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Die Rechnungen mit abgekiirzten 
Decimalbruchen und dereń Amrendung 

auf das practische Reclmen.

I. Die vier Rechnungsoperationen.

5 l.
W  erden in dnem Decimalbruche allc rcchls auf irgend eine Stelle folgcnden Ziffern weg- 
gestrichen, so heisst der Decimalbruch a u f  so viel  Dcc i ma l s t e l l e n  ab g e k u r z t ,  ais 
de r eń  s t el i en geb l i cben  sind.  Dicse Abkflrzung wird angedeutet durcli angehangte 
Puncte, welche deshalb nie durch Nullen ersetzt werden kiinnen, Yveil Nullen nur da stehen 
dtirfen, wo gar kein Wertli einer Stelle vorhandcn ist, so dass man fur den YoIIstandigen 
Bruch 8,702 schreiben kann 8,79200, aber niclit fiir den abgekiirzten S,792...

Der durch die Abkurzung entstandene FeJiler betriigt nocli niclit e ine  Einheit der 
Ietzten beibehaltenen Decimalstelle, weil nach dem zelintheiiigen Zahlensysteme der Werth 
einer ganzen Einheit irgend einer Stelle grosser ist, ais der Werth beliebiger Ziffern, welche 
rechts auf die Stelle dieser Einheit folgen.

(1000 grosser ais 999, 0,01 grosser ais 0,0099..., 0,001 grOsser ais 0,00067...). 
Schreibt nian z. 15. 0,8564... stalt 0,8564765, so ist der Bruch auf vler Decimalstellen ab
gekurzt und der Feliler betriigt noch niclit T5-<JW , da 0,0000765 kleiner ist ais 0,0001000.

Da alle auf diese Weise abgekiirzten Briiche zu kiein werden, so zieht man es ge- 
wflhnlich vor, den Feliler geringer ais eine h a l  be Einheit der Ietzten beibehaltenen Stelle 
zu machen, und yerfahrt folgendermassen:

Ist die erste wegzulassende Ziffer =  5 oder grflsser ais 5 , so vermehrt man die 
letzte beibehaltene Ziffer urn 1, lasst aber diese nngeandert, wenn jene Ziffer kleiner ais 5 
ist. Der Werth des Bruchs wird im erslen Falle zu gross, im Ietzten zu kiein, aber der 
Feliler ist stets kleiner ais eine hal be Einheit der Ietzten beibehaltenen Stelle; denn 5 
Einheiten irgend einer Stelle belragen eine lialbe Einheit der \orliergehenden Decimalstelle. 
Sind nun im ersten Falle 5 oder mehr Einheiten weggelassen worden, so fehlt zwar mehr 
ais eine lialbe Einheit der Yorigen Stelle, aber dafur ist eine ganze Einheit derselben zu-
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geselzt worden, folglich ist der Bruch hochstens um eine halbe Einheit zu gross. Im zwei- 
ten Falle bleiben weniger ais 5 Einheiten weg, also wird der Bruch noch nicht um eine 
halbe Einheit zu klein.

z. B. 0,872435, 
3,4584 
0,72956 

12,84999

abgekurzt 0,8724..., Fehler kleiner ais
3.46...
0,730...

4 Zehntausendtel. 
i  Hundertel.
4 Tausendtel. 
i  Zehnlel. 
i  Tausendtel.
die Yergrosserung, das vor-

, n 12,8... ,, „ ,,
4,3625 „ 4,363... „ gleich

I)as letzte Beispiel zeigt den ungunstigsten Fali fur 
letzte fur die Verkleinerung des Bruchs.

Betragt der Feliler weniger ais eine halbe Einheit der letzten Stelle, so heisst der 
erhallene Bruch y o r t h e i l h a f t  abgekiirzt und seine Bruchzilfern heissen sSmmtlich s i chere .

In den Besultaten der Rechnungen mit abgekurzten Zahlen kommen jedoch hiiufig 
auch solclie BruchzilTern vor, bei welchen der Fehler inoglicherweise grosser ist ais eine 
halbe Einheit der letzten Stelle, diese sind die u n s i c h e r n  Zilfern; endlich erhalt man 
auch ganz unrichtige d. h. solche, die durch das Zusammeuzahlen geltender Zilfern mit 
Puncten entstehen.

Es bleibt uns daber bei den Rechnungen nut abgekurzten Zahlen die Aufgabe, die 
unrichtigen Zilfern sogleich wahrend der Ausfuhrung der Theilrechnungen zu beseitigen und 
dann im Resultate die Fehlergrenze zu bestimmen d. li. den Betrag anzugeben, welchen der 
Fehler im ungunstigsten Falle hochstens erreichen kann, so dass die unsichern Zilfern des 
Resultats gefunden werden.

A  (1 <1 i t i oii.
§ 2 .

Wenn mehrere theils abgekiirzte theils tollstandige Decimalbruche addirt werden, 
so sieht man bei der gewbhnlichen Auistellung der Uechnung (A.) sogleich, dass mehrere 
Zilfern der letzten Stellen mit Puncten zusammenz,nzahlen sind, also diese Stellen in der 
Summę unrichtige Zilfern enthalteu mussen. l)a diese fiir das Resullat unbrauchbar sind, 
so kurze man vor der Addition alle Decimalbruche, auch die yollstandigen, auf so yiel Stel
len ab, ais derjenige abgekiirzte Decimalbruch enthalt, welcher mit den wenigsten Decimal- 
stellen yersehen ist; hierauf addire man, wie die Aufstellungen B. und (,'. zeigen.

Es sei gesucht: 18,5764... 
0,0097264..., wird angesetzt:

-f- 9,208625 +  0,42748... - f  6,458... +  22,75

A) 18,576 4 . . . . B) 18,576... C) 18,576...
9,208 625 9,209... 9,208...
0,427 4 8 . . . 0,427... 0,427...
6,458 6,458... 6,458...

22,75 22,750 22,750
0,00‘J 7264. 0,010... 0,009...

Summę — 57,430|2314. 57,430... 57,428...



Der Strich (Sicherheitsstrich) in A deutet die Grenze der unrichtigen Ziffern an; in 
B siad die Bruche auf eiae halbe Einheit, in C auf eine ganze Einheit der dritten Stelle 
abgekurzt. Statt 22,75 ist 22,750 geschrieben worden, weil diese Zalil ais Yollstandig ge- 
gebea war, dagegen ist der Yollstandige Bruch 9,20S625 ebenfalls abgekurzt worden, weil 
er mehr Decimalstellen bat ais 6,45S...

Die Fehlergrenze des Resultats ergiebt sieli leicht ans der Anzahl der abgekurzten 
Posten. Betragt namlich der Fehler jedes Postens (wie in C) nocb nicht eine ganze Einheit 
der letzten Stelle, so ist im ungiinstigsten Falle der Febler der Summę gleich so viel Ein- 
lieiten dieser Stelle, ais abgekiirzte Posten Yorhanden sind (in C hochstens T(/ (T,r) ; siud die 
Posten aber (wie in B) auf eine halbe Einheit abgekurzt, so ist der Fehler der Summę 
hochstens lialb so gross (in B hochstens T^ 5f) ,  und ausserdem noch kleiner, wenn einige 
Posten zu klein, andere zu gross sind, was in den meisten Fallen Yorkommen wird.

Es ist daher am Yortheilhaftesten, bei der Addition die Bruche auf letztere Art 
abzukurzen, weil erst 20 Posten im ungiinstigsten Falle (alle zu gross oder zu klein) eincn 
Fehler henorbringen konneu, welcher hochstens eine Einheit der Yorletzten Stelle betragt, 
und in vielen Fallen die Fehler der Posten sich fast aufheben. In den meisten Fallen 
wird es also geniigend sein, die letzte Stelle der Summę ais unsicher anzusehen und sie 
aus dem Resultate zu streichen.

0,845349... +  0,0720... +  3,60283 +  0,00809 +  2,000040... +  0,5402302...
giebt

D) 0,8453 49. . E) 0,8453... In E ist die letzte Ziffer zu
0,0726 0,0720... klein geworden, in B ist sie
3,6028 3 3.002S... richtig, weil dort 2 Posten
0.0080 9 . . . 0,0087... zu klein und 2 Posten zuOOęvT 146.. 2.0000... gross sind.
0,5402 302.  0,5402...

7,0097 512 7,0096...
§ 3.

Ist die Fehlergrenze der Summę \orher bestimmt und sind die Posten in beliebig 
Yielen Decimalstellen gegeben (z. B. aus gemeinen Briichen), so hat man dieselbeu auf e i n e  
S t e l l e  m e h r  abzukurzen, ais die Fehlergrenze angiebt, und nach der Addition die letzte 
Stelle in der Summę wegzulassen; nur Yvenn mehr ais 20 Posten gegeben Yvaren, miisste 
noch e i n e  Stelle den Posten zugefiigt werden.

Gesetzt der Fehler solle noch nicht Touow betragen, so sind die Posten auf 5, 
hbchstens 6 Decimalstellen abzukurzen.

§  u h 1 1' a e t i o n
§ 4.

Bei der Subtraction findet man aus demselben Grunde, wie in § 2, die Regel, dass 
beide Briiche auf gleiclniel Decimalstellen abgekurzt werden miissen, bevor die Rechnung 
ausgefiihrt wird.



Die Fehlergrenze des Unterschieds soli zunachst in folgenden Beispielen aufgesucht
werden:
Min. A) 24,89637.. B) 8,763 C) 8,763 D) 8,763 E) 8,763
Subtr. 15,98 7,95427 7,9542. 7,9543. 7,954..

U nterschieds 8,91637.. 0,80S73 0,8088. 0,8087. 0,809..
Das Beispiel A zeigt, dass der Unterschied bei einem Yollstandigen Subtrahend den- 

selben Fehler behalt, welchen der Minuend hat; denn in jenem wurden ebenfalls 7 Einheiten 
felilen, wenn im Minuend die letzte Z i der 7 gestrichen w ii r de. In den Beispielen C, D und 
E ist der Subtrahend abgekiirzt, aber der Minuend rollstandig. Yergleicht man diese Rech- 
nungen mit B, so hat in C der Subtrahend 7 Einheiten der 5ten Stelle zu wenig und der 
Unterschied 7 zu Yiel, in E der Subtrahend 27 Einheiten zu wenig und der Unterschied 27 
zu Yiel, endlich hat in D der Subtrahend 3 Einheiten der Sten Stelle zu Yiel und der Unter
schied 3 zu wenig.

Der Unterschied bekommt also bei einem Yollstandigen Minuend den entgegengesetz- 
ten, aber gleichgrossen Fehler des Subtrahend, woraus ferner folgt, dass letzterer nur auf 
eine h a l be Einheit abzukiirzen ist, damit nicht der Unterschied um melir ais eine halbe 
Einheit zu gross wird.

Sind beide Bruche abgekiirzt, so wird der Unterschied nur in e i nem Falle genau ,  
wenn namlich beide Fehler ganz gleich sind; meist aber werden die Fehler ungleich sein 
und zwar, entweder Yon gleicher Art oder entgegengesetzt.

In folgenden Beispielen sind beide Bruche entweder zu klein oder zu gross:
Min. F) 12,84392 
Subtr. 8,61438

G) 12,843.. 
8,614..

11) 12,8439. 
8,6143.

J) 12,84... 
8,61...

K) 12,8... 
8,6...

Unterschied 4,22954 
Min. L) 9,7296 
Subtr. 8,4758

4,229.. 
M) 9,72.. 

8,47..

4,2296. 
N) 9,729. 

8,475.

4,23... 
0) 9,73.. 

8,4S..

4,2... 
P) 9,730. 

8,476.

Unterschied =  1,2538 1,25.. 1,254. 1,25.. 1,254.
In (i, II, M und N sind die Bruche auf eine ganze Einheit, in J, K, O und P auf 

eine halbe Einheit abgekiirzt, in O und P sind beide abgekiirzte Bruche zu gross, in den 
Obrigen zu klein. Ueberall ist im Unterschied der Fehler kleiner geworden ais der grossere 
der beiden Fehler, aber nur derselben Art geblieben, yvo der Fehler des Minuend grOsser 
ais der des Subtrahend ist (der Unterschied in G, M und K zu klein, in P zu gross), im 
umgekehrten Falle ist der Fehler des Unterschieds entgegengesetzt (in H, N und J zu gross, 
in O zu klein). Die Beispiele G, H, M und N zeigen, dass, wahrend beide Bruche auf eine 
ganze Einheit abgekiirzt sind, in dem Unterschiede der Fehler meh r  ais eine h a l b e  Ein
heit (G, 11) oder we n i ge r  (M, N) betragen kann, auch dass der Bruch um mehr ais eine 
halbe Einheit zu g r o s s  Yverden kann (II). Wenn dagegen beide Bruche auf halbe Einhei
ten abgekiirzt sind, wie in J, K, O und P, so betragt der Fehler des Unterschieds stets 
weniger ais eine halbe Einheit, unter der Bedingung, dass beide Fehler gleichartig sind.

Ist der eine Bruch zu gross und der andere zu klein, so sieht man aus den 
Beispielen:



Min. 0) 4,3854 R) 4,385. S) 4,39.. R und U: Min. zu klein
Subtr. 3,4736 3,474. 3,47.. '  Subtr. zu gross

Unterschied =  0,9118 0,911. 0,92.. Untersch. zu klein

Min. T) 7,4291 U) 7,429. V) 7,43.. S und V: Min. zu- gross
Subtr. 0,7308 0,731. 0,73.. Subtr. zu klein

1'nterschied — 6,6983 6,098. 6,70.. Untersch. zu gross

dass der Fehler des Unterschieds gleichartig mit dem des Minuend und gleich der Summę
der Fehler des Minuend imd Subtrahend ist, audi in ungiinstigen Fallen m e h r  ais eine 
halbe Einbeit der letzten Stelle betragt (R und S).

Im AUgemeinen ist daher im Untersdiiede die letzte Ziffer s i e l i  e r ,  wenn nur der 
eine Rruch und zwar auf eine halbe Einbeit abgekiirzt ist, oder wenn die Fehler beider 
liriiclie gleichartig sind; wenn dagegen die Fehler entgegengesetzt sind, so ist die letzte 
Stelle des Unterschieds u n s i c h e r.

§ 5.
Aus der Yorigen Betrachtung folgt, dass, wenn die Fehlergrenze des Unterschiedes 

gegeben ist, die betreffenden Decimalbruche nur dann auf e i n e  Stelle m e h r  abgekiirzt 
werden mussen, sobald die Fehler entgegengesetzte werden. Ist die Grosse der Fehler be- 
kannt, so gilt dies nur fur eine Summę der Fehler, welche grosser ist ais eine halbe Ein- 
heit der letzten Stelle. In allen iibrigen Fallen bekommen beide Briiclie nur so viel Stellen, 
ais die Fehlergrenze angiebt.

M u l t i p l i c a t i o n .

§ 6 .
Wird ein abgekiirzter Decimalbruch mit einem YOllstandigen multiplicirt und dabe; 

das gewbhnliche Verfahren angewendet (A), so enthalt sclion das erste Theilproduct mehrere 
Ziffern, welche mit Puncten zu vereinigen sind, also im Product unrichtige Stellen geben; 
bedient man sieli aber der u m g e k e h r t e n  (fallenden) Mnitiplication, (bei welcher mit der 
ersten geltenden Zi/fer des Multiplicator der Anfang gemacht und jede folgende Multiplica- 
tionsreihe urn eine Stelle ausgeruckt wird,) so enthalt das erste Theilproduct die wenigsten 
unbrauchbaren Stellen, jedes folgende inimer e i n e  solche mehr. Macht man den abgekurz- 
ten Factor zum Multiplicand (B und D), so hat der Sicherheitsstrich stets seine Stelle hin- 
ter der letzten ZilTer der ersten Multiplicationsreihe; stellt man aber den YOllstandigen Bruch 
ais Multiplicand auf (C und E), so wird der Sicherheitsstrich auch eine andere Stelle ein- 
nehmen ktinnen, di es  e Ib e nur in dem Falle, wo beide Briiche gleiclniel geltende Ziffern 
haben.

Sollen nun sogleich bei der Ausrechnung die unrichtigen Stellen wegbleiben, so 
wird zuerst der Yollstandige Factor unter den abgekurzten gestellt, dann die Rechnung mit 
der ersten Ziffer des Multiplicator angefangen, bei der nachsten Multiplication die letzte 
Ziffer des Multiplicand aus der Rechnung gelassen (uberstrichen), aber auch das zweite 
Theilproduct nicht ausgeruckt, sondern die letzten Ziffern beider Reihen untereinander ge
stellt; endlich wird bei jeder neuen Multiplication die nachstYorhergehende Ziffer des Mul-



tiplicand nberstrichen und das Product wie vorher aufgestellt. Dieses Verfahren nennt man 
die a b g e k u r z t e  M u 11 i p 1 i c a t i o n. Jieispiele:

A) 0 ,46728 ... B) 0 ,4672S ... C) 6,473 D) 0 .04293 ...
6,473 . 6,473 0,46728 27,34.')

140184. . 280368 25892 8586
3270 96 . . . (8691 2 . . 38838 3005 1 . . .

18691 2 . . . . 3270 96. 4531 1 128 79 . .
280368 — 140 184 129 46 17 172 .

3,02470 344 . . 3,02470 344 51 784 2 1465

1.17392085
3,02470 344.

27,345 F) 0,46728... <1)
MM

0,04293...
t ! t t

K) 0,0649...
0 ,04293... 6,473 27,345 5,4738
10938 0 280368.. - 6 8586.. •-1— 2 3245..

546 90 18688.. •+ 4 3003.. +  7 260..
246 105 3269.. +  7 126.. +  3 45..

8 2035 138.. H-  3 16.. +  4 2.. (3.6 18 z. 2 Ot
. . . . . . 3,02463.. +  20 0.. +  5 0.. (8.0 =  0)

1,1739 2085. 1,1731.. 4-21 0,3552..

H) 0,46728... J) 0,04293...
6,473 27,345

280368.. 8586..
18691.. (4.8 -- 32 zahlt 3 Liber) 3005.. (7.3 21 zahlt 2 Liber)
3270.. (7.2 14 „ » ) 129.. (3.9 27 „ 3 „ )

140.. (3.7 21 „ 2 „ ) 17.. (4.2 = - 8 „ 1 „ )
3,02469.. 2.. (5.4 = 2 0  „ 2 „ )

1,1739..
« In C ist der Sicherheitsstrich erst nach der zweiten Mulliplicationsreihe, dagegen 

in E sclion vor der letzten /i(Ter der ersten Reilie zu machen, was sich aus der Stellung 
der ruńcie sogleich ergiebt. In C und E steht der yollstandige Factor oben, dagegen ist in 
B und I) der abgekurzte Bruch ais Multiplicand aufgestellt, wobei zu bemerken ist, dass 
der Sicherheitsstrich imnier liinter die letzte ZiiTer der ersten Reihe zu stehen kommt. F 
und G sind abgekiirzt gerechnet, so dass alle unrichtigen Stellen sclion in den Theilproducten 
weggeblieben sind (vergleiche F mit B, G mit D ); es bleibt aber noch zu untersuchen, wie 
weit die Ziffern des Resultats s i c h  e r  sind.

Denkt man sich noch eine Stelle des Multiplicand gegeben, so wird, da das Product 
derselben mit der ersten Ziffer des Multiplicator zweizilTrig sein kann, durch Ueberziihlen 
zur letzten ZiiTer des ersten Theilproducts noch eine Zahl hinzukommen, welche jedoch noch



niclit diese erste Multiplicatorziffer erreichen kann. weil dem Multiplicand hoclistens die Zilfer 
9 hinzutreten darf. Deshalb ist in F 6 (in G 2) ais hOchster Werth, welchen das neue 
Product zum Ueberzahlen liefern kann, zum ersten Theilproduct addirt worden. Derselbe 
Kall tritt ein bei den folgenden Multiplicationen, so dass in jeder Reilie hoclistens eine Zahl 
fehlen kann, welclie der zugehorigen Zilfer des Multiplicator gleich ist. In F und G sind 
diese hOchsten Werthe jeder Reilie beigefugt. Wahrend nun zuerst jedes der Tlieilproducte 
zu klein war, weil bei jedein nur ein T h e il des gegebenen Multiplicand multiplicirt wurde, 
so wird offenbar jedes derselben zu gross, wenn die zugehorige Multiplicatorziffer hinzu- 
gefiigt wird. Das Product wiid also zu gross, wahrend das zuerst gefundene zu klein ist, 
und der Unterschied beider ist gleich der Summę der Zitrern des Multiplicator. Demnach 
stellt diese Summę den Feliler dar, welchen das Product im ungunstigsten Falle liaben kann, 
und die Anzalil ihrer Zilfern giebt an, wie viel Rruchstellen im Product unsicher sind. In 
F ist dieser Feliler — 20, in G 21, in beiden Fallen sind also hoclistens die 2 letzten 
Stellen des Products unsicher. Yergleicht man F und G mit C und I), so sieht man, dass 
nur die Ietzte Zilfer unsicher ist.

l ;m das Product genauer zn erhalten, braucht man nur jedesmal die zuletzt iiber- 
strichene Zifler des Multiplicand in Gedanken miizureclinen und die Zelmer dieses Products, 
wobei die Einer 5 bis 9 ais ein Zelmer betrachtet werden, zu dem folgenden Product flber- 
zuzahłen (H und .1). Man sagt z. B. in J : 7.3 21, wird 2 flbergezahlt zu 7.9 — 63,
giebt 65 u. s. w. Rei der naehsten Multiplicatorziffer beginnt man 3.9 27, wird 3 iiber-
geziihlt zu 3.2 6, giebt 9 u. s. w. II ist um 1 kleiner ais C, J . I) geworden. Der
Feliler kann bei diesem Verfahren nur hauptsachlich im ersten Theilproduct liegen, also 
hiichstens gleich der ersten Zifler des Multiplicator sein; die iibrigen Tlieilproducte gebea 
zusaminen nur denselben Feliler, welchen die Summę abgekflrzter Posten (§ 2) enthalt. 
Selten wird also die Fehlergrenze sieli weiter erstrecken, ais iiber die Ietzte Zifler des Products.

Endlich ist nocli die Stelle des Komnia im abgekflrzten Product zu bestimmen. 
Da bei der \ollstandigen Multiplication fur jede Zifler des Multiplicator eine Stelle ausgeriickt 
wird, so mttssen bei der abgekflrzten Rechnung so yiele Stellen fehlen, ais Zilfern im Mul
tiplicand uberstrichen sind. Man erlialt dalier die Anzalil der Decimalstellen des Products, 
wenn man von der Summę der Decimalstellen beider Factoren die Anzalil der uberstrichenen 
Zilfern abzieht. Die letztere Anzalil ist gleich der um 1 verminderten Anzalil der geltenden 
Ziffern des Multiplicator.

In H (5 - |-  3) Decimalstellen — 3 flberstrichene Zilfern 5 Stellen des Products.
„ J (5 - j -  3) „ 4 „ „ 4 „ „ „
n K (4 1 4) „ 4  ̂ „ 4 „ „ „

In nebenstehendem Beispiel sind mehr Zilfern uberstrichen worden, ais
Decimalstellen yorhanden sind; in einem solchen Falle ist das Komnia 
hinter so viele Puncte zu setzen, ais dieser Ueberschuss anzeigt. 4 — 
(2 -j— 1) =  1, also das Komnia hinter einen Punct.

253.57.. . 
1307,5
25357.. 
7607..

177..
13..

33154“ "



§ 7.
Sind z we i abgekttrzte Decimalbriiche mit einander zu multipliciren, so liat man 

zuerst zu berucksichtigen, wie \iel g e l t e n d e  Z i Heni jeder Factor enthalt. Wird namlicb 
derjenige Hrucli, welcher die meisten geltenden Ziflern bat, ais Multiplicand aufgestellt (A), 
so kommt der Sicherheitsstrich schon vor eine der letzten Ziflern der ersten Reihe zu ste- 
hen, wie die Rechnung in A zeigt, bei welcher die letzte aus Puncten bestehende Reihe 
dadurch entstauden ist, dass nocli mit dem ersten Puncte des Multipiicator der Multiplicand 
multiplicirt worden ist. Steht dagegen der Bruch mit den wenigsten geltenden Ziflern oben, 
so erreichen die Puncte der letzten Reihe (B) nie die letzte Stelle der ersten Reihe, wes- 
halb in diesem Falle der gicherheitsstrich stets hinter die letzte Ziffer der ersten Reihe zu 
stellen ist. Dalier ergiebt sieli fur die abgekiirzte Multiplication zweier abgekiirzten Decimal- 
bruche die Regel: man Stelle denjenigen Bruch, welcher die we n i gs t en  gel t enden Ziflern 
hat, ais Multiplicand auf, und recline abgekurzt nach dem in § 6 angegebenen Verl'aliren.

i 1111
C) 0,5S34..

4,82337..

A) 4 ,82537... B) 0,5834 . . .
0 ,5834 ... 4,82537

24126 8 5 .. 23336 • •
3860 296. . 4667 2 . .

144 7611 .. 116 68 ..
19 30148.. 29 170. .

1 7502 ..

2,8151 20858 . . . 40838..

2,8151 20858 ...

23336.. 
4667..

117..
29..

2..
0..

2.8151..

(4 -j- 5) Decimalstellen 
weniger 5 ilberstrichene 
— 4 Decimalstellen im 
Product.

(3.5 =  15 z. 2 iiber).

4,82537 hat 6 geltende Ziflern, 0,5834 hat dereń 4.
Aus C ist zu ersehen, dass die letzte Zifler des Multipiicator (7) kein Product lie- 

fert und die \orletzte (3) nur durch Ueberzahlen eine brauchbare Ziffer fur das Resultat giebt.
Es ist daher am lortheilhaftesten, wenn beide Briiche dieselbe Anzahl geltender 

Ziflern enthallen; nur bei dem Reclmen mit Ueberzahlen (§ 6) kann der Multipiicator noch 
eine Zifler mehr liaben ais der Multiplicand.
0) 83,246... EJ 0,72365 • . . t  I I I t  t  r t

0,72365... 85,246 ... F) 85,246... 'G| 0,72365...
0,72365... 85,246...596722j. . 578920 • •

17049 2 . . 36182 5 . . 596722.. 578920..
2557 38 . . 1447 30. . 17049.. 36183..

511 476. . 289 460. . 2557.. 1447..
42 6230.. 43 4190.. 511.. 289..

1...............................
43.. 43..

61,688216790... 61,6882 6 7 9 0 . . . 61,6882.. 61,6882..
In D und E steht der Sicherheitsstrich hinter der letzten Ziffer der ersten Reihe; 

in G sind die Factoren von F umgestellt, aber das Resultat bleibt dasselbe. Die Ziflern 8



in F und 7 in (i wiirden durcJi Ueberzahlen noch eine Ziffer geliefert haben, wenn der be- 
treffende Multiplicator noch eine Stelle mehr gehabt hatte.

Die Fehlergrenze des abgekiirzten Resultats lasst sieli auf dieselbe Weise bestim- 
men, wie in § 6 angegeben ist; nur ist zu beacliten, dass diejenigen Ziffern des Multipli
cator, welclie gar nicht in Rechnung gekommen sind, auch niclit zur Restimmung des Felilers 
dienen konnen. (Z. B. in C konimt 3 und 7 des Multiplicator nicht in Rechnung, wenn 
nicht ubergezahlt wird.) Wenn beide Briiche eine gleiche Anzahl geltender Ziffern haben 
und beim abgekiirzten Rechnen iibergezahlt wird, kann die erste Ziffer des Multiplicand mit 
einer angehangten Ziffer des Multiplicator ein Product geben, dessen Zelmer noch zum Re- 
sultat gehbren, also der Fehler hbchstens gleich dieser Ziffer sein. Nimiot man den Fehler 
des ersten Theilproducts (§ (i) hinzu, so fehlt hbchstens die Summę der ersten Ziffern beider 
Factoren, beim Abkiirzen auf lialbe Einheiten und gleichartigen Fehlern der Factoren nur 
die Ilalfte. Hierzu ist endlich der Fehler zu rechnen, welchen die Summę abgekurzter 
Posten enthalt. Sind die Fehler der Factoren entgegengesetzt, so wird der Fehler des Re
sultats bedeutend kleiner werden ais der rorher angegebene, so dass gewohnlich nur die 
letzte Ziffer des Products unsicher wird.

§ 8.
Wenn yorlier angegeben ist, wie viel genaue Decimalstellen das Product haben soli, 

so richte man die Rechnung so ein, dass das abgekflrzte Resultat wenigstens eine Stelle 
mehr erhalt, ais gefordert werden, da nach § 6 und 7 bei der abgekiirzten Multiplication 
gewohnlich die letzte Ziffer unsicher wird. Hm entscheiden zu konnen, ob die abgekiirzten 
Factoren eine geniigende Anzahl Decimalstellen haben, berechne man aus den Decimalstellen 
und den zu iiberstreichenden Ziffern nach § 6 die Anzahl der Decimalstellen, welclie das 
abgekurzte Product erhalten wird. Kommen weniger Stellen lieraus (wie oben angegeben), 
so Yermehre man die Stellen des abgekiirzten Multiplicand urn die noch fehlenden, an den 
abgekiirzten Multiplicator aber hangę man nur so lange Stellen an, bis er gleich viel gel- 
tende Ziffern mit dem neuen Multiplicand hat (noch besser e i n e  mehr § 7). Fur einen 
yollstandigen Multiplicator ist nichts weiter zu tliun nflthig. Es Yersteht sich Yon selbst, 
dass die Rechnung in dem Falle, dass keine weileren Ziffern des Multiplicand berechnet 
werden konnen, nicht so genau auszufiihren ist, wie Yerlangt wurde. Kommen dagegen bei 
der Berechnung der Stellen mehr lieraus, ais das Product, haben soli, so iiberstreiche man 
sclion Yor der Rechnung die iiberzahligen Ziffern im Multiplicand. (Der Multiplicator kann 
unyerandert bleiben.)

Es sei z. B. der abgekurzte Brucli 25,42857.. mit dem Yollstandigen Brucli 0,02567 
zu multipliciren und das Product auf 8 Stellen genau zu finden, so ist die abgekurzte Rech
nung auf 9 Stellen auszufiihren. Da nun der Multiplicator 4 geltende Ziffern hat, so wer
den 3 Ziffern uberstrichen; diese Yon der Summę der Decimalstellen (10) abgezogen, giebt 
fur das Product 7 Stellen, woyon nur 6 genau sind. Der Multiplicand 25,42857.. ist aber 
berechnet worden aus 25 +  75 a' s0 kami man noch nachtraglich die fehlenden 2 Decimal
stellen berechnen, so dass nun 25,4285714... mit 0,02567 multiplicirt wird. (7 -j- 5 — 3 
geltende Ziffern . 9 Stellen des Products.)

Ist 12,3636.. mit 4,0333.. zu multipliciren, so muss zuerst 4,0333.. ais Multipli-

2*



cand gedacht werden, weil dieser Bruch 5, jener 6 geltende ZilTern hat. 5 ZilTern ( 6 — 1) 
werden also uberstrichen, diese von 8 Decimalstellen abgezogen, bleiben 3 im Product. Wenn 
nua dieses 5 genaue Stellen haben soli, so miissen 6 bereclmet werden, fehlen also noch 3. 
Der MuKiplicand konimt her von 4 -f- Iasst sich also weiter berechnen und wird
4,0333333.. Da er aber jelzt 8 geltende ZiiTern hat, so muss der Multiplicator wenigstens 
eben so viel erhalten d. h. noch 2 Stellen. 12,3636.. kommt von 12 4- Ą-, also findet 
man weiter 12,363636.. Wird nun 4,0333333.. mit 12,363636.. multiplicirt, so erhalt das 
Product 7 -f- 6 — 7 =  6 Decimalstellen, woeon 5 wahrscheinlich genau sind.

IM  v i s i o u.
§ 9.

Wenn ein abgekurzter Bruch durch einen volls(andigen dividirt werden soli, so kann 
zunaehst die Division so weit ausgeiuhrt werden, ais die ZilTern des Dividend ausreichen. 
Sind diese sammtlich rerbraucht, so musste eigentlich die Kechnung abgebrochen werden, 
weil nur Puncte zu den neuen Divisionen herbeizuziehen waren (A); da aber schon bei der 
yollstandigen Diyision der Werth jedes Partialąuotienten nur abhangig ist von der ersten 
Ziffer oder hochstens \on den zwei ersten ZilTern des I)i\isor, so kann man auch liier durch 
allmiiliges Ueberstreichen der ZilTern des Dirisor noch einige Stellen des Quotienten erhalten. 
Die Multiplication der Theiląuotienten geschieht, wie es bei der abgekiirzten Mulliplication 
§ 6 angegeben ist und zwar nacli dem genaueren Verfahren mit Ueberzahlen (was hier nur 
berucksichtigt werden soli). Divis«r

D irisor Dividen<l Quotient ( ( f  Diridend Quotieut
A) 0,5738 j 23,25872 . . .  | =  40,5345.. B J  0,5738 | 23,25S72.. j =  40,5345..

22 952 22 952

30072|
28690;

1982j . 
1721 4

260 . .
229 52____l

30; . . .  
2S|690

1 .  ..

30672
28690

1982
1721 (3.8 =  24 z. uber 2) 
261
229 (4.3 12 z. uber 1)

"32"
29 (5.7 =  35 z. iiber 4) 

3
In A werden die letzten ZilTern unrichtig, sobald der erste Punct heruntergezogen 

ist. In B sind die drei ersten Dirisionen wie gewohnlich ausgefiihrt worden, bei der vierten 
ist nur durch 573 dividirt und mit 8 in Gedanken multiplicirt, dann durch 57, endlich 
durch 5 diyidirt yyorden.

Die Stelle des Komma im Ouotienten ergiebt sich aus folgender Betrachtung. Bei 
einer Diyision mit yollstandigen Brilchen erhalt der Ouotient so yiel Decimalstellen, ais der 
Unterschied zwischen der Stellenanzahl des l)i\idend und der des Diyisor betragt. Da nun



beim abgekiirzten Verfahren noch so viele Stellen des Quotienten hinzukommen, ais Ziffern 
iiberstricheu sind, so bat man diese Anzahl zu jenem Unterscliiede zu addiren, welche 
Summę die Anzahl der Decimalstellen des Quotienten angiebt.

Im Beispiel B (5—4) Decimalstellen - |-  3 iiberstrichene =  4 Decimalstellen im Quot.
(iewblmlich richtet man die Rechnung so ein, dass das Komina wahrend der Aus- 

fiihrung gefunden wird. Zu diesem Zweck wird zuerst das Komma im Divisor liinter die 
letzte Ziffer und im Dividend um eben so viel Stellen, ais der Dhisor Decimalstellen liatte, 
nacli rechts geriickt; dann wird nur die ganze Zahl des Dividend durcli den Divisor dividirt, 
auch wenn Nuli herauskommt, und das Komma hinter denjenigen Theiląuotienten gestellt, 
der herauskommt, sobald die Einer des Dividend (nebst Komma) in Rechnung gezogen sind; 
nachher wird die Rechnuug auf gewohnliche Weise fortgesetzt.

C) 72625, 0327,46..
290 50

3696
3631

65
65

O

0,004509..

E) 19045,16478.,.. 
5714

764
762

~
2
O

D) 0S265, ,32734.,..
24795

=  03,401.. 7939
7439

500
496

4
O

39.60 .

In C soli 0,32746.. durch 72,625 dhidirt werden. Zuerst wird das Komma um 3 
Stellen geriickt und angefangen: 327 durch 72625 giebt O mit Komma, 3274 durch 72625 

O, 32746 durch 72625 — O; da nun der Dhidend keine Ziffern mehr hat, wird die 5 
des Dhisor uberstrichen und dhidirt 32746 durch 7262 — 4 u. s. w.

In D ist 32,734.. durch 0,8265 zu dkidiren; das Komma wird um 4 Stellen ge- 
ruckt, kommt also hinter den ersten Punct des Dhidend. In E soli 6,478.. durch 1,9045 
dhidirt werden, also ist das Komma um 4 Stellen zu riicken. Die Beispiele D und E zei- 
gen den Fali, wo der Dhidend weniger Decimalstellen hat ais der Dhisor; hier kommt das 
Komma durch das Fortriicken hinter so viele Puncte, ais Stellen im Dhidend fehlen, im 
(jnotienten kann es also erst dann gemacht werden, sobald eine gleiche Anzahl Ziffern iiber- 
strichen worden ist. In I) und E steht das Komma hinter e i n e m  Punct, also heisst es: 
(D) 7939 durch 826 == 9 mit Komma, (E) 6478 durch 1904 =  3 mit Komma. 6478 
durch 19045 giebt yorlier 0.

Die obige Regel fur das Komma des Quotienten gilt natiirlich auch in diesem Falle. 
Bei D: 3 iiberstrichene Ziffern -j- (3—4) Decimalstellen =  2 Decimalstellen im Quotienten; 
bei E: 4 iiberstrichene -j- (3—4) Decimalstellen =  3 Decimalstellen im Quotienten.

Aus den Beispielen C und E ist noch zu ersehen, dass die Rechnung keine Aende- 
rung erleidet, wenn der Dhidend weniger geltende Ziffern enthalt ais der Dhisor; aber ohne 
Ueberstreichen wiirde gar kein Resultat gefunden werden. Da in diesem Falle sclion vor 
der Rechnung Ziffern des Dhisor iiberstrichen werden miissen, diese also gar nicht ge-



braucht werden, so ist es yortheilhafter, dem Diiidend eben so yiel*geltende Ziffern zu ge- 
ben, ais der Diyisor bat, oder wenn jener dann noch kleiner ist ais dieser, e i n e  melir. 
(In C ist 32746 kleiner ais 72625, daher konnnt erst im Ouotienten eine geltende Zifler 
herans, wenn 5 uberstrichen wird.)

l)ie Fehlergrenze soli zunachst fur den Fali angegeben werden, wo bei Berechnung 
der Producte mit den Partialdivisoren nicht iibergezahlt worden ist. Da liier jeder Partial
diyisor zu klein angenommen wird, so wird jedes Product mit der zugeliorigen Quotienten- 
zifler auch zu klein, der Fehler ist aber noch nicht gleich dieser Ziller (vergl. die Fehler
grenze des Products § 6); folglich ist der zugehdrige Rest hochstens um diese Zifler zu 
gross und der letzte Rest um die Summę derjenigen OuotientenziUern zu gross, wclche zu 
den abgekiirzten Partialdirisoren gehOren. So lange nun der wirkliche Rest grOsser ist ais 
diese Summę, ist auch die zugehorige Quotientenziffer sicher. In B wiirde Rest 32 oline 
Ueberzahlen 35 betragen, 35 ist aber grosser ais 3 +  4, welclie zu den abgekiirzten Divi- 
soren 573 und 57 gehdren; also ist die Zifler 4 im Ouotienten sicher. Der Rest 35 dividirt 
durcli den Diyisor 5 wiirde im Ouotienten 7 geben und O ais letzten Rest lassen, da O aber 
kleiner ais die OuotientenziUern 3 +  4 + 5  ist, so ist die letzte Quotientenziffer 7 unsicher.

Wiirde jeder Partialdiyisor yorher auf eine halbe Einheit abgekiirzt, dann ware der 
letzte Rest hochstens um die halbe Summę der berechneten Ziflern zu gross, wenn sammt- 
liche Diyisoren durch-die Abkiirzung zu klein wiirden, dagegen um eben so yiel zu klein, 
wenn diese sammtlich zu gross wiirden.

(ieringer wird oflenbar der Fehler, wenn bei jedem Product die zuletzt uberstrichene 
Ziller in Gedanken mitgerechnet wird; denn dadurch entstehen Producte, welclie nur wirk
liche Abkiirzungen yon den Producten der OuotientenziUern mit dem yollstandigen Diyisor 
sind, so dass ihr Fehler hochstens eine halbe Einheit der letzten Stelle betragt.

Sind diese abgekiirzten Producte sammtlich zu gross, so werden die Reste zu klein 
und zwar jeder hochstens um eine halbe Einheit; also ist der letzte Rest um so yiel Ein- 
heiten zu klein, ais die halbe Anzahl der abgekiirzten Producte betragt. Dieser Fehler wird 
zu dem letzten Reste addirt und ihre Summę durcli den letzten Partialdiyisor diyidirt; da
durch erlialt man diejenige Zifler, um "welclie der Quotient zu klein gefunden wurde, also 
seine Fehlergrenze. (Bei dieser Diyision kann die zuletzt iiberstricliene Zifler des Diyisor 
noch beriicksichtiget werden.)

Wenn sammtliche abgekiirzte Producte zu klein sind, wird der letzte Rest um die 
oben angegebene Zalil zu gross; diese Zalil ist also yon demselben zu subtrahiren und der 
Unterschied durcli den letzten Diyisor zu diyidiren. Hier kann auch der Fali eintreten, dass 
der letzte Rest kleiner ist ais die halbe Anzahl der Producte; dann ist der gefundene Quo- 
tient zu gross um eine Zifler, welclie wie yorher gefunden wird.

Diese beiden Falle sind die ungunstigsten; gunstiger gestaltet sich die Berechnung 
des Fehlers, wenn die abgekiirzten Producte tlieils zu gross, theils zu klein sind, weil dann 
nur die uberschiissige Zalil der zu grossen oder zu kleinen in Betraclit kommt.

Da der letzte Diyisor, also auch der Rest stets einziffrig ist, so wird die Summę 
dieses letzteren und der lialben Anzahl der Producte selten die Zalil 20 iibersteigen, also 
die nach oben berechnete Fehlergrenze meist nur eine einziflrige Zalil ergeben, so dass im 
Allgemeinen die letzte Zifler des Ouotienten ais unsicher anzunehmen ist.



Im Beispiel E sind 3 Producle zu gross, die Ilalfte 1,5 zu dem Reste 0 addirt giebi
1.5, dies dividirt durch 1,9 giebt 0,8 Einheiten der letzten Stelle des Ouotienten, welche 
demselben noch fehlen. In I) sind nur 2 abgekurzte Producte und beide zu gross (das 
erste Product ist yollstandig), die Ilalfte 1 - u  Rest 4 giebt 5 , 5 durch 8,2 giebt 0,6 Ein
heiten der letzten Stelle des Ouotienten. In B sind 2 abgekurzte Producte zu klein, eins 
zu gross, also kommt nur ein zu kleines in Rechnung; 0,5 vom Rest 3 abgezogen giebt
2.5, dies durch 5,7 dividirt giebt 0,4 Einheiten der letzten Stelle, welche dem Ouotienten 
noch fehlen.

§ 10.

Soli ein Decimalbruch durch einen abgekiirzten Bruch dicidirt werden, so muss zu- 
erst nach der Anzahl der geltenden Ziifern in beiden Briichen gefragt werden. Wenn der 
Diyidend, sei er abgekiirzt oder yollstandig, melir geltende ZifTern hat ais der Diyisor, so 
kann nur e in  Product des ganzen Diyisor abgezogen werden, und fur die zweite Ziffer des 
Ouotienten muss im Diyisor die letzte Ziffer iiberstrichen werden; denn jede folgende 
heruntergezogene Ziffer des Diyidend wtirde falscli sein, wie die Puncte in den Beispielen 
A und B zeigen. Daher ist es in diesem Falle gleichgultig, ob der Diyidend yollstandig oder 
abgekiirzt ist, da er docli um die iiber das erste Product hinausreichenden Ziifern abgekiirzt 
werden muss. Der Diyidend braucht also mit dem Diyisor nur gleich viel geltende Ziifern 
(A), oder wenn der Diyidend kleiner ist ais der Diyisor mit gleicher Ziffernanzahl (ohne 
ROcksicht auf das Komina), e i n e melir (B) zu liaben.

Hat der Diyidend weniger geltende Ziffern ais der Diyisor, sO wird das erste voll- 
standige Product iiber die Stellen des Diyidend hinausreichen, also nicht abgezogen werden 
kiinnen, sobald der Diyidend auch abgekiirzt gegeben ist. Der Diyisor ist also in diesem 
Falle um die iiberschiissigen Stellen yorher abzukurzen, woraus fur z w e i abgekurzte Bruche 
die yorige Regel fur die Anzahl ihrer geltenden Ziffern 1'olgt (C). Ist dagegen der Diyidend 
yollstandig, so lasst er sieli durch Nullen erganzen, und der Diyisor braucht nicht \erkiirzt 
zu werden. Da nach der Subtraction des ersten Products keine weitere Nuli heruntergezo- 
gen werden darf fsiehe in D die Stellung der Puncte), so gilt auch liier fur die geltenden 
Ziffern beider Bruche die obige Regel.

Fur die Rechnung mit einem abgekiirzten Diyisor ist daher im Allgemeinen zu mer- 
ken, dass nur e i n yollstandiges Product yom Diyidend abgezogen werden darf, und dass die 
folgenden Ziffern des Ouotienten nur durch Ueberstreichen gefunden werden kdnnen. Daher 
bekommt der Quotient nur so viel geltende Ziffern, ais der abgekurzte Diyisor hat.
A) 23,506.. | 4,780967.. | oder B) 0,7828.. | 32,72645 | oder

23506... | 4780,967.. | =  0,20339.. 
47012 ..

797 •)- 1 
705 

93 
74 
22
i i

1

07828,.. I 327264,5 | 41,80..
31312. .

1414.,
783

631
626

T



C) 34,7265.. ! 6,645.. ; oder D) 0,72034.. 35,672 oder
MM

3472,(65) | 664,5.. | =  0,1913..
3473..

072034.. | 3567200,0 ! 49.521..
288136. .

3172
3125

47
35

3753
3602

151
144

12
10

2 7

0
In A ist 4,780967. durch 23,506.. dhidirt, da 67 des Dividend wegzulassen ist, so 

ist zum ersten Rest 1 addirt worden. In B ist 32,72645 durch 0,7828.. dividirt, 45 lallt 
weg, also ist nichts zu addiren. In C ist 6,645.. durch 34,7265.. zu dividiren, da 6645 
grosser ist ais 3472, so wird 65 vorher gestrichen, kann aber in Gedanken das erstemal 
mitgereclmet werden. In D ist 35,672 durch 0,72034.. dividirt, beide Brfiche haben 5 gel- 
tende Ziffern, aber 35672 ist kleiner ais 72034, deslialb wird an den \ollstandigen Dividend 
noch eine Nuli angehangt.

Das Komma wird auf diesclbe Weise bestimmt, wie § 9 ausgefuhrt worden ist; nur 
ist zu beacliten, dass die vor der Rechnung iiberstrichenen Ziffern des Divisor nicht. mit- 
gezalilt werden kiinnen. In C (3—2) Decimalstellen •}- 3 iiberstrichene 4 Decimalstel- 
len im Ouotienten. Deslialb ist das Komma im Drnsor nur liinter die 2 geruckt worden.

Die Beispiele B und D zeigen noch den Fali, wo das Komma im Dhidend hinter 
nicht gebrauchte Ziffern zu stehen kommt; diese sind ais Poncie zu betrachten, und die 
Stelle des Komma ist dann nach § 9 zu finden. Aus D ist ferner zu selien, dass nicht 
35,672, sondern 35,6720 fur die Bereclinung des Komma massgebend ist. 4 iiberstrichene 
-f- 4—5 Decimalstellen =  3 Decimalstellen im Ouotienten.

Die Fehlergrenze des Resultats kann auf dieselbe Weise gefunden werden, wie es 
5 9 bei einem vollstandigen Divisor entwickelt worden ist; wenn der Dhlsor abgekurzt ist_ 
wird sogleich das erste abzuziehende Product ein abgekiirztes, dessen Fehler hochstens die 
Halfte der ersten Ouotientenziffer betragen kann, sobald der Diyisor auf eine lialbe Einheit 
abgekiirzt ist. Der letzte Rest ist also ausser der dort angegebenen Correction um diese 
Grosse zu \ermindern oder zu vermehren, je nachdem der Divisor zu klein oder zu gross 
Ist. Kann man aber vor der Rechnung iiberstrichene Ziffern des Dhisor sclion bei der er
sten Multiplicalion beriicksichtigen (Beispiel C), dann betragt auch der Fehler des ersten 
Products (gleich denen der folgenden) nur eine halbe Einheit. Der aus dem corrigirlen Reste 
berechnete Fehler des Quotien(en wird sich auch hier selten weiler ais auf die letzte Ziffer 
erstrecken.



§ 11.
Wenn der Ouotient aus gegebenen abgekiirzten Bruchen mit einer bestimmten An- 

zahl Decimalstellen genau gefunden werden soli, so sehe man zuerst nach, ob einer der 
abgekiirzten Briiche zu viel Ziffern enthalt (§ 10. A, B und C); dann berechne man die 
Stelle des Komma nach § !). Bekommt nun der Quotient niclit wenigstens eine Stelle mehr, 
ais verlangt werden, so vermehre man die Stellen des abgekurzten Diyidend ,um die noch 
fehlenden, um eben so viel den abgekurzten l)ivisor; ein yollstandiger Diyisor hingegen bleibt 
umerandert und ein yollstandiger Diyidend wird dnieli Nullen erganzt. Bekommt der Ouo- 
tient melir Decimalstellen, ais er liaben soli, so kann man entweder die iiberzahligen ZifFern 
in beiden Bruchen weglassen, oder sie erst im Quotienten streichen. Es wird hierbei yoraus- 
geselzt, dass man fur die abgekurzten Briiche noch weitere ZifFern finden kann; ist dies 
niclit der Fali, so geniigt der Ouotient audi niclit der gestelllen AuFgabe.

Es sei 0,135135.. durch 0,625 zu diyidiren auf 6 Decimalstellen genau. Da der 
Diyisor 3 geltende ZifFern bat, so werden 2 iiberstrichen, (6—3) Decimalstellen -)- 2 iiber- 
strichene geben 5 Stellen im Ouotient, woion 4 genau sind; also ist der Diyidend um 2 
Stellen zu yermeliren. 0,135135... =  Ti'5T, weiter ausgerechnet und abgekurzt giebt 
0,13513514.., und S—3 -j- 2 iiberstrichene =  7 Decimalstellen, \on welchen 6 genau sind. 
Ferner sei 24,875 durch 0,85714.. zu diyidiren auf 5 Decimalstellen genau. Da 24875 klei- 
ner ist ais 85714, wird an den \ollsfandigen Diyidend eine Nuli angehangt, so dass 4 iiber- 
strichene ZifFern des Diyisor 4 -  (4—5) Decimalstellen 3 Stellen im Ouotient geben; also ist 
der Diyisor auf yyeitere 3 Stellen zu berechnen und der Diy idend durch 3 Nullen zu ergan- 
zen. 0,8a714.. = ^  — 0,85714286.., Diyidend wird 24,8750000; 7 iiberstrichene 4 “ 7—8 
=  6 Decimalstellen, woyon 5 genau. Endlich sei 2,66667.. durch 14,6364.. zu diyidiren 
auf 7 Decimalstellen genau. Beide Briiche liaben gleich yiel geltende ZifFern und 146364 
ist kleiner ais 266667, also keiner abzukiirzen. 5—4 -f- 5 iiberstrichene — 6 Decimal
stellen, 2 fehlen. Diyidend 2,66667.. =  2 +  |- 2,6666667.., Diyisor 14,6364.. == 14
4 “ tt  14,636364.., also jetzt 7—6 +  7 iiberstrichene =  8 Decimalstellen, yyoyon 7 
genau sind.

§  1 2 .
Es soli noch untersucht werden, wie yiel Decimalstellen diejenigen abgekurzten 

Briiche erhalten mfissen, mit welchen eine Rechnung auszufiihren ist, dereń Resultat eine 
bestimmte Anzahl genauer Slellen enthalten soli. Vorausgesetzt yvird, dass die Ziffernanzahl 
der bei jedem Bruche befindlichen ganzen Zahl bekannt ist, und dass ein Product oder ein 
Ouotient wenigstens auf e i n e  Stelle m e h r berechnet wird, ais genaue Stellen \erlangt yyerden.

Ein Ouotient sei zu berechnen auf n Decimalstellen, der Diyidend habe a, der Di
yisor b ganze Zifrern, und 1'ur beide seien irgendyiel Decimalstellen zu finden. l)a nun nach 
§ 10 beide abgekiirzte Żabien gleich yiel geltende ZifFern liaben mussen, so yyollen yvir die 
Anzahl derselben =  x annehmen; dann hat der Diyidend (x—a), der Diyisor (x—b) Deci
malstellen. Die Anzahl der Decimalstellen des Ouotienten findet man aber nach § 9; hier 
werden (x— 1) ZifFern im Diyisor iiberstrichen, folglich ist n =  (x—a) — (x—b )4 ~ (x — 1) 
oder n =  x — a - f - b — 1, hieraus folgt n +  a — b - ( - l = = x :  d. h. man findet die Anzahl 
der geltenden Ziffern beider Żabien, yvenn man zu der um 1 yermelirten Anzahl der Decimal-



stellen des Quotienten die Anzahl der ganzen Ziffern des Dividend addirt und davon dereń 
Anzahl im Diyisor subtrahirt. Es ergiebt sich nachlier aus der Anzahl der ganzen Ziffern, 
wie \iel Decimalstellen jeder Brucli erbalten muss. Sollte jetzt der l)ivisor (olme Riicksicht 
auf das Komma) eine gróssere Zalil darstellen ais der Diyidend, so ist vor der Rechnung 
die letzte Ziifer des ersteren zu iiberstreichen.

Wenn z. B. 425,1S333 u. s. w. durch 6,027027 u. s. w. auf 6 Stellen genau di- 
vidirt werden soli, so miissen 7 berechnet werden; also n 7, a 3 , b 1, folglich 
x 7 —f— 3 — 1 - j - l  — 10. Jeder Brucli muss demnach 10 geltende Ziffern liaben, folglich 
der l)ividend 7 und der Diyisor 0 Decimalstellen. Es wird also 425,1833333... durch
6,027027027... diyidirt; da nun der Diyisor ohne Riicksicht auf das Komma grbsser ist ais 
der Diyidend, so wird die letzte 7 im Diyisor sogleich ubcrstrichen. A ach § 9 betragt die 
Anzahl der Decimalstellen im Quotienten 9 iiberstrichene - f  (7—9) Decimalstellen 7, 
welche Anzahl oben yerlangt wurdc.

Wenn der Diyidend aus einem Product abgekiirzter Żabien besteht, (wie es bei der 
Proportionsrechnung yorkommt), so muss zuerst ermittelt werden, wie vicl ganze Zilfern das 
Product erhalten wird; dann lasst sich nach yoriger Regel berechnen, wie yiel Decimalstellen 
das Product liaben muss. Diese Anzahl sei n, die Anzahl der ganzen Ziilern im Multipli- 
cand c und im Multiplicator d, dann hat bei x geltenden Ziffern jener (x— c), dieser (x—d) 
Decimalstellen; folglich hat das Product nach § 6 (x—c) -f- (x—d) — (x—1) =  n De
cimalstellen, oder n — x — c — d - ( - l ,  woraus folgt n — c —J— d — 1 x: d. li. man liudet 
die Anzahl geltender Ziffern beider Factoren, wenn man zu der urn 1 yerminderten Anzalil 
der Decimalstellen des Products die Anzahl der ganzen Zilfern in beiden Factoren addirt.

Es soli z. B. 312,81 SI u. s. w. mai 9,428571 u. s. w. durch 24,0666 u. s. w. di
yidirt werden genau auf 5 Decimalstellen. Das erste Tlieilproduct der Multiplication ergiebt, 
dass das Endresultat 4 ganze Ziffern erhalten Avird; also fur den Ouotienten ist n 6, a —4, 
b — 2, folglich x - 6 —|— 4 — 2 —}— 1 9 geltende Ziffern. Der Diyisor muss daher 7 , der
Diyidend 5 Decimalstellen liaben, und da der Diyidend durch ein Product dargestellt wird, 
muss dieses auf 6 Decimalstellen berechnet werden. Fur das Product ist also n 6, c — 3, 
d 1, folglich x — 6 -j- 3 - j - 1 — 1 . 9  geltende Ziffern. Der Multiplicaud 312,8181.. be- 
kommt also 6, der Multiplicator 8 Decimalstellen. Folglich ist jetzt zu rechnen: 312,S 181 S I... 
mai 9,42857143..., das Product (um eine Stelle yerkurzt) wird dann durch 24,0666666... 
diyidirt.

Noch bleibt zu bemerken, dass die Berechnung der Anzahl der Decimalstellen auch 
fur den Fali gemacht werden kann, dass einer der abgekiirzten Bruclie k e i n e  ganzen Ziffern 
enthalt; dann bedeutet nur a, b oder c und d die Anzahl der Nullen, welche nach dem 
Komma den geltenden Ziffern yorliergehen, in der Berechnungsformel bekommen aber diese 
Buchstaben das entgegengesetzte Zeichen.

(Schluss der ersten Abtheilung.)



S c h u l n a c lir  i c l i t  e n.

i .
Chroni k des (ryinnasiums.

D e m  Lchrer-Collegium steht mit ciem uencn Semester eine Yermehrung und eine Veianderung 
bevor: jene durch die nunmehr crfolgte Wahl .eines Lehrers fiir die demnachst zu errichtende 
Unter-Tertia, diese durch den Abgang des Dr. N a sem a n n  an die Realschule zu Halle. Der- 
selhc hat nicht nur seiue Obliegenheiten ais Lehrer und Ordinarius mit der grossten Piinktlick- 
keit erfiillt, sondern sich auch jeder Art von collegialischer Vertretung und Aushiilfe stets mit 
aufopfernder Bcreitwilligkeit unterzogen. Die verdiente Anerkennung, welche er in der Schule 
und ausserhalb gefunden hat, wird ihm auch in seinera neuen Wirkungskreise nicht felden.

Wahrend der Sommer-Ferien ist d er g r o s se  H orsaa l des Gymnasiums mit neuen 
Fenstern versehen, und auch sonst auf zweckmassige und gesehmackvolle Weise in Stand ge- 
setzt worden.

Am l i .  September fand unter dem Yorsitze des stelhertretenden Koniglichen Com- 
missarius Herrn Superintendent S ch ro d er  die miindliche Piiifung der Abiturienten Statt. Am 
•22. September wurden dieselbcn unter der iiblichen Schulfeier entlassen, und Tags darauf das 
Sommer-Semester mit der Censur sammtlicher Classen geschlossen.

Am 15. October wurde iin grossen Horsaale mit einer ernsten und entsprechenden 
Feier der Geburtstag Sr. M a je sta t  des K o n ig s  begangen.

Am 25. November hatten wir cinen erschiitternden Todesfall zu beklagen. An einem 
Lungenschlage verschied plotzlich, und fast oline vorhergegangene Krankheit, der Ober-Tertia- 
ner E d m un d  von  S yd ow  aus Schonow. Seinen Lehrern, wie seinen Mitscbiilern, war er lieb 
und werth. Seine tlberreste sind in Schonow zur Gruft bestattet.

Am 28. und 29. Januar c. erfreuten wir uns der Anweseuheit des Herrn Provincial- 
Schulrathes Dr. M u tz e ll , welcher in allen Classen und bei allen Lehrern dem Unterricht bei-



wohnte, auch von den schriftlichen Arbeiten der Schiiler sorgfaltige Kcnntniss nabin, und dis 
Bibliotlieken und Apparate iuspicirte.

Der im letzten Programm angekiindigten Griindung einer Stiftung fur wiirdige und 
hiilfsbediirftige Schiiler des Gymnasiums zuin Gedachtniss des ain 17. Jauuar v. J. verstorbenen 
Oberlehrers Math. Heiligendorfer hat sieli ein dankbarer Schiiler desselben, der Herr Pastor 
R ic h te r  zu Janickow bei Dramburg unterzogen, und bis jetzt an Beitragen erhalten: von dem 
Herm Haupt-Zoll-Amts-Controleur Stechert zu Triebsees 4 Thlr., von dem Juwelier Herrn Wolff 
in Stettin 2 Thlr., in Summa 6 Thlr. An den Unterzeichneten sind eingegungen: von dem 
Herrn Schul- und Consistorial-Rath Bieck zu Erfurt 3 Thlr., von dem Herrn Schloss-Prediger 
Stubenrauch zu Schwedt a. d. O. 2ił Thlr., in Summa 28 Thlr. Der Gesammtbetrag von 34 
Thalern wird zunachst unter dem Titel ‘Heiligendorfer-Stiftung’ der Spar-Casse ubergeben, 
und das Weitere im nachsten Programm mitgetheilt werden.

I i .
V erfiiguiigcn des Konigl ichen Provincial -Scl iul -Col legiums.

1. Berlin den 16. Mai 1857. Abscliriftliche Mittheilung eines Ministerial - Rescripts 
vom 28. April 1857. Fur alle einzufiihrenden Lehrbiicher bedarf es, nack den bestehenden Be- 
stimmungen, der hohern Genehmigung.

2. B. den 16. Mai. Mittheilung einer Verfiigung des Herrn Ministers der geistlichen, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten vom 28. April. Der Unterricht in der Geschichte 
und Geographie hat sich in allen Classen an ein gedrucktes Lehrbuch, eiuen Leitfaden oder eine 
Tabelle anzuschliessen; das Heftschreiben ist iiberall zu beseitigen, und den Schiilern nur die 
Aufzcichnung cinzelner Eigiinzungen des eingefiihrten Leitfadeus zu gestatten. Die Zahl der 
fur die aufeinander folgenden Classen zu bestimmenden Lehrbiicher oder Leitfaden ist, ebenso 
in der Geographie wie in der Geschichte, auf zwei zu beschriinken.

3. B. d. 20. Mai. Mittheilung eines Ministerial-Rescripts vom 13. Mai. Die Zahl der 
unentgeltlich arbeitenden Gerichts-Assessoren ninunt mit jedcm Monat zu, wahrend sich die Ge- 
legenheit in andern Ressorts eine Anstellung zu linden wesentlich vermindert. Darum sind die- 
jenigen jungen Leute, welclie sich dem Studium der Rechtswissenschaft widmen wollen, darauf 
aufmerksam zu machen, dass sie nur nach langerer unentgeltlicher Bescliaftigung zu einer An
stellung im Justiz-Dienste Aussicht haben. Eine Abmahnung von dem Studium der Rechtswissen
schaft ist besonders auch denjenigen zu ertheilen, welclie nur miissige Anlagen besitzen.

4. B. d. 26. Juni. Bei der Verleilmng akademischer Beneficien sollen von den Stu- 
direnden der Theologie nur diejenigen beriicksichtigt werden, welche auch die Reife im llebra- 
ischen nachzuweisen vermogen.

5. B. d. 30. Januar 1858. Nach Massgabe des Gesetzes vom 17. Mai 1856 (Gesetz- 
Sammlung von 1856, S. 545) treten vom 1. Juli d. J. ab die in dem Gesetz niiher bestimmten 
Veranderungen in dem bisher iiblichen Landcsgewicht ein. In Folgę liiervon miissen nicht nur 
bei dem Rechenunterricht in den betreffenden Partien andere Wahrungszahlen zu Grunde gelegt 
werden, sondern es ist auch wiinschenswerth, dass schon vor Eintritt jenes Termins in dem 
Rechenunterricht die praktische Geltendmachung des neuen Gewichtssystems vorbereitet werde.



S t a t i s t i s c h e U b e r s i c h t .
Die Zahl der Schiiler betrug

i m S om m erh alb jah r: im W in terh a lb jah r:
in Prima ....................................... 20 in P r i m a ........................................ 20
in Secunda ....................................... 26 in Secunda . . . . . 32
in Tertia ....................................... 52 in T e r t i a ........................................ 49
in Quarta ....................................... 49 in Quarta . . . 48
in Quinta ........................................47 in C J u in ta ........................................ 49
in Sexta ........................................39 in Sexta . . . . . 3S

iiberhaupt 233. iiberhaupt 236.
Aufgenominen wurden im Sommerhalbjahr 25, im Winterhalbjahr 23, iiberhaupt -iS

Schiiler.
Ausserdem zahlte die Vorbereitungsclasse (Septima) im Sommer 1!), im Winter 14. 

Von diesen waren im Sommer 9, im Winter 5 anfgenommen worden.
Mit dem Zeugniss der Reife sind Ostem 1837 abgegangen:

1. Otto Julius P fe i l ,  19% Jahr alt, evangelischer Confession, geboren in Louisa bei 
Landsberg a. d. W ., 7 Jahr auf dem Gymnasium, 2 Jahr in Prima: um in Berlin 
Medicin zu studiren.

2. Johann Heinrich Rudolpli R o tlie ,  1 9 | Jahr alt, evangelischer Confession, geboren in 
Vietz bei Landsberg a. d. W ., 5 Jahr auf dem Gymnasium, 2 Jahr in Prima: um in 
Halle Theologie zu studiren.

3. Julius Hermann Theodor H a r tig , 23% Jahr alt, evangelischer Confession, geboren in 
Rorchen bei Kbnigsberg i. d. N ., 7% Jahr auf dem Gymnasium, 2 Jahr in Prima: um 
in Berlin Theologie zu studiren.

Zu Michaelis:
4. Carl Alexander S to lt e n b u r g , 18% Jahr alt, evangelischer Confession, geboren in 

Stettin, 6% Jahr auf dem Gymnasium, 3 Jahr in Prima: um in Berlin Recbtswissen- 
schaft zu studiren.

5. Carl Wilhelm B a u e r le in , 20% Jahr alt, evangelischer Confession, geboren in Stettin, 
1 Jahr auf dem Gymnasium, 1% Jahr in Prima: um in Greifswald Medicin zu studiren.

6. Friedrich Carl Helmutli A m tsb erg , 22 Jahr alt, evangelischer Confession, geboren in 
Cummerow, % Jahr auf dem Gymnasium, 2% Jahr in Prima: um in Wiirzburg Medicin 
zu studiren.

Has Ergebuiss der jetzigen Maturitats-Priifung, in welcher fiinf Schiiler des Gymna- 
siums begriffen sind, wird im nachsten Jahresberichte mitgetheilt werden.

IV.
B i b l i o t h e k e n .

Fur die L e h r e r -B ib lio th e k  wurden dem Gymnasium mittelst besonderer Verfiigun- 
gen des Koniglichen Provincial-Schul-Collegiums folgende Geschenke iiberwiesen: F ir in en icb ,



German ens Volkerstimmen, Łieferung 21; R ie d e l ,  Codex diplomałicus Brandenburgensis, des
I. Haupttheils Band 12 und 13; F id icinsche Ausgabe des Landbuclis Kaiser Carls IV., Band 

II; Rheinisches Musenm fiir Philologie, Band XI; C r e lle , Journal fiir Mathematik, Band 53; 
F ie d le r ,  Verskunst der lateinischen S])rache; Yorrabaum , Evangelische Schnlordnungen.

Von dem ausserordentlichen Znschuss ans Staats-Fonds, iiber welchen im Programm 
von 1857 S. 22 berichtet worden ist, sind angekauft worden: H a u p t, Zeitschrift fiir deutsches 
Alterthum, Band I—V; C. Suetonii Tramjuilli opera, ed. F. A. W o lfiu s;  Biblia sacra culgatae 
editionis, ed. L e a n d e r  van  E s s ;  Vetus Testamentum Graece, ed. T isc h e n d o r ff ;  A. N a u c k ,  
Fragmentu tragicorum Graecorum; Corpus poetarum Latinorum, ed. W eber; M u e tz e l l ,  Curtii 
Ruji de gestis Alexandri Magni libri, qui supersunt, octo; L a ch m a n n , Wolfram von Eschenbach; 
D i i i  m an n , Gescliichte Roms; Theocritus Bion Moschus, ed. M eineke; Horatii sermonum libri 
duo, ed. Germanice redd. C. K irc lm e r ;  Herodoti historiarum libri IX , recogn. D in d o r f iu s , 
Parisiis; E l l e n d t ,  Lexicon Sophocleum; H o e c k , Rbmisclie Gescliichte, Band I; D am m , Lexi- 
con llomericum ; Suidae Lexicon, ed. B e r  n h a r d y ; Yalerii Maximi factorum et dictorum memora- 
bilium libri IX, ed. K e m p fiu s; Ciceronis de oratore libri tres, von K n n iss; Eutropii breciarium 
historiae Romanae, ed. T zsch u ck c; G r o tę , Geschichte Griechenlands; Aeschyli tragoediae, rec. G. 
H erm an n u s; Ciceronis Yerrinanim libriseptem, rec. T im o th . Z u m p t;  B a c h , Geographische Kartę 
von Deutschland; K ie p e r t , Wandkarte von Palastina; Kudrun, Obersetzung und Urtext von 
P lo e n n ie s ;  Pathologia sermonis Graeci, scripsit L o b  ech; Horatii Carmina, von Th. O bbarius.

Anderweitig wurden fiir die Lehrer-Bibliothek angekauft: P o g g e n d o r f f s  Annalen 
der Physik, Jalirg. 1857; Yirgilii opera, ex recens. C b r is t ia n i  Jah n ; Horatii satirae et e])isto- 
lae, ed. Fr. l l i t t e r ;  Plin. ed. S i l l i g ,  tom. VII; Poetae hjrici Graeci, rec. B erg k ;  M iilie r -  
P o u ille t ,  Lehrbuch der Physik und Meteorologie; K lo tz , Handworterbuch der lateinischen 
Sprache; D u n ck er , Geschichte des Alterthums, Band IV; Juli Flori epitomae, rec. O tto  Jahn; 
H e e r e n , Geschichte der europaischen Staaten, Łieferung 31; B u n s e n , Gott in der Geschichte, 
Band I; N e u e  J a h rb iich er fiir Philologie und Piidagogik, Jalirg. 1857; M iitz e ll, Zeitschrift 
fiir das Gymnasialwesen, Jalirg. 1857; P a d a g o g is c h e  R e v iie , Jahrg. 1857; Clemcns Alexan- 
drinus, ed. S y lb u r g .

Fiir die S c h iile r -  ( L e s e - )  B ib lio th e k  wurden, ansser einigen Jugendschriften von 
Nieritz Hoffmann Korber Horn Schmidt, folgende Biicher angekauft: Die Geschichte des Sand- 
fort und Marton von M ohs; G o e h r in g , die Entdeckung von Ainerika; B ie r n a tz k i, Seebilder; 
K o tte n k a m p , die Amerikaner imW esten; R o ssm a ssle r , Botanische Unterhaltungen; K eh r-  
c in , Handbuch der deutschen Prosa; B o m h a rd , Yaledictiones scholasticae; L e w e s ,  Goetlie’s 
Leben und Scliriften, Band I; S c h lo s s e r ’s Weltgeschichte, Band 19; M acau lay , Friedrich 
der Grosse; S p ie s s ,  Turnkunst, Band II; R o th s te in , Die Gymnastik Ling’s; K o b e r s te in ,  
Deutsche Literaturgeschichte; R e in h a r d t, Helgoland; Dorothee von W. A lex is; Schiller’s 
Walleristein von H e lb ig ;  K u rts, Schiller’s Heimathsjahre; Manzoni, die Verlobten, von E. v. 
Bul ow; O e tk er , Helgoland;‘H aym , Wilhelm von Humboldt; M asiu s, Naturstudien, Theil II; 
B e it z k e ,  der russisclie Krieg 1812; Eilers", Wanderungen durchs Leben; K u no F isc h e r ,  
Baco von Verulam; R ie lil, die Familie; Back, Reise durch Nord-Amerika, iibersetzt von A n- 
dree; S e y p t , Siebenbiirgcn und seine Bewohner; Donna Mercedes von C oop er; P r o h le ,  
Biirgers Leben; R o ss , Eutdeckungsreise zu dcmNordpol; B e c k e r , Erzahlungen aus der alten



Welt; O sterw a ld , Erzahlungen atis der alten deutseben Welt; D o e r in g , Schillers Sturra- 
und Drangperiode; F e l s ,  Bilder ans deutschen Landen.

y.
L e h r v e r f a s s u n g .

0. Uefoersiclit de» Ł eh rp la n es nacli <lcn Ł ection en .

L e c t i o n c n. I. II. ni. IV. V. VI.

Religion, wochentlich Stunden ą 2 2 2 3 3
Deutsch . . . . . . 3 2 o 2 o 2
Lateinisch . . . . . 8 10 10 10 10 10
Griechiscli . . . . . 6 6 6 6 — —
Franzósiscli . . . . . 2 2 2 C) 3 —

Geschichte und Geographie . . 3 3 3 3 3 3
Mathematik und Rechnen i 4 3 3 4 4
Physik . . . . . . 2 1 — — — —
N a ttir k u n d e ........................................ — — w — — —
Zeichnen . . . . . . — — — 2 ,2 2
Schreiben . . . . . — — — — 3 3

Zusammen 30 30 30 30 30 27

Hebraisch . . . . . 2 ;2 — — —

G e s a n g ................................................. 2 2 2 2 2 2
T u r n e n .................................................. 4 4  r 4 i 4 4 I 4



2 , ilbersiclit d er Tertlieilnng- d er Stunden nnter die e in zeln en  L e lire r .

L  e h r e r . Ord. I. II. III. IV. V. VI. Summa.

1. Director 
D r. N auck.

8 Latem. 
3 Grieeh. 2 Latein. 13.

2. Prorector 
D r. M arkel.

I.
2Religion 
3 Deutsch 
2 Hebr.

2 Religion 
4 Grieeh. 
2 Hebr.

2Religion 3Religion 20.

A. Professor 
D r. H aupt.

II. 3 Grieeh.
8 Latein. 
2 Grieeh.
2 Deutsch.
3 Gescli.

2 Latein. 20.

4. Oberlelirer 
Mathem. I lcy cr .

IMathem. 
2 Physik,

IMathem. 
I  Physik.

3Mathem. 
2 Naturg. 3Mathem.

3 Geogr.

19.
»

5. Gymnasiallelirer 
D r. B ocgcr.

III.
10 Latein. 
(i Grieeh. 
2 Deutsch.

21.

6. Snbrector 
Oberlehrer Schulz .

IV.

2 Religion 
8 Latein. 
(i Grieeh. 
2Deutsch. 
2 Franz.

20.

7. Collaborator 
Oberlehrer N icthe .

V. 3 Gesch. 
u. Geogr.

3Religion 
10 Latein. 
2Deutsch. 
3 Geogr.
3 Schreib.

24.

24.
8. Gymnasiallehrer 

D r. N asem ann .
VI. 2 Franz.

3 Ge8cli. 2 Franz. 2 Franz.
3 Gesch.

10 Latein. 
2Dentsch.

9. Gymnasiallehrer 
W olff.

2 Gesang 
I—IV.

4 Turnen 
I—VI.

2Zeichnen

3 Franz. |
4Reclinen 3 Schreib. 
2Zeiclinen 4 Reclinen 
2 Gesang 2Zeichnen 
V U. V I .!

28.

3 . t f b c r s i c l i t  d e r  i i i  d e n  e i n z e l n e n  C la s s e n  b c b a n d e l t e n  Ł e b r f f e g e n t i t l l n d e .

P r in i  a.
O r d i n a r i u s :  P r o r e c t o r  D r .  M i i r h e l .

1. R e lig io n  2 St. I. S. die symbolischen Biicher, besonders die confessio Augustana.
I. W. Erklarung des Rómerbriefes; Repetition der biblischen Geschichte; einzeine Capitel der 
Glaubenslebre nach Hiilsmann. M iirkel.

2. D eu tsch  3 St. I.iteraturgeschichte vom Anfang bis zur neuesten Zeit 1. St. 
Erlauterung deutscher Classiker, iiamentlich der Odeń von Klopstock und der Gedichte von 
Schiller, Recitationsiibungen, Bcurtheihing der Aufsatze 2 St. M arkel.



3. L a t e in is c h  8 St. Cic. Tnsc. I—III. 4 St. Horaz 2 St., ausgewahlte Satiren und 
das II. und III. Buch der Odeń. Schreiben 2 St., wochentlich ein Exercitinm und ein Extem- 
porale, monatlich ein Aufsatz. Der D irector .

4. G r ie c h isc h  6 St. Hom. II. XVII— XXI. 3 St. Der D irecto r . Demostbenes’ 
Olynthische und Pliilippische Reden 2 St. Grammatik nach Buttmann und Exercitien 1 St. H aupt.

5. F r a n z o s isc h  2 St. De FAllemagne par Md. de Stael aus der ZoIler’schen Biblio- 
łhique franęaise 1 St. Grammatik, Phraseoiogie, Exercitien und Extemporalien 1 St. N ascm an n ,

6. G e sc liich te  und G eo g ra p h ie  3 St. I. S. deutsche Geschichte von 1492 bis zum 
dreissigjabrigen Kriege. I. W. neueste Geschichte von 1618 bis zuin 19. Jahrhundert, mit be- 
sonderer Beriicksichtigung der brandenburgisch-preussischen und der deutschen Geschichte. N a -  
s em an n.

7. M ath em atik  und R ech n en  4 St. I. S. ebene Trigonometrie, Combinationen, 
Wiederholung der Reihen. I. W. Stereometrie nach Legendre 3 St. Ubungsaufgaben aus allen 
Theilen der Mathematik 1 St. Alle drei Wochen schriftliche Aufgaben. H eyer.

8. P h ysik  2 St. Die Lehre von der Wiirme und dem Magnetismus, der Electricitat 
und dem Łicht. H eyer.

^iccn uda.
O r d i n n r i u s :  P r o f e s s o r  D r .  H a u p t .

1. R e lig io n  2 St. I. S. Kirchengeschichte in Biographien von Karl dem Grossen an.
I. W. Erklarung des Ev. Johannis aus dem Griechischen des N . T . M arkę .

2. D e u tsc h  2 St. Poetik, Recitationsiibungen, Beurtheilung der deutschen Aufsatzc.
H aupt.

3. L a te in is c h  10 St. Verg. Aen. III. IV. 2 St. Der D irecto r . Cicero pro Dejotaro, 
pro Milone, pro Ligario, pro Sestio 5 St. Grammatik nach Zumpt und Extemporalien 2 St.' 
Exercitieu nach dem Ubungsbuch fur Secunda von Seyffert l  St. H aupt.

4. G riech isch  6 St. Hom. Od. XXII— XXIV., I—II. 2 St. H aupt. Herod. V. VI.
3 St. Syntax nach Buttmann, Exercitien und Extemporalien 1 St. M arkel.

5. F r a n z o s isc h  2 St. Michaud, histoire de la premiere croisade, aus der GdbcPschen 
Bibliothek; Grammatik, Phraseoiogie nach Ploetz, Excrcitien und ExtemporaIien. N asem ann.

6. G e sc h ic h te  und G eo g ra p h ie  3 St. I. S. brandenburgische Geschichte. I. W. 
Geschichte Asiens. H aupt.

7. M a th em a tik  4 St. I. S. Wiederholung der Planimetrie, Losung planimetrischer 
Aufgaben; Gleichungen des ersten und zweiten Grades. I. W. ebene Trigonometrie, besondcrs 
Goniometrie, nach Legendre; Progressionen, Logarithmen. Alle drei Wochen schriftliche geome- 
trische und algebraische Aufgaben. H eyer.

8. P h y s ik  1 St. Allgemeine Eigenschaften der Korper; Eigenschaften der fliissigen, 
festen und Iuftformigen Korper. H eyer.

T c r t i a .
O r d i n a r i u s :  G y m n a s i a l l e l i r e r  D r .  B o c g e r .

1. R e lig io n  2 St. I. S. Wiederholung der fiinf Hauptstiicke des Lutherischen Kate- 
chismus. I. W. Geschichte des A. T. bis zu den Propheten. M arkel.



2. D eu tsch  2 St. Erlauterung und Declamatiou von Gedichten in der Auswahl von 
Echtermeyer; erste Anleitung zu logischen Dispositionen, Beurtheilung der Aufsatze. B oeger .

3. L a te in is c h  10 St. Caes. Bell. civ. I. II. III. 4 St. Ovid. Met. IV. V. mit Aus
wahl 2 St. Grammatik nach Zumpt: i. S. die Lehre vom Subject und Pradicat, die Casus- 
lehre und das Wichtigste aus den iibrigen Capiteln der Syntax. I. W. die Lehre von den Zei- 
ten, <len Modis, den Conjunctionen, dem Accusativus c. Inf., Exercitien und Extemporalien 4 St. 
B o eg er .

4. G r ie c h isc h  6 St. Xen. Anab. IV. V. 4 St. Grammatik: die Verba contr., Verba 
X (i v q, Verba in {U, Exercitien und Extemporalien 2 St. B oeger .

5. F r a n z o s isc h  2 St. Charles XII.; Grammatik, Phraseologie nach Plotz, schriftliche 
Ubungen. N  as e m ann.

6. G e sch ic h te  und G eo g ra p h ie  3 St. I. S. neuere Geschichte mit besonderer Be- 
riicksichtigung der deutschen und der preussiscken Geschichte. I. IV. Griechische Geschichte. 
N asem an n .

7. M ath em atik  3 St. I. S. Proportiouen, Potenzen und Wurzeln 2 St. Wieder- 
holung der Congruenz, Parallelogramme, Constructionen 1 St. I. W. Rechnungen mit Formeln, 
Quadrat- und Cubikwurzel 1 S t., vom Kreise und vou der Gleichheit der Figuren nach Le- 
gemlre 2 St. Alle drei Wochen hausliche Arbeiten oder Extemporalien. H eyer.

8. N a tu rk u n d e 2 St. Zoologie. H eyer.

O narta.
O r d l n a r i u s :  © b e r l e h r e r  S u b r e c t o r  S c h u l z .

1. R e lig io n  2 St. Bibelkunde nach KrummacheFs Bibelkateęjiismus i. S. des alteu 
Testamentes, i. W. des N. T. mit besonderer Hervorhebung des Lebens Jesu; Bibellesen, 
Spriiche, Lieder; Repetition der drei ersten Hauptstiicke des Lutherischen Katechismus. S ch u lz .

2. D eu tsch  2 St. Das Wichtigste aus der Lehre vom Satze, Leseiibungen, Declamiren; 
Aufsatze, namentlich Beschreibungen und Erzahlungen. S ch u lz .

3. L a te in isc h  10 St. Phaedri fabulae 2 St. H aupt. Corn. Nep. Lysander, Alcibiade*, 
Thrasybulus, Conon, Dion 4 St. Grammatik nach Zumpt: Wiederholung der Formenlehre,das Wichtig
ste aus der Lehre vom Subject und Pradicat, von denCasusregeln und den Conjunctionen, Exercitien und 
Extemporalien nach Haacke^s Aufgaben, Vocabellernen aus Bonnells Vocabularium 4 St. S ch u lz .

4. G riech isch  G St. Jacobs’ Elementarbuch Theil I. 3 St. Grammatik nach Buttmann 
bis zu den Verbis coutractis excl. 3 St. S ch ulz .

5. F r a n z o s is c h  2 St. Hecker’s Lesebuch Theil I. Abschnitt 3 und 4. Grammatik: 
Repetition des Pensums von Quiuta und Beendigung der Formenlehre, das Wichtigste aus der 
Syntax. S ch ulz .

6. G esch ich te  und G e o g r a p h ie  3 St. Geographie von Europa mit Hervorhebuug 
von Deutschland und Preussen nach dem Leitfaden \ on Daniel 2 St. Brandenburgisch-preussische 
Geschichte mit besonderer Hervorhebung der deutschen Geschichte 1 St. N ieth e .

7. M ath em atik  und R ech n en  3 St. Von den Linien, Winkeln und Figuren, der 
Congruenz der Dreiecke 2 St. Die vier ersten Rechnungsoperationen, Decimalbriichc und Pro- 
portionsrechnungen 1 St. H eyer.



8. Z e ic h n en  2 St. Landschafts- Thier- Figurenzeichnen, Copiren grbsserer Origi- 
nalien. W olff.

On i lita.
O r i l i n a r i u s :  O b e r l e h r e r  C o l l a l i o r a to r  N i e t h e .

1. R e lig io n  3 St. Biblische Geschichte nach O. Schulz. Wiederholung und Erler- 
nung der fiinf Hauptstiicke des Lutherischcn Katechismus. Kirchenlieder und Bibelspriiche. 
Niethc.

2. D eu tsch  2 St. Leseiibungen, Nacherzahlen, Declamiren, orthograpliische Obungen, 
und wochentlich eine hausliche Arbeit. N ie th e .

3. L a te in is c h  10 St. Bonnell’s Ubungsstiicke zum Obersetzen aus dcm Lateinischen 
mit dem Yocabularium 6 St. Grammatik: Repetition des Pensums von Sexta und die unregelmassi- 
gen Yerba mit abweichenden Stammformen nach dem Elementarbuch von Blume 2 St. Miind- 
iiclie und schriftliche Ubungen im Ubersetzen in das Lateinische 2 St. N ie th e .

4. F r a n z o s isc h  3 St. Leseiibungen und Ubersetzen aus Hecker’s Lesebuch Theil I. 
Grammatik bis zu dem unregelmassigen Zeitwort. W olff.

5. G eo g ra p h ie  3 St. Die aussereuropaischen Erdtheile nach dem Lcitfadcn von Da
niel. Kartenzeichnen. N ie th e .

6. R eclin en  4 St. Gemeine und Decimalbriiche, Reguła de tri, die Gesellschafts- 
Kettcn- Zins- Rabatt- und Mischungs-Rechnung. Kopfrechnen. Jede Woche eine hausliche 
Arbeit. W olff.

7. Z e ic h n en  2 St. Freies Handzeichnen nach Knorre’s systematischer Zeichenschtde, 
Zeichnen von Blumen und Landscbaften nach Hcrmes^schen und Winckelmann’schen Yorlege- 
bl/ittern. W olff.

8. S ch re ib en  3 St. Schonschreiben nach eigener Anleitung und nach gcstochenen 
Yorschriften. N ie th e .

S e\ta.
O r i l i n a r i n s :  G y m n a s i a l l e l i r e r  l i r .  N n s c n i a n n .

1. R e lig io n  3 St. Biblische Geschichte des A. T. nach O. Schulz. Die drei ersten 
Hauptstiicke des Lutherischen Katechismus; Bibelspriiche und Kirchenlieder aus den achtzig 
Kirchenliedern. M arkel.

2. D eu tsch  2 St. Lesen, Nacherzahlen (besonders vaterlandischer Geschichten), Aus- 
wendiglernen von Gedichten nach Echtermeyer, orthographische Cbungen. N asem ann.

3. L a te in isc h  10 St. Grammatik nach Blume bis zum unregelmassigen Yerbum, 
BonnellsLesebuch, Yocabellerncn aus BonneH’s VocabuIarium, schriftliche Ubungen. N asem an n .

4. G eograp h ie  3 St. Topik aller fiinf Erdtheile, Orograj.hie und Hydrographie, und 
das Wichtigste ans der politischen Geographie Europas nach dem Leitfaden von Daniel. B o c g e r .

ń. R eclin en  4 St. Die vier Species in ganzen Zahleu und die Bruchrechnung bis 
zur Division, die einfaclie Reguła de tri. Kopfrechnen. Jede Woche eine hausliche Arbeit. 
W olff.

6. Z e ic h n en  2 St. Zeichnen gerader Linien und geradliniger Figuren sowie kleiner 
Landschaften und Blumen nach der Berliner Zeichcnschule. W olff.



7. S ch reib en  3 St. Das kleine und das grosse deutsche und lateinische Alphabet nach 
eigener Anleitung, spiiter Obungen nach gestochcnen Vorschriften. W olff.

Der Unterricht im H e b r a isc h e n  wurde in Prima und Secunda in je zwei Stunden 
wochentlich voin Prorector Dr. M aerk el ertheilt. In Secunda wurde die Etymologie nach Na- 
gelsbach durchgenommen, und an leichten historischeu Stiicken eingeiibt; in Prima wurden die 
historischen Biicher und leichtere Psalmen gelesen, und die Grammatik beendigt.

Der G e sa n g u n te r r ic h t  wurde in zwei Abtheilungen gegeben, von denen die crste 
aus Schiilern der vier obersten Classen besteht. Jede Abtheilung hatte wochentlich 2 St. In 
der ersten Abtheilung vierstimmige Lieder aus dem Liederkranz von Greef und Erk, yierstimmige 
Chorale und Motetten vou Greli u. A.; in der zweiten das Wichtigste aus der Tonlehre und 
Rhythmik, dabei Leiter- und Treffubnngen nach der Gesangschule von Schartlich, eiustimmige 
Chorale, zwei- und dreistiinmige Lieder.

T u rn  en. Freiiibungen nach Rothstein, Gerathiibuugen nach den Obungstafeln der 
Centralturnanstalt.

Die Themata zu den deutschen Aufsatzen waren in Prim a: 1. Wodurch wird der 
Wille <les Menschen mehr bestimmt, durch Lehre oder durch Beispiel? 2. Wesshalb wird die 
griechische Mythologie in unserer Poesie immer den Vorrang vor jeder anderen behaupten? 
3. Vergleichung der Rede- und Dichtkunst. 4. Ode auf die Schlacht von la belle Alliance. 5. 
Gedankengang der ersten olynthischen Rede. 6. ‘ Man lebt nur einmal in der W elt’ ein ebenso 
treftlicher ais verwerflicher Ausspruch. 7. Ober die Klopstocksche Ode: ‘der Ziirchersee/ 8. 
Waruin wird Alexander von Macedonien ‘der Grosse’ genannt, und nicht sein Vater Philipp?
9. Welche Bedeutung bat der Krieg fur die geschichtliche Entwickelung der Menschheit? 10. 
‘Ein schones Ja, ein schónes Nein, nur geschwind, soli mir willkommen sein.’ Eine Chrie. 
11. ‘W ie fruchtbar ist der kleinste Kreis, wenn man ihn wohl zu pflegen weiss.’ 12. Die g e 
schichtliche Bedeutuug der Niedcrlande im 16. und 17. Jahrhundert. 13. Kartliago und Liibeck, 
eine Parallele. 14. Zu welchen Betrachtungen veranlasst uns das Sprichwort: ‘Undank ist der 
Welt Lohu’? 15. Ober das Schillersche Gedicht: ‘Die vier Weltalter.’

Die Themata zu den freien lateinischen Aufsatzen waren: 1. Persarum regnum ut coepe- 
rit, creeerit, cunciderit. 2. De clarissimis tribus Graecorum leguin latoribus. 3. Qui fia t ut ruro 
reperiantur qui sorte sua contenti vivant. 4. Inter se cunferantur tempestas ab Homero Odyss. V. 
291. seqq. et a Vergiliu Aen. I. 81. scqq. memorata. 5. Non umnia apud antiquos meliura, sed 
nostra quoque aeias multa magna et praeclara imitandaque posteris tutit. 6. Quod Numa Pumpilius, 
auctore L idu  I. 20. 2., plures putarit Romuli quam Numae similes reges fore,  cerene id sit augu- 
ratus. 7. De gradu tempuris triplici. 8. Horatii carmina sex, quae in prindpiu libri tertii collocata 
sunt, communi vinculo inter sc contineri. 9. Quibtis imaginibus Uuratius impendentem omnibus mu- 
riendi necessilatem expresserit. 10. Utrum secundam ferre fortunom an adeersam difficilius videatur.



11. In der Classe ex łempore: Quae cioitates principałum obtinuerint Graeciae, et quo modo ad 
ettm perrenerint.

Die Themata zu den dentschen Aufsiitzen waren in S ecu n d a: 1. Charakteristik des 
Kaisers Augustus nnd seiner Zeit. 2. ‘Das eben ist der Finch der bosen That, dass sie fort- 
zeugend immer Boses muss gebaren.’ 3. Der Morgen. (Schilderung.) 4. Ober die Bedeutung 
des Schicksals und des Flnches in Schillers Braut von Messina. 5. Ober die Bedeutung der 
Vorsylbe ‘er’ in dentschen Zeitwórtern. 6. Der Tischler in seiner Werkstatt. (Dialog.) 7. Wer 
verdient mehr den Beinamen des Grossen, der Kurfiirst Friedrich Wilhelm oder der Konig 
Friedrich II.? 8. Vortheile und Nachtheile der Armuth fur einen Jiingling. 9. ‘Ans Vaterland 
ans theure schliess dich an, das haite fest mit deinem ganzen Herzen. Hier sind die starken 
Wurzeln deiner Kraft.’ 10. Ober die Nothwendigkeit fiir einen Jiingling das Beispiel Luthers 
und Melanchthons immer vor Augen zu haben. 11. Ober die Bedeutnng der Vorsylbe ‘an’ in 
dentschen Zeitwórtern. 12. Charakteristik der Konigin Elisabetli nach Schillers Maria Stuart. 
13. Poesie und Jugend im Verhiiltniss zu einander.

Die Themata, welche den A b itu r ie n ten  beim Examen zur Bearbeitung vorgelegt 
wurden, waren im D eu tsch en : 1. Kein Genuss oline Arbeit. 2. Wer niclit vorwarts geht, 
geht zuriick. Jenes zu Ostem, dieses zu Michaelis. — Im L a te in is c h e n :  1. De vita et rebus 
gestis Alexandri Magni. 2. Annum a. Chr. n. 146. populo Romano felicissimum, evndemque per- 
niciosissimum fuisse. Jenes zu Ostem, dieses zu Michaelis. — In der M ath em atik  wurden 
den Abiturienten folgende Aufgaben zur Lbsung gegeben: Zu Ostem I. Im Paralleltrapez sind 
die Quadrate der beiden Diagonalen gleich den Quadraten der nicht parallelen Seiten vermehrt 
um das doppelte Kechteck aus den Parallelen. Wie heisst der Satz fiir das Antiparallelogramm?
2. Kubikinhalt und Obertlache desjenigen Korpers, welcher durcli Drehung des Paralleltrapezes 
um eine der Parallelen entsteht, sind aus drei Seiten und einem Stiicke der Grundlinie, welches 
durcli die Hohe abgesclinitten wird, zu berechnen. Welche Gestalt hat der Kórper? 3. Aus 
den jiarallelen Seiten und den an der einen anliegenden Winkeln einc-s Paralleltrapezes sind die 
iibrigen Seiten und der Inhalt der Figur zu berechnen. Wie wird die Figur geometrisch con- 
struirt? 4. Ein Gemalde hat 5 Fuss Hohe und 4 2 Fuss Breite. Dasselbe soli mit einem Gold- 
rahmen eingefasst werden, welcher iiberall dieselbe Breite haben und an Flacheninhalt 6 Quadrat- 
fuss weniger enthalten soli ais die Flachę des Bildes. Wie breit muss der Rahmen sein? Wie 
viel laufende Fuss gehoren dazu? Zu Michaelis: 1. Ein gegebenes Fiinfeck soli von einer 
Winkelspitze aus in 6 gleiche Theile zerlcgt werden. (Aufiosung und Bewcis.) 2. Eine abge- 
stumpfte quadratische Pyramide aus Granit wiegt 227,76 Ctr., ihre Ilolie betragt S Fuss, die 
uutere Kante 5 Fuss. Wie gross ist die obere Kante, wenn das specifische Gewicht des Gra- 
nits 2,6 ist? Wie gross ist die schrage Kante? 3. Yon dem Walie einer belagerten Festung 
aus sielit man zwei hinter einander aufgeworfene Batterieen. Die vordere erscheint unter dem 
Winkel 32° 30', die hintere unter 71° 15'. Wenn nun der Wall sich 80 Fuss iiber die Ebene 
erhebt, wie weit sind die Batterieen von einander entfernt? 4. Die Orte A und B sind 159 
Meilen von einander entfernt. Jemand geht von A aus und macht ain ersten Tage 12, am 
zweiten 11%, am dritten 11 Meilen und so fort. Eine andere Person geht von B aus 3 Tage 
spiiter der ersten entgegen und macht am ersten Tage 4, am zweiten 4 J, am dritten 41 Meilen 
und so weiter. Wo und wann treffen sie zusammen?



Ł e li r li il c li e r.

1. Religion: Otto Schulz, biblisches Lesebuch; Luther’s kleiner Katechismus; Krum- 
macher’s Bibelkatechismus; Grundziige der christlicben Religionslehre von Hiilsinann; die 80 
Kirclienlieder.

2. Fiir den deutschen Unterricht: Lange, Geschichten aus dem Herodot; Echtermeyer, 
Auswahl deutscher Gedichte fiir gelehrte Schulen.

3. Fiir den lateinischen Unterricht: Blumes Elementar-Grammatik; Bonnelfs Obungs- 
stiicke und Vocabularium; Haacke’s Aufgaben zum Obersetzen ins Lateinische Cursus 2; SeyfFert’s 
Obungsbuch fiir Secunda; Zumpts lateinische Grammatik.

4. Fiir den griechischen Unterricht: Jacobs’ Elementarbuch Theil 1; Buttmann’* Schul- 
grammatik.

5. Fiir das Hebriiische: Nagelsbaclfs Grammatik.
6. Fiir den franzosischen Unterricht: Hecker’s franzosisches Lesebuch Theil 1; Knebel’* 

Grammatik; Ploetz, Vocabulaire syste'matique.
7. Fiir Geschichte: Hirsclfs Tabellen.
8. Fiir Geograpliie: DaniePs Leitfaden, Sydow’s Atlas.
9. Fiir Mathematik: Legendre, Lehrbuch der Geometrie; Scheidemann’s Rechenbiicher.

10. Fiir Gesang: der Sangerhain von Greef und Erk, und SchartlicłPs Gesangschule.

VI.
Offent l iche  Priifung.

Dinstag den 23. Marz Vormittags 8 Uhr:
G e s a n g  I .  ( C l io r a l . )

Secunda: R e lig io n . Prorector Dr. Markę).
L a te in  (Vergil). Der Director.

Quarta: F ra n zo sisch . Oberlehrer Subrector Schulz.
L a te in  (Phaedrus). Professor Dr. Haupt.

Tertia: M ath em atik . Oberlehrer Mathematicus Heyer.
G riech isch  (Xenophon). Dr. Boeger.

Prima: G esch ich te . Dr. Nasemann.
H eb raisch . Prorector Dr. Markel.

K e s a n g  II.

Nachmittags 2 Uhr:
K e s a n s  111.

Septima: G eo g ra p h ie . Dr. Nasemann.
Sexta: R cch n en . Gymnasiallehrer Woltf.
Quinta: B ib lisch e  G esch ich te . Oberlehrer Collaborator Niethe.

Redeu der Abiturienten und die Erwiederungsrede im Namen der Zuriickbleibendfii
( ic s a n s ;  IV . (M o tc t te .)

D er D irecto r  en tliiss t  d ie  A bitu rienten .
K c s iin g  V . (C h o r a ł . )



Zn dieser Schulfeierlichkeit werden hiermit im Namen des Lehrer-Colleginms Ein 
Wohllobliches Patronat und die Behorden der Stadt, die geehrten Eltern und Angehorigen 
unserer Zoglinge, sowie alle Gonner und Freunde des Gymnasiums, ehrerbietigst und er- 
gebenst eingeladen.

Mittwoch den 24. Marz wird das Winterhalbjahr mit der Censur sammtlicher Classen
geschlossen.

Der neue Lehr-Cursus wird Donnerstag den 8. April Vorraittags 8 Uhr mit einer 
gemeinschaftliclien Morgenandaclit im grossen Horsaale erOfFnet.

Die Priifung der neu aufzunehmenden e i n h e i mi s c h e n  Schiller findet den 25. Marz 
Morgens 9 Uhr in dem Local von Prima Statt Zu der Priifung der a u s wa r t i g e n  werde 
ich ani fi. und 7. April in meiner Wohnung bereit sein, auch iiber geeignete Pensionen Aus- 
kunft ertheilen. Zugleicli bringe ich in Erinnerung, dass ohne die eingeholte Genehmigung 
des Directors von keinem Schiller eine Wohnung bezogen oder gewechselt werden darf.

Dr. N a u c k ,  
Dir. Gymn.




