen, theils bezie- 
hen sie sich auf die Rections- und Zusammenstimmungslehre.

S e c u n d a.
6 St. wochentlich. 2jahrigcr Cursus.

Befestigung in der ganzen Grammatik des Attischen und Homerischen Dia- 
lekls und tieferes Eindringen in den Geist der Spraehe durch Lecture und Inter- 
pretation sind hier Ziel. Zur Lecture sind bestimmt: Ilerodot B. I. \  ff., leich- 
tere Lebensbeschreibungen des Plutarch , des Isokrates Panegyrikus, und 
Homer’s Odyssee. Der Panegyrikus des Isokrates ist theils wegen seiner vielen 
Beziehungen auf Griechische Geschichte und Griechisches Leben, theils wegen 
seiner bestimmt ausgepriigten, rein Attischen Spraehe, theils zur Vorbereitung auf 
die spater in Prima eintretende Lecture des Deinosthenes in den Kreis der fiir 
Secunda bestimmten Schriftsteller gezogen: er wird deshalb auch nur in dem Ilalb- 
jahre vo r  der Versetzung der iilteren Schiller nach Prima gelesen. Die Inter- 
pretation der einzelnen Schriftsteller ist der Hauptsache nach grammatisch, doch 
werden die Schiiler auch auf die Haupt sach en, auf den Zusantmenhang in der 
Darstellung und auf den Unterschied der einzelnen Stylgattungen wiederholt auf- 
merksam gemacht.

Die gramniatischen Stnnden dienen theils zur Befestigung, theils zur



Ergiinzung und Erweitcrung des friiher Gelernten, namentlich tritt die Lehre des 
Gebrauchs der tpp. und niodi hinzu. Die wochentlichen Exercitien und Extem- 
poralien berucksichtigen vorzugsweise die Einubung der gelernten Begeln. Wń- 
chentlich werden etwa 15 Yerse aus Homer memorirt, so dass die nach Prima 
versetzten Schiiler 4—<>00 Yerse gelernt haben. Diese Memoririibungen sollen 
aber sowohl das leichtere Yerstandniss des Homer, ais die Fertigkeit im Lesen 
des Homerischen Verses befordern und leisten nacb den gemachten Erfahrungen 
in beiden Beziehungen Gutes. Zur Befestigung der Kenntniss des dactylischen 
Verses werden zuweilen verstellte Griech. Hexameter von den Schiilern wieder 
hergestellt.

P  r i m a.
0 St. wochenllicli.

Tiefere Einsicht in den lebendigen Organismus und den Beiehtbum der 
Sprache, Eriiffnung des innern Yerstandnisses und Unterscbeidung des verscbiede- 
nen Charakters der Kunstwerke, endlich Eindringen in die mannigfaltigen metri- 
schen Formen ( mit besonderer Beziehung auł' die Dramatiker) ist das Ziel 
dieser Klasse.

Zur Lectiire sind bestimmt: Demosthenes’ Philippische Beden und die Keden 
de corona und de falsa legatione, Lykurg’s Bede gegen den Leokrates, IMato’s 
Phaedon, Menexenus, Apologie des Sokrates u. ein,a., Plutarch’s Perikles, Alkibiades 
u. Tbemistokles, Thukydides (mit Auswahl), Homers Iliadę und Sophokles’ Dramen.

Die Art der Behandlung dieser Schriftsteller ist im Ganzen dieselbe, welcbe 
bei der Lesung der Lateinischen Schriftsteller gilt. Ais Hauptgrundsatz wird 
jcdoęh auch hier festgehalten, dass, wie in Secunda, imrner nur ein Schriftwerk 
zur Hauptlectiire, etwa wahrend eines Vierteljahrs, gemacht wird. Nur so wird 
es mdglich, dass die Schiiler sich in den Geist des jedesmal vorliegenden Autors 
ganz hineinversetzen. Die Lectiire eines prosaischen und eines poetischen Schrifl- 
stcllers wechselt ab. —  Auf den Homer  muss aber der TJnterricht vor Allen im- 
mer zuriickkommen , damit eine v o l l i g e  V e  r t raut h e i t mit ihm erreicht 
werde und das Lesen der Dramatiker, die alle auf den Sclniltern Homers rtthen, 
gufen Fortgang und Gedeihen babę.

Der grammatische Unterricht in dieser Klasse kniipft sich tbeiis an die 
Lectiire der Prosaiker, tbeiis an wóchentliche Extemporalia.

Eine besondere Aufmerksamkeit wird den (zuweilen auch metrischen) Ueber- 
setzungen aus Sophokles Dramen, der Uebertragung passender Abschnitte aus De
mosthenes oder Thukydides, und grdssercn wissenschaftlichen, auf selbststandiger 
Lectiire beruhenden, Arbeiten gewidmet. Jene dienen zur Ausbildung des styli- 
stischen Geschmacks, diese ais Einfiihrung oder Vorbereitung zu den auf der Uni- 
versitat eintretenden (leider hier nur zu oft rernachlassigten) speciellen wissen
schaftlichen Studien. Zugleich sollen sie auch (in Deutscber Sprache abgefasst) 
den Deutschen Unterricht. unterstiitzen und erganzen, und namentlich dem oft 
yerderblichen, weil auf keiner wissenschaftlichen Grundlage ruhenden, Baisonniren 
der Schiiler entgegenarheiten.

Schlussbe inerkung,  Die Privatlecture im Griechischen beginnt in Se-



cunda und beschrankt sich hier der Huuptsache nach auf Homer’s Odyssee. Da- 
durch wird es moglich, dass sammtliche Schiller in dem zweijahrigen Cnrsus die 
ganze  Odyssee  mit Ausnahme der zwei letzten Biicher durchlesen und so eine 
Anschauung yon dem ganzen Knnstwerke erhaltcn. Diejenigen Schiiłer, welche 
einen gewissen wissenschaftlichen Sinn verrathen, werden zu Sammlungen sprach- 
lichcn oder sachlichen Inhalts angeleitet, um dieselben theils schon in dieser 
Klasse, theils in Prima fiir grossere wissenschaftliche Arbeiten zu benutzen. Anch 
in Prima bezieht sich die Privatlectiire yorzugsweise auf Homer, und zwar dessen 
Iliadę, damit auch dieses literarische Kunstwerk in seinem ganzen Umfangc er- 
kannt und der geistigen Ausbildung der Schiiłer wahrhaft, d. h. nachhaltig niitz- 
licli werde. l)och lesen die befahigteren Schiiłer auch Dramen des Sophokles, 
Lebensbeschreibungen des Plutarch u. A. privatim und yerarbeiten das Gelesene 
nach gewissen von dem Lehrer dazu besonders angegebenen Gesichtspunkten. 
Soweit es moglich ist, wird die Privatlectiire des Homer und der Dramatiker in 
eine engere Yerbindung gebracht, damit die Schiller durch eigene Auschauung das 
Band erkennen, welches den grdssten Epiker mit dem grossten Dramatiker der 
Griechen yerkniipft.

■V. Hebralgohe Sprache.

S e c u n d a.
2 St. wóchentlich. 2jahriger Cursus.

Hier bewirkt der Unterricbt Fertigkeit im mechanischen Lesen und die Er- 
lernung der ganzen regelmassigen und der anomalen Formenlehre, so weit sie der 
Elcmentar-Gnterricht in dieser Sprache fordert. Besonders werden die Forinen 
eingeiibt beim Lesen passender Stiicke aus der Chrestomathie von Gesenius und 
die Erlernung der Wdrter wird damit in Verbindung gesetzt. Fiir den grainma- 
tischen Unterricht wird die Grammatik yon Gesenius benutzt.

P r i iii a.
2 St. wóchentlich. 2jahriger Cursus.

Hier wird jedes Mai zu Anfang eines Sernesters die Formenlehre i iber- 
s i ch t l i ch  repetirt und beim Lesen fortwiihrend eingeiibt. Die in Secunda bo- 
reits gewonnene Fertigkeit im Verstehen wird hier erhbht durch fortgesetztes 
Lesen namentlich historischer Biicher des A. T.; die Psalinen und Propheten blei- 
ben in der Hegel yon der Lecliire ausgeschlossen. Die Hauptregeln der Syntax 
werden znm Yerstandniss gebracht und durch schriftliche Arbeiten eingeiibt.

W  Franzoglgclie Sprache.

Das Franzbsische gehiirte langere Zeit nicht zu den wesentlichen Unter- 
richtsgegenstanden des Gymnasiums. Da es aber zum Yerstandniss yieler treff-



licher Werke, namentlich aus dem Gebiele der Mathematik, der Naturwissen- 
schaften und der Medizin unentbehrlich ist, so mag es gut sein, dass die genauere 
Kenntniss desselben auch in dem Gymnasio wenigstens vorbereitet wird. Ziel 
des Unterrichts kann bei beschrankter Stundenzahl nur sein, griindliches und 
leichtes Verstehen der klassischen Schriftsteller dieser Sprache und die F i ih i g -  
ke i t ,  sich schriftlich in derselben e i n i ge rmassen  grammatisch richtig aus- 
zudriicken.

Die Erlangung einer gewissen F e r t i g k e i t  im Schreiben und Sprecben 
muss spiiteren Bemiihungen der Schiiler oder dem Privatunterrichte iiberlas- 
sen bleiben.

U n  t e r t e r t i a .
2 St. wochentlich Ijabriger Cursus.

Nach Fatscheck's Schul-Grammatik werden die AbschniUe iiber die regel- 
massigen Verba und das nomen subst. und adjectivum durchgegangen. Durcli 
Leseiibungen wird eine richtige,- scharf accentuirende Aussprache zu erreichen 
gesucht. Ais Hilfsbuch zum Uebersetzen aus dem Franzosischen in's Deutsche 
ist bisher gleich Charles XII. p. Voltaire benutzt. Eine zweckmiissig geordnete 
Chrestomathie wird wol demnachst an die Stelle des genannten Buchs treten 
miissen.

O b e r t e r t i a .
2 St. wochentlich. Ijabriger Cursus.

Hier wird die Lehre vom Verbum, so weit sie in Untertertia vorgewesen, 
wiederholt; dazu komnit die Lehre von den Pronominen und der unregelmassigen 
Yerba. Kleine Exercitia dienen zur Einiibung der etymologischen Formen und 
einiger leicht fasslichen Lehren der Syntax. Zur Lecture wird bis jetzt noch 
Charles X II. benutzt.

S e k u n d a .
2 St. wochentlich. 2jahriger Cursus.

Die Hauptbemiihung des Lehrers ist auch in dieser Klasse auf fertiges 
Lesen, gelaufiges Uebersetzen , Kenntniss des etymologischen Theils der Gram- 
matik und die Hauptregeln der Syntax gerichtet.

Fur die Lecture ist Kaumann’s Ilandbuch (prosaischer und poetischer 
Theil), fur die Einiibung des Grammatischen die Grammatik von Fatscheck be- 
stimmt. Kleine Extemporalien werden jede Woche geschrieben, alle 14 Tage 
wird ein Exercitium eingeliefert und vom Lehrer durchgesehen.

P r i m a .
2 St. wochentlich. 2j'ńhriger Cursus.

Das in Secunda durchgenommcne Pensum wird in dieser Klasse wiederholt 
und erweitert. Fiir die Lecture werden theils Kaumann’s Handbueh, theils ein- 
zelne Stiicke von Iłacine, Corneille, Moliere, Scrihe, oder die Geschichte der 
Franzosischen Ilerolution von Mignet u. A. benutzt. Extemporalia zur weitern 
Einiibung der syntaktischen Yerhaltnisse werden alle l4Tage geschrieben. Jede zweite



Woche wird auch ein Exercitium nach Dictaten eingeliefert und vom Lelirer 
corrigirt.

VI. Fnglise lic  Sprarhc.

Der Englische Unterricht, der nur Privatunterricht ist und von denen be- 
nutzt wird, welche niclit Hebriiisch lernen, kann auf <leni Gyninasiuni nur den 
Zweck haben, den Schiller zu befiihigen, richtig zu lesen und nicht zu schwere 
Englische Schriftwerke zu verstehen. Dieser Unterricht beschrankt sich deshalb 
auch auf die beiden obersten Klassen des Gymnasii.

1. S e c u n d a.
2 St. wochentlich.

Die Hauptregeln der Aussprache werden dictirt und geiibt. Die Etymologie 
und spater das Wichtigste der Syntax inacht ein practisches, reichlich mit Engli- 
schen und Deutschen Beispielen versehenes Lehrbuch (gegenwartig das von Bas- 
kerville) dem Schiiler geliiufig; dann folgen Lese- und Uebersetzungsiibungen aus 
einer Chrestoinathie (jetzt aus der von Thieme).

2. P r i m a.
2 Stunden wochentlich.

Hier wird eine Stunde wochentlich zum Lesen eines Prosaikers benutzt. 
In der zweiten Stunde werden vom Lelirer Stiieke historischen, helletristischen 
und a. Inhalts vorgelesen und Satz fiir Satz von den Schiilern nach dem Gehór 
iibersetzt. Von Zeit zu Zeit werden Extemporalia dictirt, um namentlich die Or- 
thographie zu iiben. Die schwierigeren Stellen eines Dichterwerks, welches den 
Schiilern zur Privatlectiire empfohlen war, werden von dem Lehrer besprochen, 
Einiges daraus auch im Zusammenhange iibersetzt.
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• von Ostern 1852 bis Ostern 1853.

Erster Abschnitl.

Allgemcinc Lclirvcrfassuug.

1. Audi in dem verflossenen Schuljahre ist nacli dem Lehrplane, dcssen 
erster Theil diesen Schulnachrichten rorangeschickt ist, unterrichtet worden. We- 
senllicbe Veranderungen hat derselbe in den letzten acht Jahren nicht erfahren.

2. An den Privats(unden im Eng l i s chen  haben im verflossenen Schul
jahre aus Secunda c. 20, aus Pr ima  eben so viele Schiller sieli betheiligt. Die 
Leistungcn kiinnen im Wesentlichen befriedigend genannt werden. Die Leitung 
des Unterrichts batte, wie in den friiheren Jahren, Herr Dr. Seemann.

3. Die Theilnahme am T u r n u n t e r r i c b t  ist auch im letzten Schuljahre 
nicht so ausgedehnl gewesen, ais sie im Interesse unserer Schuljugend gewiinscht 
werden muss. Allerdings hat das Turnen manches Unbequeme , und unsere Ju- 
gend, namentlich die erwachsenere, hesitzt zu wenig Energie, urn Unbequemlich- 
keiten zu besiegen, wenn nicht die dringendste Nothwendigkeit dazu treibt! Die 
mannigfachen (erlaubten und unerlauhten) Geniisse, welche eine grossere Stadt 
fast ungesucht darbietet, hindern eine ernste K r a f t a n s t r e n g u n g  des Kiirpers 
und Geistes in so hobem Grade, dass die Schule oft rathlos ist, und um so 
rathloser, wenn sie allein hindern oder hefordern soli, was Schnie und Ilaus in 
engster Verhindung zu hindern oder zu hefordern kaum im Stande sind! An die 
Zukunft denken, wie es scheint, heute Wenige; man lebt nur der Gegenwart, ais 
oh man das Horatische quid sit futurum cras fugę  quaerere  zur Lehens- 
norm zu machen herechtigt sei!
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Lehrer. i. 11. a. 11.«. III.a . III. b. IV. V. VI. Sa.

I. Dr. E llen d l,
D ir c c t o r .

Ordinarius von V I.
5 Griech. (i Griech. 2 Lat. D. •

4 Deutsch 17

'i. Iłliitteicli,
1’ r o fe s s o r  u. l s t c r O b c r l c h r e r .

Ordinarius von 1.

4 Math. 
2 Phys.

4 Matli. 
1 Phys.

4 Math. 
1 Phys.

3 Gesch. u. 
Geogr.

1 Naturk.
1!)

3. Dr.
2 te r  O b c r le h r e r .

Ordinarius von l ii .  a.

(j Latein 
1 Griech. 6 Griech. 5 Griech. 18

41. FntseliecU,
3 tc r  O b c r le h r e r .

4 Deutscli 
u. Pliilos.

2 Lat. D. 
2 Franz.

2 Lat. D. 
2 branż. 5 Deutsch 2 Deutsch 

Lesen 19

5. Dr. illiillrr,
4 te r  O b c r le h r e r .

Ordinarius von IV.
2 Gesch.

2 Gesch. 
1 Geogr.

2 Gesch. 
1 Geogr.

2 Gesch. 
1 Geogr.

9 Latein 
3 Deutsch 20

22
(i. Dr. H ra li.

S te r  o r d .  L e l i r o r ,

Ordinarius von 11. a.

2 R elig .
2 Lat. D. 
2 Krauz.

2 Itelig. 

7 Latein

i 2 Relig. 2 R elig .
3 Deutsch 2 R elig .

7. Dr. K ieliter,
6 te r  o r d .  L e h r e r .

Ordinarius von 11.«.

3 Deutsch 
2 Lat. D.

7 Latein 
3 Deutsch 8  Latein 23

fc .  Dr. K etz la ll’,
7 t e r  o rd .  L e h r e r .

Ordinarius von V.

(i Griech. 
2 Franz. 7 Latein

3 Gesch. u.
Geogr.

2 R elig ion

3 Gesch. u. 
Geogr.

2 R elig ion
2 R elig . 27

24
O. Scliiiiiisiiiit,

8 te r  o r d .  L e h r e r .

Ordinarius von 111. o.

4 Math. 
2 Phys.

4 Math.
2 Naturk.

4 Math.
2  Naturk.

4 Rechnen 
2 Naturk.

iO. Dr. I\es*sel-
IKIUIIII.
P r o fe s s o r .

‘2 Debr. 2 Hebr. 2 Hebr. 4

li. ltecker.
S c h u lu m ts -C a n d id a t .

3 Deutsch
3 G e s c h .  G e o .  

7 Latein
5 Griech. a. 18

l i .  Dr. 4Vyszoiui- 
erak i,

S c h u la m ts - C a n d id a t .

2 Franz. 9 Latein u

13. Dr. Seiiiel,
S c l iu lu in ts -C a n d id a t .

0 Griech. 1 Schreiben 3 Schreiben 3 Schreiben 13

14. K ohrIIn,
E le m e n t a r le h  r e r .

2 Singen 4 Rechnen 
l  Singen 7

15. M o lilie ,
M a le r  u n d  Z e i c h n e n le  h re r .

2 Zeichneu 2 Zeichneu 2 Zeichneu 2 Zeichnen 2 Zeichnen 8

3Ili. bobo len o k i.
C a n to r  u n d  M u s ik d ir e c to r .

2 Singen 1 Singen



Uebersieht des Łelirplnns wShreiid des verflossenen SchuRalirs.

F a c h e r.
Classen und wochentliche Stunden.

1. II. a. II.«. III. a. III. b. rv. a. b. V. VI. Sa.

1. lleligionslehre................. 2 2 2 2 2 2 2 2 16

2. Lateinische Sprache . . . 8 9 9 9 9 9 9 8 70
3. Griechische Sprache . . . 6 6 6 6 li 5a.b. — — 40
4. Hebraische Sprache . . . 2 2 2 — — — — 6

5. Deutsche Sprache . . . . 3 3 3 3 3 5 6 29
6. Franzdsische Sprache . . 2 2 2 2 2 — — — 10
7. Philosophische Propadeutik 1 — — — — — — — 1
8. Mathematik und Rechnen . 4 4 4 4 4 4 4 4 32
9. Geschichte und Geographie 2 3 3 3 3 3 3 3 23

10. Naturkunde..................... 2 1 1 2 2 2 2 1 13

11. Schreiben......................... — — — — — 1 3 3 7
12. Zeichnen......................... — — — 2 2 2 2 2 10

13. Singen . . . . . . . 2 2 2 ~T 2
'------

2
! 2

1 14

Summa:
Durch Combination gchen ab:

34 34 34 34 35 | 33 | 32 | 30 

Wurden wirklich gcgeben

~ 271 
18

: 233

.Zweiter Abschiiitt.

Verordnungen der Ilolieu Ueliorden-

1. Es soli berichtet werden, ob und in welcher Weise am AItstadtischen 
Gymnasio Schiller von der Erlernung des Griechischen dispensirt worden sind. 
(Bis jetzt hat ein solches Gesueh uni Dispensation nicht stattgefunden und ist 
auch in einer Stadt, welche zwei hohere Biirgerschulen hat, kaum zu erwarten). 
K. P. S. C. d. d. 3. Juni 1S52.

2. Es wird ein Bericht dariiber eingefordert, in welcher Art die Andachts- 
ubungen im Altstadt. Gynin. gehalten werden. K. P. S. C. d. d. 19. Juni 1852.

3. Bei den jahrlichen (etwa stattfindenden) Schul - oder Turnfesten soli 
alles Schaugepriinge, alle Geniisse, welche die Harmlosigkeit der Jugend gefahrden, 
vermieden werden. Lange Vorbereitungen zu solchen Festen, Tanz ani Schlusse, 
Einladungen benachbarter Erwachsener oder Kinder o. Aehnl. soli unterbleiben. 
Die Riickkehr der Jugend nach dem Schulorte soli in der Regel mit dem Unter- 
gange der Sonne erfolgen. Circularverfiigung d. K. Reg. d. d. 16. Novbr. 1852, 
mitgetheilt durch die Stadt-Schuldeputation d. d. 29. Novbr. 1852.



Dritter Abschnitt.
Clironik «les Gyninasii.

I. Pe r s  on I i ch es: Seit dem Erscheinen des letzten ProgamrrTs sind folgende 
Veriinderungen im Lehrercollegio eingetrejen:

1. Am 18. Mai 1852 starb der zweite Oberlebrer des Gyrnn., Dr. G r y 
c z ę  ws ki nach langen, sehr schweren Leiden, an einer Lungen- und Unterleihs- 
krankhcit. Seit Oslern 1827 hal er unserer Ansialt angehort und ist stets ein 
treuer und gewissenhafler Lehrer und Erzieher der Jugend gewesen , selbst da 
noch, ais schon schwere Krankheitsanfalle seinen Lehensmutli untergraben lialten 
und sein wissensehaftliches und geselliges Leben in sehr enge Kreise gebannt 
hielten. Seit Michaelis v. J. war er niclit rnehr im Stande, sein Ziminer zu ver- 
lassen. Fur seine Vertre(ung in der Schnie ward durcli die wohlwollende Fiir- 
sorge des verehrten Patronats der Anstalt ausreichend gesorgt, su dass dem lang- 
sam żnin Tode Hinsiechenden von dieser Seite ber jede Riicksicht geworden ist. 
Ani 22. Mai geleiteten seine Leiehe Lehrer und Schiller des Gymnasii, denen sich 
Lehrer anderer Schulen und nahere Freunde des Yerstorbenen angeschlossen, zurn 
Grabę. Finfach und still war sein Leben gewesen, einfach sollte, nach des Ster- 
henden ansdriicklichem Wnnsche, auch sein Begrahniss sein! Laserem Mitarbeiter 
an dem oft sehr schweren Werke der Jugendbildung werden wir in Liehe ein 
dauerndes Andenken hewahren. Seinen zahlreichen Schiilern wird er hofFentlich 
auch unvergessen bleiben!

2. Bis Michaelis v. J. wurde die durch den Tod des Dr. G r y c z e w s k i  
erledigte Stelle von Herrn Dr. K e t z l a f f  verwaltet.

3. Zn Michaelis v. J. wurden die Lehrerstellen in der Reihenfolge besetzt, 
wie sie in der Lehersicht S. 16. angegeben ist. Herr Dr. R e t z l a f f ,  der seit 
sieben Jahren ais wissenschaftlicher Hilfslehrer mit grosser Pflichttreue, stets re- 
gem Eifer und mit erfreulichein Erfolge an dem Gymnasio gearbeitet hatle, wurde 
von nun ab demselben dauernd rerbunden.

4. Um Michaelis v. J. sah der Kalligraph Herr Beck cr sich genothigt, sein 
Verhaltniss zur Ansialt zu Ibsen. Der Schulamtscandidat Herr Dr. Se i de l ,  der 
schon liingere Zeit arn Gyinnasio wissenschaflliehcn Unterricht ertheilt hatte, 
liess sich bereitwillig finden, den Schreibunlerricht in den drei unteren Klassen, 
vorliiufig auf ein Jahr, zu iibernehmen. Der Disciplinarzustand der gen. Klassen 
hat dadurch wesentlieh gewonnen.

5. Der Predigtamts-Candidat Herr W e i s s  musste im Laufe des verflosse- 
nen Sommers, durch anhaltende Kriinklichkeit genothigt, die Religionsstunden in 
Sexta aufgeben. An seine Stelle trat Herr Dr. Re t z l a f f .

6. Der Schulamts - Candidat Herr Bi i t tner,  der zu Michaelis v. J. sein 
Probejahr beendigt hatte, schied um diese Zeit aus seinem Verhaltniss zum Gym
nasio aus, um seinen schon friiher an der Burgschule hegonnenen Unterricht in 
ausgedehnterem Kreise fortzusetzen. Herr But tne r  hat sich ais ein eifriger und 
gewandter Lehrer bewiihrt und ist durch seinen Unterricht den ihm anvertrauten 
Schiilern recht niitzlich geworden



7. Ais wissenschaftliche Ililfslehrer waren Herr Dr. R e t z l a f f  (bis Michael, 
s. oben), sodnnn die Schulamts-Candidaten HH. B ec ke r ,  Dr. W y s z o m i e r s k i  
und Dr. Se i de l ,  und der Łehrer der stiidtischen Tochterschule Herr Hosat i s  an 
der Anstalt thatig.

8. Der Gesundheitszusland des jetztigen Lehrercollegii ist wahrend des 
verflossenen Schuljabrs ein recbt erfreulicber gewesen. Ausser einigen durch vor- 
iibergebendes Unwohlsein der HH. Professor Mi i t t r i ch  und Dr. Se ide l ,  und 
eine liingere Krankheit des Herrn Hosat is nothwendig gewordenen Vertretungen 
hat der Lnterricht in allen Klassen seinen ungestorten Fortgang geliabt. — Dem 
Director war im verflossenen Soninier ein vierzehntagiger Urlaub bewilligt, den 
er in Verbindung mit den Sommerferien 7,u einer Hadekur benutzte.

9. Weniger Erfreuliches ist iiber den Gesundheitszusland unserer Schiller ztt 
herichten. Abgesehen von einer Maserepidentie, welche in den Monaten Novem- 
ber und Dezeitiber v. J. mehr ais die Hiilfte sammtlicher Scbiiler der drei unteren 
Klassen und aucli eine nicht geringe Zahl aits den oberen Klassen auf liingere 
Zeit dem Unterricht entzog und dadurch eine wesentliche Stiirung in dem Unter- 
richtsplane lierbeifiilirte, so łiaben wir auch im Laufe des verflossenen Schuljabrs 
den Tod von sechs unserer Schiiler zu beklagen gehabt. Am 1. April v. J. starb 
der Tertianer Ri chard G r eg o r ov i u s  nach einem kurzeń Krankenlagcr ain Ner- 
venfieber. Er war ein eben so durch gute Sitten, ais durch geistige Strehsamkeit 
ausgezeichneter Knabe; seine Eltern verloren in ihm ihr letztes Kind! Am 22.Juni 
v. J. starb der Secundaner Ech ar d v. Sc hme l i ng  an der eilenden Schwind- 
sucht, lange Zeit ein Knabe, der seinen Eltern und Lehrern sehr ernste Besorg- 
niss fur seine Zukunft prregte, im letzten Jahre so yeriindert, dass er zu den 
besten Hoffnungen berechtigte. Die Wege der Vorsehung sind unerforschlich! 
Den 18. October v. J. forderte die damals in der Sladt herrschende Choleraepide- 
mie auch unserer Anstalt ein Opfer ab. Der Quintaner ł iudo lph Wa chs en ,  
ein gut geartetes Kind , ward in wenigen Stunden von ihr dahingerafft. Zwei 
Schiiler, die Sextaner Ot to  Rudolph Sc ko t t  und Car l  N i tka ,  heide liebens- 
wiirdige und zu guten Hoffnungen herechtigende Kinder, starbcn an den Folgen 
der Maserkrankheit, ersterer den 7., letzterer den 11. November. Endlich rief der 
Tod nach langem Leiden den Obertertianer Leo nha rd  v. G o s tk o ws k i  ani 
9. Januar d. J. aus dem Leben ab. Er war ein wohlgesitteter und ordentlicher 
Schiiler; sein wisscnschaftliches Streben wurde durch oft wiederkehrende Krank- 
heilsanfalle mannichfach behindert!

II. Verschi  ede n es.

1. Das Sommerhalhjahr 1852 nahm den |9. April seinen Anfang und wurde 
den 30. September geschlossen. Das Winterhalbjahr begann den 11. October und 
wird mit der dffentlichcn Priifung am 2.3. Marz geschlossen.

2. Am 15. October v. J. feierten Lehrer und Schiiler den Geburtstag Sr. 
Majestat des Kdnigs. Die Festrededc hielt Herr Dr. R i cht er ;  ausserdem spra- 
chen einige Schiller patriotische Gedichte. Durch Choralgesang wurde die Feier 
eingeleitet und geschlossen.

3. Die gesetzlichen Priifungen der Abiturienten fanden zu Michaelis d. 1.



untl 2. Oclober v. J. und d. 18. and 19. Februar d. J. slatt. Den Vorsitz fiihrle 
der Kónigliche Provinzial-Schul-Rath Herr Gi esebrecht .

Vierter Abscbnitt.
§ta(is(ische Naclirichten.

A. L  eh r e r  Col l eg ium.

S. den ersten Abschnitt der Schulnachrichten.

B. Schi i l e r zahl .
Am Schlusse des Winterhalbjahrs 1851/52 (s. das yorjahrige Programm) 

wurde das Gymnasium von 364 Schiilern besucht. Im Septeiuber d. J. 1852 wa- 
ren 364 Schiilern im Gymnasio. Gegenwarlig (d. 8. Marz) belinden sich in der 
Anstalt 368 Schiller, und zwar in I: 54 5 in II a: 28; in II « :  20; in l i l a :  45; 
in III  b: 42; in IV : 64; in V :  5'->; in V I :  51.

Abgegangen sind im yerflossenen Schuljahre:
I. Mit dem Zeugniss der Reife zur Guiversitat:

a. Zn Ostem 1852;
1. Hans Albert v, A ue r s wa l d ,  173/ł J. alt (stud. Jura u. Cameralia).
2. Louis B e l l g a rd t ,  17‘/2 J. alt (stud. Jura).
3. Franz Bul lat ,  221/* J. alt (stud. Jura).
4. Carl Ferd. Gross j ohann ,  l6*/2 L  alt (stud. Jura).
5. Engen Ki ihnemann,  19 J. alt (stud. Jura).
6. Hugo L a m m e r ,  171/* J- alt (stud. Theologie).
7. Gottlieb Emil Mi i t t r i ch ,  20'/5 J. alt (stud. Mediz.in).
8. Rudolph Theophil N a d r o w s k i .  22 J. alt (Stud. unbestimmt).
9. Alexander R e i c h e n ,  18 J. alt (stud. Jura).

16. Otto Sc h l ewe ,  20 J. alt (stud. Theologie).

b. Zu Michaelis 1852:
1. Louis F i scher ,  23*/* J- alt (stud. Theologie).
2. Otto G r y c z e w s k i ,  183/4 J. alt (stud Jura).
3. Gustav K l e i n s c h m i d t ,  19 J. alt (stud. Jura).
4. Otto R i e iner ,  19'/» J. alt (stud. Theologie).
5. Franz Wi i c l i t e r ,  18 J. alt (stud. Medizin).

U. Zu anderen Berufsarten oder auf andere Schulen:
Aus Prima: 4

Secunda: 13
- Tertia a: 9
- Tertia b: 9
- Quarta: 6
- Huinta; 4

Sexta: 6



Aufgenomnten wurden zu und nach Ostern 1852: 40
zu und nach Micliaelis 1852: 36

Summa: 76

Von den 369 Schulern, welche gcgenwartig das Gymnasium hesuchen, sind 
246 Einheimische und 123 Auswartige.

Zu Ostern d. J. werden 14 Zoglinge der Anstalt mit dem Zeugniss der 
Reife zur Uniyersitat entlassen.

C. L  e h r m i 11 e 1.

I. Fur die Gy mnas i a l b i b l i o t he k  sind ausser den Fortsetzungen friiher 
schon erwahnter Werke u. A. L uc r e t ius  ed. Lachmann , A es c hy l us  ex rec. 
G. Hermanni, Rt i s t ow u. K o c h l y :  Gescb. des Griech. Kriegswesens, N i i ge l s -  
bach’s Lat. Stylistik 2. Ausg., F. L i i bker :  Gesamm. Schriften zur Philol. und 
Padagogik angekauft. Ausserdeni hat das Kónigl. Ministerium der Bibliothek 
mehre werthvolle Werke geschichtl., philolog. und theolog. Inhalts zum Geschenk 
geniacht.

II. Die Sch i i l e rb i b l i o thek  ist aus den ihr zugehenden Geldbeitragen der 
Schiller (im verflossenen Jahre c. 120 Thlr.) sehr wesentlich vermehrt und er- 
ganzt wordcn.

III. Durch den h i s tor i s  ch - I i t e ra r i s chen  L e s e v e r e i n  sind theils der 
Schiilerbibliothek, theils und besonders der Gyninasialbibliothek etwa 25 sehr 
werthvolle Werke zugegangen.

IV . Der phys i ka l i s c he  Apparat  und die na t u r h i s t o r i sc hen  Samm- 
lungen haben aus den etatsmassigen Fonds einen wesentlichen Zuwachs erhalten. 
Mit besonderem Dank ist zu erwahnen, dass das verehrliche Patronat die Summę 
xon 70 Thlrn. ausserordentlich bewilligt hat zum Ankauf eines ausgezeichneten 
Sonnenmikroskops und Daguerreotypapparats nebst vielen \verthvollen mikrosko- 
{tischen Objecten.

D. Un ters tii t z u ngs f o n ds fiir h i l f sbe d i i r f t i g e  Gym nasiasten.

K i nnahme  des yerflossenen Schuljahrs:

I. Aus Reitragen von Schulern der Anstalt:
1. Aus Sexta (20 B e i t r . ) ................... 5 Thlr. 23 Sgr. 6
2. Aus Quinta (16 Beitr . ) ................... 12 3 91

3. Aus Quarta (17 Beitr. ).................. 16 >9 8 „  6
4. Aus Tertia B. (13 Beitr,) . . . . 16 19 15 91

5. Aus Tertia A. (20 Beitr.) . . . . 29 91 2
6. Aus Secunda a .  (5 Beitr. u. extr.) . 9 19 20 91

7. Aus Secunda a. (12 Beitr.) . . . 13 99 27
8. Aus Prima (26 Beitr.) . . . . . 27 >9 15 11

130 Thlr. 25 Sgr. — Pf.



130 Th Ir. 25 Sgr. -  Pf.
II Von H. K. S. i. K ...................................... 10 Thlr. — Sgr. — Pf.

III. Von H. A. I*, a. L....................................... 1 „  —  — „
IY. Zinsen von C a p i ta l i e n ......................  25 ,, 22 „  6 „

Bestand von 1851/52 . .
167 Thlr. 17 Sgr. 6 PI. 

66 „  29 „  7 „
Summa der Einnahine: 234 Thlr. 17 Sgr. 1 l»f.

Ausgabe  im verflossenen Schuljahre:

I. An Unterstiitzungen.......................
II. Fur zinsbare Pap iere .......................

. 139 Thlr. 22 Sgr. 7 Pf. 
. 47 „  10 „  3 „

Summa der Ausgabe: 187 Thlr. 2 Sgr. 10 Pf.
Es bleiht demnach ais Bestand: 47 Thlr. 14 Sgr. 3 Pf.

Mit d em tiefgefuhltpsten Danko gegen diejcnigen geehrten Kitem unserer 
Schiller, welche im verflossenen Srhuljahre dureh ihre (iaben eine so ausgedehnte 
Untersliitzung aritior liichtiger Schiller moglich gemacht haben, yerbinrie ich nur 
die Bitte, auch ferner dem Uftterstutzungs - Fonds freundliche Theilnahrne zu 
schenken.

Das nachste Schuljahr beginnt Mo n t ag  den 4. April Mo rg e ns  8 Khr. 
Die Priifung und Inscription der in das Gyrnnasium neu eintretenden Schiller 
wiinsche ich in den Vormi t t agss tunden der  F e r i e n w o c h e  nach den 
O s t e r f e i e r t a g e n  vorzunehmen

Ellendt.


