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Allgemeine Lehrverfassung.

1. Übersieht über die einzelnen Lehrsregenstände und deren
Stundenzahl.

Lehrgegenstände
Wöchentliche Stundenzahl

0 1  U l j O I I Ü I I  O I I I Ш І І І  IV V VI Summa

Eeligion, katliol. . 2 2 2 2 2 2 2 3 17

Eeligion, evangel. . . 2 2 2 6
'

D e u ts c h ..................... 3 Í 2 2 2 2 2 2 3 18

L a t e i n .....................
2

6 J 6
8 8

1
9 9 9 9 9 75

Griechisch . . . . 6 7 7 7 7 — —- — 3 4

Französisch . . . . 2

2

2 2 2 2 5 4 — 19

Hebräisch . . . . 2 —- — — — — 4

Geschichte u. Geographie 8 8 3 3 4 3 3 2 2

Mathematik und Rechnen 4

2

4

2

4 3 3 4 4 4 3 0

Physik und Naturbe
schreibung 2 2 2 2 2 2 16

Schreiben . . . . 2 2

6Zeichnen..................... — —  —  і 2 2 2

Singen ..................... 2
2

4

T u r n e n ...................... 2 2 2 6

Anm. Über einzelne Abweichungen..von dem vorstehenden allgemeinen Lehrplan, welche im Laufe des Schuljahrs notwendig 
wurden, giebt die zweite, dritte und vierte Übersicht Auskunft.

і
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2. Übersieht über die Verteilung- der Stunden unter die
einzelnen Lehrer.

a. bis 1. Ja li 18S9.

L e h r e r
K l a s s e n

..•áGJ Д  
rÖ 3  

CO

2 30-p
0 I |  U I 0  11 1 U I I j 0  I I I U I II 1 I V 1 V YI

CO ^
° S

Dr.Adam, D irek to r 
O rdinarius d e r I.

Latein. Dichter 
2 St. 

(Latein 
1 6 St. 

Grieoh. 6 St.
14

Dr. Stein, O.-L.,
O rdinarius der 0  II.

D eutsch 3 St 
L ate in  j 
6 St. 1

L at. 8 St L at. 2 St. ¡
19

König, o.-L.
Maliske,
0 .-  n. B.-L.

B elig ion  2 St. 
H ebräisch  

2 St.

Belig. 2 St.]Belig. 2 St. 
H ebräisch  2 St.

B elig ion  
2 St.

B eligion 
2 St.

B eligion 
2 St.

B elig ion  
2 St.

B eligion 
3 St. 21

Neumann, G.-L.,
O rdinarius d e r U II.

M ath. 4 St. 
Physik  2 St. M ath. 4 St.

M ath. 4 St. 
Physik  
2 St.

M ath. 3 St. 
N a tu r g.

2 St.
21

Dr. Stenzel, G.-L.,
O rdinarius de r YI.

Deutsch 2 St. 
Griech.

7 St.

Gesch. u. Geogr. 
3 St. L at. 9 St. 21

Straube, G.-L., 
O rdinarius der IV.

Gesch. u. 
Geogr. 3 St.

Gesch. u. 
Geogr.
3 St.

Gesch. 
u. Geogr. 

3 St.

D eutsch 
2 St. 

Lat. 7 St.
Französ. 

4 St. 22

Dr. Kuschel, G.-L.
Physik  
2 St.

M ath. 3 St. 
N aturg .

2 St.

Französ.
. 6 St. 

M ath. 4 St. 
N atg. 2 St.

N aturg . 
2 St.

N aturg . 
2 St. 22

Gottschalk, G.-L., 
O rdinarius de r U III. T urnen

D eutsch  
2 St.

Griech. 7 St.
L at. 9 St. 

T urnen Tui nen
24

Waschow, G.-L.,
O rdinarius de r 0  III.

Französ. 2 St. Französ. 
2 St.

F ranzös. 
2 St.

L at. 9 St. 
Französ. 

2 St.

Französ. 
2 St.

Gesch. 
u. Geogr. 

3 St.
22

Bönisch, Hilfsl., 
O rdinarius de r V. і

D eutsch 2 St.
Griech. 

7 St.

Gesch. 
u. Geogr. 

4 St.

L ate in  
9 St. 22

Knappe, K andidat. L at. 8 St.
D eutsch 

2 St.
Griech. 7 St.

Gesch. 
u. Geogr. 

3 St.
20

Wolf, evang. K.-L. B elig ion  2 St. B elig ion  2 St. | B elig ion  2 St. 6

Brinschwitz,
T echnischer

L ehrer.
' . Л

Z eichnen 2 St. Zeichnen 
2 St.

Deutsch 2 St.
B echnen 

4 St. 
Schreibe 
Z eichne 
Gesang

DeutschS St.
B echnen  

4 St. 
n  2 St.
n 2 St.
2 St.

25



- з —

b- vom. 1. Juli IS®9  bis 1. Januar 1S90.

L e h r e r K l a s s e n
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Dr.Adam, D irek tor, 
O rd inarius de r I.

Latein. D ichter 
‘2 St. 

Griech. 6 St.
Griech. 
7 St. 15

Dr.Stein, Professor,
0.-Ł.,

O rdinarius de r 0  II.

D eutsch 3 St. 
L atein  6 St. L atein  8 St.

.
Lat. 2 St. 19

König, o.-L.
Maiiske,
O.- u. R.-L.

R elig ion  2 St. 
H ebräisch 

2 St.

Relig. 2 St.|Relig. 2 St. 
H ebräisch 2 St.

R elig ion  
2 St.

Religion 
2 St.

R eligion 
2 St.

R eligion 
2 St.

R elig ion  
3 St. 21

Neumann, g .-L  , 
O rdinarius de r U II.

M ath. 4 St. 
Physik 2 St. M ath. 4 St.

Math. 4 St. 
Physik 
2 St.

Math. 3 St. 
N aturg.

2 St.
21

Dr. Stenzel, G.-L., 
O rdinarius de r VI.

Griech. 
7 St. Gesch. u. Geogr. 3 St.

L at. 9 St.
Gesch. u. 

Geogr. 3 St.
22

Straube, G.-L., 
O rdinarius d e r IV.

Gesch. u. 
Geogr. 3 St.

Gesch. u. 
Geogr.
3 St.

Gesch. u. 
Geogr. 
3 St.

D eutsch  
2 St. 

Lat. 7 St.
Französ. 

4 St. 22

Dr. Kuschel, G.-L.
Physik 

2 St.

M ath. 3 St. 
N aturg .

2 St.

Französ.
5 St. 

M ath. 4 St. 
N atg. 2 St.

N a tu rg . 
2 St.

N a tu rg . 
2 St. 22

Gottschalk, G.-L.,
O rd inarius de r U III.

Deutsch 2 St.
1 Griech. 
1 7 St.

'u rnen

L at. 9 St. 

T urnen Tut nen
24

Waschow, G.-L., 
O rdinarius de r 0  III.

F r a n z o s .  2 St. Franzos. 
2 St.

Französ. 
2 St.

Lat. 9 St. 
Französ. 

2 St.

Französ. 
2 St.

Gesch. u. 
Geogr. 

3 St.
22

Bönlsch, Hilfsl., 
O rd inarius de r V.

Deutsch 2 St. j Gesch. u. 
1 Griech. Geogr.
! 7 St. 1 4 St.

Lat. 9 St. 22

Wolf, evang. R.-L.
1 ! . .Religion 2 St. j Religion 2 St. ¡ R elig ion 2 St. 6
і

Brlnschwltz,
T echnischer

L ehrer.

Í Í I l ¡ l I l : f

Z eichnen 2 St. 

Gesang 2 St.

Zeichnen 
2 St. і

JJeutsch 2StjD eutseh3St.
R echnen і R echnen 

4 St. ! 4 St. 
Schreiben 2 St. 
Z eichnen  2 St. 
Gesang 2 St. 25
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с. seit 1- Januar 1800.

L e h r e r
K l a s s e n
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Dr.Adam, D irek tor, 
O rdinarius de r I.

Latein. Dichter 
2 St.

Griech. 6 St.
Griech. 
7 St. 15

Dr.Stein, Professor,
O.-L.,

O rdinarius der 0  II.

D eutsch 3 St.
Lat. 6 St.j

L at. 8 St. L at. 2 St. 19

Maliske,
0.- u. R.-L.

R elig ion  2 St. 
H ebräisch 

2 St.

Relig. 2 St. 
Hebräis

Relig. 2 St. 
ch  2 St.

R elig ion  
2 St.

R elig ion 
2 St.

R elig ion  
2 St.

R elig ion  
2 St.

R elig ion 
3 St. 21

Neumann, o.-L.,
O rdinarius de r U II.

M ath. 4  St. 
Physik  2 St. M ath. 4 St.

M ath. 4 St. 
Physik  
2 St.

M ath. 3 St. 
N aturg .

2 S t..
21

Dr. Stenzel, o.-L.,
O rdinarius d e r VI.

Griech. 
7 St. Gesch. u . Geogr. 3 St.

L a t. 9 St.
Gesch. u. 

Geogr. 3 St.
22

Straube, o.-L., 
O rdinarius de r IV.

Gesch. u. 
Geogr. 3 St.

Gesch. u. 
Geogr.
3 St.

Gesch. u. 
Geogr. 
3 St.

D eutsch  
2 St. 

L at. 7 St.
F ranzös. 

4 St. 22.

Dr. Kuschel, o.-L. Physik  
2 St.

M ath. 3 St. 
N a tu rg .

2 St.

Französ.
6 St. 

M ath. 4 St. 
N atg. 2 St.

N aturg . 
2 St.

N a tu rg . 
2 St.

22.

Gottschalk, g .- l . ,
O rdinarius de r U III.

D eutsch  
2 St.

'u rn en

Griech. 
7 St.

T u r

L at. 9 St. 

nen T urnen
24

Waschow, g .- l . ,
O rdinarius de r 0  III.

Franzos. 2 St. F ranzös. 
2 St.

Französ. 
2 St.

Lat. 9 St. 
F ranzös. 

2 St.
F ranzös. 

2 St.

Gesch. u. 
Geogr.

3 St.
22.

Dr. Klihnau, g .-L .
L ate in  
6 St.

Lat. 8 St. 
D eutsch 

2 St.
D eutsch 

2 St. 18-

Bönisch, HilfsL, 
O rdinarius de r V.

D eu tsch  
2 St.

Griech. 7 St.

Gesch. u. 
Geogr. 
4 St.

L at. 9 St. 22

Wolf, evang. R.-L. R elig ion 2 St. R elig ion 2 St. j  R elig ion  2 St. 6:

Brinschwitz,
Teohniseher

L ehrer.

Z eichnen  2 St. 

Gesang 2 St.

Z eichnen 
2 St.

Deutsch 2 St,
R echnen 

4 St. 
Schreib 
Z eichn 
Gesang

DeutechS St.
R echnen  

4 St. 
sn 2 St. 
зп 2 St.

2 St. 25.



3. Übersieht über die durehgenommenen Pensen.

Ober- und. Unterprima.
O rd in ariu s : D e r  D i r e k t o r .

R e l i g i o n s l e h r e :  a. katholische, 2 St. Die K irchengeschichte der Neuzeit. Die 
Sittenlehre, nach Dr. A. Königs Lehrbuch. W iederholungen aus allen G ebieten.

O.- u. R.-L. M a lis k e . 
b. evangelische, 2 St. (P rim a und Sekunda kom biniert.) 1. Bibellesen. Die 

A postelgeschichte des Lucas wurde nach dem G rundtext gelesen und erk lärt. Einige 
Sprüche w urden griechisch memoriert. Specielle B ibelkunde des A lten Testam ents.
2. K irchengeschichte seit der Reform ation. 3. Christliche Glaubenslehre. Die L eh r
stücke von Christi Person und W erk, un ter ste ter B egründung durch die heilige 
Schrift und Bezugnahme auf den Katechismus und die Augsburgische Konfession.

P asto r W o lf .
D e u ts c h ,  3 St. E rk lärung  von Grundbegriffen aus der Psychologie. Ü bersicht über 

die L itte ra tu r von 1624 ab. Lektüre von Lessings Minna von Barnhelm, Goethes 
Iphigenie und einzelnen Stücken aus der H am burgischen D ram aturgie. Ü bung im 
freien V o rtrag . Aufsätze über folgende Them ata:

1. D ie T reue in  de r Odyssee.
2. Die Ö rtlichkeit des D ram as „W ilhelm  T eil“.
3. G edankengang in  Schillers A bhandlung: „U ber den G rund des V ergnügens an trag ischen  

G egenständen“ .
4. M it w elchem  R ech t n e n n t m an gerade den R hein vorzugsweise den deutschen S tro m ?
5. D arlegung  und  B egründung  des Gedankens, der in  Goethes „Schatzgräber“ veranschaulicht 

wird.
6. W em  g elten  die W o rte : W er ga r zu viel bedenkt, w ird  w enig leisten?
7. E rk lä ru n g  de r ersten  beiden  S trophen des Schillerschen Gedichtes „Das Ideal und  das

L eb e n “ du rch  E rläu te ru n g  de r bild lichen Redeweisen.
8. W ie un terscheiden  sich nach  Geschick und  C harakter Schillers B eatrice und  Goethes 

Iph igen ie  ?
9. Die H erkulessage in  Schillers G edicht „Das Ideal und  das L eben“.

10. „N icht in  die ferne Z eit verliere  dich, den A ugenblick ergreife, de r ist dein .“ W orte  des
T horen , W orte  des W eisen.

A bitu rien ten -T hem ata  : a. am  M iehaelisterm ine : W arum  ha t die Geschichte dem  K urfürsten  F ried rich  
W ilhelm  den B einam en des Grossen gegeben ? b. am O sterterm ine : Iphigeniens Seelenkäm pfe 
in  Goethes D ram a. Prof. O.-L. Dr. S te in .

L a t e i n ,  8 St. 1. Im oberen Kursus R epetition und E rw eiterung der Gram m atik und 
Stilistik. Ü bersetzungen aus Süpfles Aufgaben II. 2 St. Monatlich 2 E xtem pora
lien. Aufsätze über folgende T hem ata:

1. R om anorum  rerum  históriám  quas in  partes recte  div idatur, ostenditur.
2. D e pa rtib u s in Iliade A chilli tribu tis.
3. Quae in  Graecis, quae in Rom anis inprim is adm irem ur.
4. Q uinto a. Chr. n. saeculo quantae re rum  G raecarum  factae sin t com m utationes.
5. Cur H o ra tiu s  Pelopis dom um  saevam d ixerit.
6. Quae m em orabilia  in bellicis, quae in  dom esticis rebus effecta L ivius lib ro  X X IX m em oriae 

p ro d id it ?
7. Quibus ex rebus Cicero suspicari v id ea tu r L. Jun ium  B ru tum  et M. V alerium  M axim um  et 

A ppium  Claudium  Caecum m ultum  potuisse dicendo.
A bitu rien ten -T hem ata : a) am  M ichaelisterm ine 1889: Tres Boeotiae urbes, P lataeae L eu c tra  Chaeronea, 

to tidem  Graeoae historiae m onum enta, b) am O sterterm ine 1890: T er paucis annis de im perio 
Rom ano decerta tum  est, ad Pharsalum , ad Philippos, ad Actium .

L ektüre : T acit. A gr. Cic. Brutus, ausgew ählte Stücke. Liv. X X IX  und 
X X X  kursorisch. 4 St. Prof. O.-L. Dr. S te in .
H orat. Od. III  u n d lV . Sat. und Briefe mit Auswahl. 2 St. D e r  D i r e k t o r .

2. Im unteren K ursus: Insow eit er nicht mit dem oberen kom biniert w ar, 
W iederholung schw ieriger A bschnitte aus der Syntax, bes. § 187—-214 und § 313—320, 
nach E llendt-Sejdfert. Stilistische und synonymische E rläuterungen. Ü bersetzungen
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aus Süpfle II. M onatlich ein Aufsatz und zwei A rbeiten. Aufsätze über folgende 
T hem ata:

1. L audatio  M. Catonis.
2. De bello p iratico .
3. Ciceronis de hom inum  societate  d ispu tation i quae inaunt vera, quae falsa? (Cie. de off. III  c. 5 e t 6).
4. De Caesaris cum  Pom peio eertam ine. (Klassenarbeit).

L ek tü re : Cic. de off. I I I . Liv. X X X , c. 20 ff. 4 St. H oraz kom biniert mit 
O I. 2 St. G.-L. Dr. K ü h n a u .

G r i e c h i s c h ,  6 St. W iederholung und E rw eiterung  der G ram m atik; schriftliche und 
m ündliche Ü bersetzungen aus dem D eutschen ins Griechische und um gekehrt. Ge
lesen w urde P ia t. P ro t., Thucyd. II, 1—65; kurs. X en. Cyrop., Нош. J l .  I — X I, 
Soph. Oed. T yr. D e r  D i r e k t o r .

F r a n z ö s i s c h ,  2 St. G elesen wurde H acine „A ndrom aque“ und Ségur „Napole'on et 
la  g rande arm ée en 1812“ liv. V III. Im Anschluss an die schriftl. A rbeiten gramm. 
Repet. V ictor Hugo, ausgew ählte G edichte. D reiwöchentliche A rbeiten.

G.-L. W a s c h o w .
H e b r ä i s c h ,  2 St. W iederholung der Form enlehre. Das W ichtigste aus der Syntax, 

nach V osens Gram m atik. L ektüre von 1. R eg. V III—Ende. Schriftliche Ü bungen 
im Extem porieren und E rk lärung  historischer S tücke. R .- u. O.-L. M a l i s k e .

G e s c h ic h t e  u n d  G e o g r a p h i e ,  3 St. Die Neuzeit, R epetition  d er alten und bran- 
denburgisch-preussischen Geschichte und der hauptsächlichsten Epochen des M ittel' 
a lters, nach Pütz.

W iederholung der physischen G eographie a ller E rd teile  und speziell M ittel
europas, nach Seydlitz. G.-L. S t r a u b e .

M a th e m a t ik ,  4 St. a) A rithm etische und geom etrische Reihen, Z inseszins-und R enten
rechnung, K om binationslehre, binom ischer Lehrsatz ; b) S tereom etrie, nach Kambly. 
A lle 14 T age eine schriftliche A rbeit.

Die A biturienten bearbeite ten  folgende A ufgaben: a) am M ichaelisterm ine 1889:
1) In  w elcher E ntfernung von einem H ohlspiegel mit der B rennw eite p muss ein

m it der Sehweite d begabter B eobachter sein Auge bringen, um ein deutliches
Bild desselben zu sehen? p =  30 cm ; d =  25 cm.

2) Ein D reieck zu konstru ieren, von welchem gegeben sind: c, a 2— b2 =  q 2 und
ta : tb =- •• m : n.

3) Die fehlenden Stücke eines D reiecks zu berechnen aus r  =  10 cm; f  =  35 qcm ;
Z « = 3°(’-

4) In  eine K ugel ist ein g erad er K egel gestellt, dessen Seitenlinie gegen die G rund
fläche um «° geneig t ist. W ie gross is t das Volumen des K egels, wenn das der 
K ugel gleich V gegeben is t?  V =  3675,22; /  и == 67° 23' 25".

b) am O sterterm ine 1890:
1) Jem and verkauft seine am Ende jedes Jah re s  fällige R ente mit 10 £ V erlust am 

baren W erte. W ie vielen Jah resren ten  kom m t dieser V erlust gleich, wenn die 
V erzinsung zu 4 Vs 8 erfolgt?

2) Ein D reieck zu konstru ieren  aus der zu einer Seite gehörigen T ransversa le  t a und 
den zu den beiden anderen Seiten gehörigen H öhen hb und hc .

3) Von einer Anhöhe aus erb lick t man die Spitze eines hm hohen Turm es un ter dem 
D epressionsw inkel «. Die D epression des Fusspunktes des Turm es is t gleich W in
kel fi. W ie hoch lieg t der S tandpunk t des B eobachters über der H orizontalebene 
der Basis des T urm es? h =  126; « =  22° 18' 37"; ß =  25° 37' 49".

4) In  eine K ugel vom R adius r  soll ein gerader K egel so beschrieben w erden, dass 
e r mit dem anliegenden Segm ente gleiches V olum en hat. W ie gross is t seine H öhe? 
r  =  3,12314. O.-L. N e u m a n n .

P h y s ik ,  2 St. Die Lehre vom L icht und von der W ärm e, nach T rappes Schul-Physik.
O.-L. N e u m a n n .
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O rdinarius: P rof. O.-L. Dr. S t e i n .

R e l i g i o n s l e h r e t  a. katholische, 2 St. K irchengeschichte des M ittelalters. Die Lehre
von der Offenbarung, der h. Schrift, T radition und von der K irche, nach Dr. A. Kö
nigs Lehrbuch. R.- u. O.-L. M a lis k e .

b. evangelische, 2 St. Mit P rim a kom biniert.
D e u t s c h ,  2 St. Prosaische und poetische M usterstücke aus Buschmanns Lesebuch ge

lesen und e rk lärt. Lehre von der lyrischen Dichtung un ter besonderer B erücksich
tigung K lopstocks. Schillers Jungfrau  von Orleans und Lessings Minna von B arn
helm (privatim ). V orträge . D ispositionsübungen und monatliche A ufsätze:

1. W üste u n d  Meer.
2. W elches sind  nach X enophon die hauptsächlichsten  E rfordern isse  eines gu ten  F e ld h e rrn ?
3. Inw iefern  sind  in  Goethes „H erm ann und D o ro th ea“ d ie charak teristischen  E igenschaften 

des E pos T orhauden?
4. W ie w irk t A thene au f den Gang der H andlung in  de r Odyssee (lib. I—VI) e in ?  (Klassenaufsatz.)
5. In n ere  V erhältnisse des Perserreichs, nach Xen. Anabasis.
6. D ie D ienerschaft bei den hom erischen Grossen (a. d. Od.).
7. N a tu r u n d  M ensch, nach  Schillers Spaziergang.
8. W o d u rch  w ar K lopstoek zum L y rik e r befäh ig t?
9. (Klassenaufsatz.) F rankreichs Lage beim  A uftreten  de r Ju n g frau  von Orleans.

G.-L. Dr. S t e n z e l ,  vom 1. Ju li ab G.-L. G o t t s c h a l k .
L a t e i n ,  8 St. Gram m atik, 2 St. R epetition und Erw eiterung der Gram m atik beson

ders rücksichtlich der Lehre vom Verbum, nach E llen d t-S ey ffe rt. G elegentliche 
stilistische und synonymische Bem erkungen. Phraseologie. Ü bersetzen aus H aacke,
3. Teil. M onatlich 2 Extem poralien. Aufsätze über folgende T hem ata:

1. Qui factum  sit, u t  H annibal p o tire tu r  Capua.
2. Quibus de causis Casilinum  ab H annibale in itio  obsidionis non  p o tu e rit capi.
3. D e senatu  post pugnam  Cannensem  explendo quid Sp. Carvilius senserit, qu id  ceteri patres.
4. Quibus in  rebus e e rn itu r Nisi erga E uryalum  am icitia.

L ek tü re : Cic. de sen. Liv. X X III. 4 St. V erg. Aen. V III  und IX . 2 St.
Prof. O.-L. Dr. S te in .

G r i e c h i s c h ,  7 St. Gram m atik, 2 St. Lehre vom Verbum, nach Koch. Ü bersetzen 
aus B auer, 2. Teil. M onatlich 2 schriftliche A rbeiten.

L ek tü re : H erodot I  u. I I  mit Auswahl. Lysias X II, X III . 3 St. Hom. Odyss. 
X — X V I. 2 St. G.-L. Dr. S te n z e l .

F r a n z ö s i s c h ,  2 St. Gramm. K nebel § 94 bis 117. Bezügliche Ü bungen z. Ü bers.
a. d. Deutsch, ins Franz., nach P robst, II . Teil. L ek tü re : V olta ire  „le siècle de 
Louis X IV .“ , span. E rbfolgekrieg. B éranger, ausgewählte L ieder. 14-tägige A rbeiten.

G.-L. W a s c h o w .
H e b r ä i s c h ,  2 St. K om biniert mit U ntersekunda. W iederholung und V ervollständigung 

der Form enlehre, nach Vosens Gram m atik. L ektüre  von Gen. I— IV ; V I, 9 — IX , 
29; X II— X V I. R.- u. O.-L. M a l i s k e .

G e s c h i c h t e  u n d  G e o g r a p h i e ,  3 St. Römische Geschichte bis zum Sturze des w est
röm ischen Reiches 476 p. Chr., nach Pütz.

W iederholung der G eographie von Europa, nach Seydlitz. G.-L. S t r a u b e .

M a th e m a t ik ,  4 S t. a. A rithm etik: Anwendungen der G leichungen des 1. G rades m it 
e iner und m ehreren U nbekannten, quadratische G leichungen und Logarithm en.
b. G eom etrie: B eendigung der P lan im etrie ; G oniom etrie; nach Kambly. A lle 
14 T ag e  eine schriftliche A rbeit. O.-L. N e u m a n n .

P h y s i k ,  2 St. Die E lem ente der anorganischen Chemie. Die Lehre vom M agnetismus, 
von der E lek tric itä t und vom Galvanismus. G.-L. Dr. K u s c h e l .



TT ntersekuncla.
O rdinarius: O.-L. N e u m a n n .

В e l i g i ó  n s le h  r e  : a. katholische, 2 St. K irchengeschichte des christlichen A ltertum s. 
Die Lehre von der H eiligung und V ollendung, nach Dr. A. K önigs Lehrbuch.

R.- u. O.-L. M a l i s k e .
b. evangelische, 2 S t. Mit P rim a kom biniert.

D e u t s c h ,  2 St. Das Epos und seine A rten. E rk lä rung  poetischer M usterstücke, nach 
Buschmanns Lesebuch. D eklam ation von Balladen. V orträge. Aufsätze über 
folgende T hem ata:

1. W as verdanken  w ir dem  A ckerbau nach  Schillers B allade „Das eleusische F e st“ ?
2. D er H eld in  Schillers T aucher.
3. Schillers H andschuh und  T aucher, ein V ergleich .
4. K lassenaufsatz : W o d u rch  e rsch e in t d e r Ü bergang  de r H egem onie von  Sparta  auf A then  

im  Ja h re  477 g e rech tfertig t?
5. W odurch  w ird  de r M örder des Ib y k u s zu dem  verhängnisvo llen  A usruf veranlasst?
6. W elche E reign isse  de r frü heren  G eschichte Galliens finden in  Casars bellum  Gallicum  

E rw äh n u n g  ?
7. P ro b en  von E in g ab en  an  B ehörden.
8. D ie E rw erb u n g  des N ibelungenschatzes d u rch  S iegfried in  de r deutschen u n d  nord ischen  Sage.
9. D er C harak ter R üdigers.

10. D er Seesturm , nach V erg ib  Aneis I.
G.-L. G o t t s c h a l k ,  vom 1. Ja n u a r  ab G.-L. Dr. K ü h n a u .

L a t e i n ,  8 St. W iederholung und E inübung der Syntax des Nom ens, § 117— 186, 
Eigentüm lichkeiten im G ebrauch der Nomina § 187— 214, nach Ellendt-Seyffert, 
gelegentliche stilistische und synonym ische B em erkungen. Ü bersetzungen aus 
H aacke III. M onatlich 2 A rbeiten.

L ek tü re : Cic. de imperio Cn. Pom pei. Livius X X III . V erg il V III u. IX  
(teilweise) I.

E rstes T ertia l H.-L. K n a p p e ,  zweites T ertia l P rof. O.-L. Dr. S te in ,  
d rittes T e rtia l G.-L. D r. K ü h n a u .

G r i e c h i s c h ,  7 St. G ram m atik. Syntax des Nomens, nach Koch. Ü bersetzungen 
aus Bauer II. Zw eiw öchentliche A rbeiten, zuweilen E xercitien. 2 St.

L ektüre: Xen. Anab. IV — V I und Extem porieren  aus I, V u. V II. Hom. 
Od. V, VI u. V II. G.-L. G o t t s c h a lk .

F r a n z ö s i s c h ,  2 St. G ram m atik : K nebel § 69— 94. Bezügliche Ü bungsbeispiele aus 
P robst, 11. Teil.

L ektüre: Souvestre „au coin du feu“ (A usw ahl). B éranger, ausgew ählte 
Lieder. W iesner, V okabeln. 1 4 täg ige A rbeiten. G.-L W a s c h o w .

H e b r ä i s c h ,  2 St. K om biniert m it O bersekunda. Die Lehre von der Schrift und den 
Lautzeichen, den gebräuchlichsten P artike ln , vom Pronom en, V erbum  reguläre, 
Nomen, den Präpositionen und den gu ttu ra len  V erben. M em orieren von V okabeln; 
Ü bersetzungen aus M etzgers Ü bungsbuche. O.- u. R .-L. M a lis k e .

G e s c h ic h t e  u n d  G e o g r a p h i e ,  3 St. O rientalische, griechische und m azedonische 
Geschichte nebst kurzem  Ü berb lick  über die R eiche der D iadochen, nach Pütz. 

W iederholung der aussereuropäischen E rd teile , nach Seydlitz.
G.-L. S t r a u b e .

M a t h e m a t i k ,  4 St. a) A rithm etik : P roportionen , W urzelrechnung, G leichungen des 
1. G rades m it einer U nbekannten, b) G eom etrie: Kambly, P lan im etrie  §§ 128— 153. 
Alle 14 T age eine schriftliche A rbeit. O.-L. N e u m a n n .

P h y s i k ,  2 St. Gleichgewichts- und B ew egungsgesetze der flüssigen und luftförmigen 
K örper. , Lehre vom Schall und von der W ärm e. O.-L. N e u m a n n .

Obertertia.
O rdinarius: G.-L. W a s c h o w .

R e l i g i o n s l e h r e :  a. katholische, 2 St. Die Lehre von der Gnade, dem G ebete, den
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Sakram entalien und Sakram enten, sowie von der Vollendung. Teile der S ittenlehre, 
nach Dr. A. Königs Handbuch. — W iederholung der früher gelern ten  und E rk lärung  
und M emorieren einiger neuer lateinischen Kirchen-Hymnen.

R.- u. O.-L. M a lis  к e. 
b. evangelische, 2 St. (T ertia  und Q uarta kom biniert.) 1. Bibellesen. Es 

wurde das Leben Jesu  nach den Synoptikern gelesen und e rk lärt. E rw eiterung 
der Bibelkunde. E iniges aus der K irchengeschichte. 1 St. 2. Katechism us. E r
klärung  des dritten  A rtikels des zweiten H auptstücks und des d ritten  H auptstücks 
des kl. lutherischen Katechism us. Eine massige Anzahl von Sprüchen und L iedern 
w urde teils w iederholt, teils neu memoriert. 1 St. P as to r  W o lf .

D e u t s c h ,  2 St. Auswahl von Schillerscheu Balladen. P oetik . Lesen, E rk lä ren  und 
W iedergabe von Lesestücken. Dreiwöchentliche Aufsätze.

Im  ersten  T ertia l H.-L. K n a p p e ,  im zweiten H.-L. B ö n is c h ,  im d ritten  G.-L. Dr. K ü h n a u .
L a t e i n ,  9 St. G ram m atik: Syntax d. Imper., Inf., P art., Sup., nach Ellendt-Seyffert. Ü b er

setzung aus O sterm ann IV . A bteilung. (Jaes. „de bell. G ail.“ lib. I—111. „de bell, 
civ.“ I. W öchentliche A rbeiten. Ovid ausgew ählte Metamorph.

G.-L. W a s c h o w .
G r i e c h i s c h ,  7 St. G ram m atik: Die unregelm ässigen V erben, Abschluss der Form en

leh re ; mündliches und schriftliches Ü bersetzen aus W esener II. W öchentlich häus
liche oder K lassenarbeiten.

L ek tü re : X en. Anab. I.
Im ersten T ertia l H.-L. K n a p p e ,  h ierauf der D i r e k t o r .

F r a n z ö s i s c h ,  2 St. Gram m atik, nach Knebel § 58 bis 68. Entsprechende Ü bungs
beispiele aus P robst, I. Teil. Abschnitte aus Süpfles Franz. Lesebuch. V okabeln, 
nach W iesner. 1 4 tägige A rbeiten. G.-L. W a s c h o w .

G e s c h i c h t e ,  2 St. Brandenburgisch-Preussische Geschichte, nach Pütz.
G.-L. Dr. S t e n z e l .

G e o g r a p h i e ,  1 St. Deutschland, nach Seydlitz. G.-L. Dr. S te n z  el.
M a th e m a t ik ,  3 St. a) Arithm etik: Lehre von den Potenzen, Ausziehen von Quadrat- 

und Kubikwurzeln, einfache Gleichungen des 1. G rades mit einer U nbekannten, 
b) G eom etrie: Planim etrie, Kambly §§ 95— 127. Alle 14 T age eine schriftliche 
A rbeit. O.-L. N e u m a n n .

N a t u r g e s c h i c h t e ,  2 St. Im Som m er: Das W ichtigte vom Bau des menschlichen
K örpers. Im W inter: M ineralogie. O.-L. N e u m a n n .

TJ nter ter tia.
O rdinarius: G.-L. G o t t s c h a l k .

R e l i g i o n s l e h r e :  a. katholische, 2 St. Die Lehre von der Offenbarung, der hl. Schrift, 
T rad ition  und der Kirche nebst der Lehre von der Schöpfung und E rlösung mit 
Zugrundelegung von Dr. A. Königs Handbuch. — E rk lärung  und M emorieren von 
neuen lateinischen Kirchenhymnen. R.- u. O.-L. M a lis k e .

b. evangelische, 2 St. Mit O bertertia  kom biniert.
D e u t s c h ,  2 St. L ek tü re  und E rk lärung  von prosaischen und poetischen M usterstücken 

aus Schulz I. Deklam ierübungen. Das W ichtigste aus der M etrik und Poetik . 
D reiw öchentliche Aufsätze. H.-L. B o e n is c h .

L a t e i n ,  9 St. G ram m atik: E rgänzung der K asuslehre. Syntax des Verbum s, nach 
Ellendt-Seyffert § 234—279. V okabulieren und Ü bersetzungen aus O sterm ann III . 
W öchentliche A rbeiten.

L ek tü re : Caes, de b. g. II  und Ш . Extem porieren aus I. Ovid Met. 
I, 163—416, II, 1—325. V erslehre, nach Ellendt-Seyffert, A nhang I. M emorieren.

G.-L. G o t t s c h a l k .

2
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G r i e c h i s c h ,  7 St. R egelm ässige F orm enlehre bis zu den V erba liquida inch, nach- 
Koch. V okabeln, schriftliche und mündliche Ü bersetzungen aus W esener I . Ab
w echselnd w öchentliche K lassen- und häusliche A rbeiten. fí.-L . B o e n is o h .

F r a n z ö s i s c h ,  2 St. E rgänzung der F orm enlehre bis § 60. Ü bersetzungen aus P ro b st
I. Teil. L ektüre  aus Süpfle, F ranz . Lesebuch. W iesner, V okabeln . 14 tägige- 
A rbeiten. G.-L. W a s c h o w .

G e s c h ic h t e ,  2 St. Mit O bertertia  kom biniert.
G e o g r a p h ie ,  1 St. Mit O bertertia  kom biniert.
M a th e m a t ik ,  3 St. A rithm etik : Die v ier Species m it B uchstabengrössen, Anfang der 

L ehre von den Potenzen. G eom etrie: P lanim etrie , nach Kam bly § 70— 94. Alle- 
14 T age eine schriftliche A rbeit. G.-L. Dr. K u s c h e l .

N a t u r g e s c h i c h t e ,  2 St. Im  Som m er: B otanik, nach V ogels Leitfaden, H eft 2, K ur
sus 4. Im  W in te r: Zoologie, nach V ogel, H eft 2, K ursus 4.

G.-L. Dr. K u s c h e l .

<^Д ІМ 1"ІМ -
ö rd in a r iu s : G.-L. S t r a u b e .

R e l i g i o n s l e h r e :  a. katholische, 2 St. K atechism us: Die L ehre von der G nade und 
den Sakram enten , nach dem Diözesan-Katechism us. W iederholung des katholischen. 
K irchenjahres. 1 St. — Biblische G eschichte: Das Leben Jesu  und d er A postel, 
nach der Diözesan-Biblischen Geschichte. W iederholung der biblischen G eographie. 
1 St. R.- u. O.-L. M a lis k e .

b. evangelische, 2 St. Mit T e rtia  kom biniert.
D e u t s c h ,  2 S t. L ek tü re  und In te rp re ta tion  ausgew ählter prosaischer und poetischer. 

M usterstücke aus Schulz I. D eklam ationsübungen. D reiw öchentliche Aufsätze.
G.-L. S t r a u b e .

L a te in ,  9 St. G ram m atik, 4 St. Syntax der K asus, nach Ellendt-Seyifert, Vokabulieren.. 
Ü bersetzungen aus O sterm ann. W öchentliche schriftliche A rbeiten.

L ek tü re : Cornelius Nepos, 3 St. G elesen w urden 8 Lebensbeschreibungen.
G.-L. S t r a u b e .

P haedrus: Fabeln  mit A usw ahl. E in T eil derselben w urde m em oriert, 2 St»
Prof. O.-L. Dr. S t e in .

F r a n z ö s i s c h ,  5 St. P ro b s t V orschule, A bschnitt III , IV u. V. D ie Lehre vom 
Substantiv und A djektiv, nach K nebels G ram m atik bis § З І . Ü bersetzungen aus 
P ro b st Ü bungsbuch I . V ierzehntägige schriftliche A rbeiten.

G.-L. Dr. K u s c h e l .
G e s c h ic h te ,  2 St. Griechische und römische G eschichte, nach Pütz, G rundriss für die 

m ittleren K lassen. H .-L. B o e n is c h .
G e o g r a p h ie ,  2 St. Die aussereuropäischen E rdteile, nach Seydlitz.

H.-L. B o e n is c h .
M a th e m a t ik ,  4 St. R echnen: R abatt-, Gesellschafts-, Mischungs- und K ettenrechnung;: 

abgekürzte R echnung mit D ezim albrüchen. G eom etrie: P lanim etrie , nach Kam bly 
§ 1—64. A lle 14 T age eine schriftliche A rbeit. G.-L. D r. K u s c h e l ,

N a tu r g e s c h ic h t e ,  2 St. Im  Som m er: B otanik, nach V ogels Leitfaden, H eft II,. 
K ursus 3. Im W in te r: Zoologie, nach V ogel, H eft II, K ursus 3.

G.-L. Dr. K u s c h e l .

< £ l T Í n t í l .
O rdinarius: H.-L. B o e n i s o h .

R e l i g i o n s l e h r e :  a. katholische, 2 St. K atechism us: Die L ehre von der K irche, vom 
der christlichen Liebe und den G eboten, nach dem Diözesan-Katechismus. 1 St. —
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Biblische G eschichte: V on der E roberung K anaans durch die Israe liten  bis auf die 
letzten M akkabäer, nach der Diözesan-Biblischen Geschichte. Biblische G eographie. IS t .

R.- u. O.-L. M a l is k e .  
b. evangelische, 2 St. (Quinta und Sexta kom biniert.) Die biblischen Ge

schichten des Neuen Testam ents, nach Preuss. E inprägung einer massigen Anzahl 
von Sprüchen im Anschluss an die biblische Geschichte und einiger Lieder. Da
neben w urde das erste H auptstück und der erste A rtikel des zweiten H auptstücks 
des kl. lu therischen Katechism us eingeprägt und kurz dem W ortlau t nach erk lärt. 
E iniges aus der B ibelkunde und über das K irchenjahr. P as to r W o lf .

D e u t s c h ,  2 St. Prosaische und poetische M usterstücke aus Schulz I  gelesen und er
k lärt. D eklam ierübuugen. D er zusammengesetzte Satz. W öchentliche Arbeiten, 
D iktate und stilistische Ü bungen. T. L. B r in s c h w i tz .

• L a te in ,  9 St. Abschluss der Form enlehre, nach Ellendt-Seyffert. Einzelne w ichtigere 
K apitel aus der Syntax, nach Ostermann. Vokabulieren. Mündliche und schriftliche 
Ü bersetzungsübungen aus Ostermann. W öchentliche A rbeiten. H.-L. B o e n is c h .

s F r a n z ö s is c h ,  4 St. P ro b st V orschule, Abschnitt I, I I  und I I I  bis zur 2. K onjugation. 
Lesenbungen. Zweiwöchentliche A rbeiten. G.-L. S t r a u b e .

G e s c h i c h t e ,  1 St. Die w ichtigsten deutschen Sagen. Einige Erzählungen aus der 
deutschen Geschichte. G.-L. W a s c h o w .

• G e o g r a p h ie ,  2 St. Europa mit Einschluss D eutschlands, nach Daniel.
G.-L. W a s c h o w .

R e c h n e n ,  4 St. Dezimalbrüche, R egeldetri, Prozent- und Zinsrechnung, nach Schellen. 
A lle 14 T age eine schriftliche A rbeit. T . L. B r in s c h w i tz .

.N a t u r g e s c h i c h t e ,  2 St. Im Som m er: Botanik, nach Vogels Leitfaden, H eft I, K ur
sus 2. Im  W in ter: Zoologie, nach Vogel, H eft I, Kursus 2. G.-L. Dr. K u s c h e l .

Sexta.
O rdinarius: G.-L. Dr. S t e n z e l .

R e l i g i o n s l e h r e :  a. katholische. Katechism us: W iederholung der M em orierstücke des 
K leinen Katechism us. Die Lehre von der Offenbarung, vom G lauben und dem apostoli
schen G laubensbekenntnisse. E rklärung des K irchenjahres und der w ichtigsten 

¡Ceremonien. 2 St. —  Biblische Geschichte: Von der Schöpfung bis zum Tode des 
Moses, nach der Diözesan-Biblischen Geschichte. G eographie von Palästina  und 
der sinaitischen H albinsel. 1 St. R.- u. O.-L. M a lis k e .

b. evangelische, 2 St. Mit Quinta kombiniert.
D e u t s c h ,  3 St. P rosaische und poetische M usterstücke aus Schulz I  gelesen und er

k lärt. Deklam ierübungen. D er einfache Satz. W öchentliche A rbeiten zur Einführung 
d er O rthographie und der einfachsten In terpunktion. T . L. B r in s c h w i tz .

• L a te in ,  9 S t. Die regelm ässige Form enlehre, nach E llendt-Seyffert. Mündliches und 
schriftliches Ü bersetzen aus Osterm anns Ü bungsbuch. V okabulieren. W öchentliche 
A rbeiten, m eist Extem poralien. G.-L. Dr. S te n z e l .

G le s c h ic h te ,  1 St. Die w ichtigsten Sagen des klassischen A ltertum s.
Bis 1. Ju li H.-L. K n a p p e ,  dann G.-L. Dr. S te n z e l .

• G e o g r a p h ie ,  2 St. G eographische Grundbegriffe. Ü bersicht über die fünf E rdteile, 
nach Daniel. Bis 1. Ju li H.-L. K n a p p e ,  dann G.-L. Dr. S t e n z e l .

'•R e c h n e n , 4 St. Die G rundrechnungen mit ganzen unbenannten und benannten Zahlen,
sowie mit gewöhnlichen Brüchen, nach Schellen. Alle 14 T age eine schriftliche
A rbeit. T . L. B r in s c h w i tz .

„ N a tu r g e s c h ic h te ,  2 St. Im Som m er: Botanik, nach V ogels Leitfaden, H eft I, K ur
sus 1. і Im W inter: Zoologie, nach Vogel, H eft I, K ursus 1. G.-L. Dr. K u s c h e l .
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Die katholischen und evangelischen Schüler haben säm tlich den R elig ionsunterricht ih re r
Konfession genossen.

Technischer Unterricht.
a. T u r n e n ,  6 S t. Die Schüler turnten  in Б A bteilungen, jed e  A bteilung wöchentlich

2 Stunden. Es wurden G erä t- , F re i-  und (im Sommer) O rdnungsübungen, sowie 
Turnspiele und Turnm ärsche gepflegt. Die G erätübungen erfolgten nach dem „L ehr
plan  des T urnunterrich ts des Luisenstädtischen Realgym nasium s in B erlin“ und zw ar 
tu rn te : 1. A bteilung (1 u. II 3 R iegen) die Ü bungen der zweiten und die der ersten 
Turnklasse  m it A usw ahl; 2. A bteilung (III  2 R iegen und IV  1 Riege) die Ü bun
gen der vierten und d ritten  T urnk lasse ; 3. A bteilung (IV  1 R iege, V u. VI 3 R iegen) 
die Ü bungen der sechsten, fünften und einzelne der vierten  T urnklasse.

G.-L. G o t t s c h a lk .
b. G e s a n g ,  4 St. Sexta mit Quinta kom biniert, 2 St. E lem ente der G esanglehre,

Treffübuugen, nach B röer, K irchenlieder und zweistimmige V olkslieder. In den zwei 
allgem einen G esangstunden wurden vierstim m ige Messen, M otetten, Chöre und L ieder 
geübt. T . L. B r in s c h w itz .

c. Z e ic h n e n ,  6 St. Sexta m it Quinta kom biniert, 2 St. Zeichnen ebener g rad lin iger
und krum m liniger Gebilde, nach V orzeichnungen des L ehrers au der Schultafel, 
nach H äuselm ann, I  und I I ;  in Quinta ausserdem  geom etrisches Zeichnen. Q uarta, 
2 St. Freihandzeichnen, nach W andtafeln von Troschel und H erd tle . T ertia , 2 St. 
Freihandzeichnen. Die Säulenordnungen. Von 53 T ertianern  beteiligten sich am 
fakultativen Z eichenunterricht 41. T . L. B r in s c h w itz .

Grottesdienst.
F ü r die katholischen Schüler fand an Sonn- und Feiertagen  G ottesdienst in der 

G ym nasialkapelle im Sommer um 8, im W inter um 9 U hr sta tt, ferner an allen D iens
tagen und F reitagen , ausgenom m en w ährend ein iger W ochen im W inter, um 7.) U hr. 
Z ur ersten hl. Beichte gingen, nach einer halbjährigen V orbereitung durch den O ber
und R elig ionslehrer H errn  M aliske, 9, zur ersten  hl. Kommunion am Feste Christi 
H im m elfahrt 15 Zöglinge. Die ä lteren  empfingen die hl. Sakram ente vierm al.

Die evangelischen Schüler w ohnten dem sonn- und festtäglichen G ottesdienste in der 
evangelischen P farrk irche bei. Konfirm iert wurden, nach V orbereitung  in zwei W inter
halbjahren, durch den R elig ionslehrer H errn  P asto r Wolf, am Sonntag Jud ica  3 Schüler.

II.
Verfügungen der Vorgesetzten Behörden.

1889. Das Königliche Provinzial-Schul-Kollegium  fo rdert unterm  23. Ja n u a r  auf, 
geeignete T hem ata für die im F rüh jah r 1891 abzuhaltende neunte D irektoren-K onferenz 
in V orschlag zu bringen, und te ilt unterm  17. Ju n i die zur schriftlichen B erich tersta ttung  
bestim m ten drei T hem ata mit.

13. F eb ruar. D asselbe bring t das Ü bereinkom m en säm tlicher deutschen Bundes
regierungen, betr. die gegenseitige A nerkennung der von den Gymnasien, bezw. R ea l
gymnasien (R ealschulen 1. Ordnung) ausgestellten  Reifezeugnisse, m it dem B em erken zur 
öffentlichen K enntnis, dass für P reussen der 1. März 1889 als T ag  des Ink rafttre tens 
festgesetzt ist.

18. F ebruar. D asselbe lässt A bschrift eines . . . Bescheides des H errn  P räsidenten  
des Staatsm inisterium s . . . mit dem Bem erken zugehen, dass es nicht angängig  erscheint, 
die Königlich Preussischen Behörden m it A nweisung dahin zu versehen, dass sie bei 
Bücherbestellungen einen R ab a tt nicht mehr fordern, sondern dass es bei den V erfü
gungen vom 11. Dezember 1876 und vom 7. Ju li 1879 nach wie vor bew enden müsse,
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und dass dem V ernehm en nach von den B erliner BuchhHndlern der bisher übliche R a
b a tt von 10 g noch ferner gew ährt wird.

D asselbe genehm igt den Lehrplan am 20. April für das erste, am 11. Ju n i für das 
zw eite und am 12. Ja n u a r  er. für das d ritte  T ertia l des Schuljahrs.

D asselbe empfiehlt unterm  11. Mai die in H annover erscheinende Sammlung der 
Scrip tores rerum  G erm anicarum , unterm  20. Ju li das soeben bei P . H ir t in B reslau in
2. Auflage erschienene „Lexikon der Pädagogik  von P . S ander“, unterm  3. A ugust R aydt, 
„B in gesunder G eist in einem gesunden K örper“, im V erlage von K. Meyer in H annover, 
unterm  4. Ja n u a r  er. die von G. W eidner begründete, bei 0 . M eissner in H am burg er
scheinende „Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen“.

28. Mai. Betreffend die Einführung des neuen D iözesan-K atechism us bei dem ka
tholischen R elig ionsunterrichte der innerhalb des Bistums B reslau und des Pürstbischöf- 
lichen D elegaturbezirks liegenden Schulen ha t der H err M inister auf den w eiteren 
W unsch des H errn  Pürstbischofs von Breslau ferner genehmigt, dass lediglich die im 
V erlage  der Pürstbischöflichen Behörde erschienene Ausgabe des „B reslauer Diözesan- 
K atechism us“ zu der bezeichneten Einführung zu gelangen hat.

1. Jun i. Das Königliche Provinzial-Schul-K ollegium  lässt einen E ntw urf zugehen, 
w elcher Bestimmungen, betreffend die R einhaltung, bezw. Lüftung und Beheizung der 
R äum lichkeiten an den höheren L ehranstalten in der Provinz Schlesien, enthält, und 
veran lasst eingehend darüber zu berichten, ob, ev. welche K osten bezw. M ehrkosten 
gegenüber den für die in R ede stehenden Zwecke die Durchführung dieser Bestimmungen 
verursachen würde.

3. Juni. Dasselbe übersendet ein Exem plar „der M itteilungen des W arenhauses für 
Deutsche B eam te“ und „der Satzungen für d en V ere in  der K auiberechtigten des W aren
hauses für Deutsche B eam te“.

17. Jun i. D asselbe übersendet Abschrift des vorgeschriebenen neuen Schemas für 
das Zeugnis der wissenschaftlichen Befähigung für den einjährig-freiw illigen Dienst. —  
Einen E n tw urf der hierzu gehörigen E rk lärung  des V aters oder Vormundes sowie der 
b e tr. Polizei-V erw altung übersendet am 16. O ktober der Vorsitzende der Prüfungs-Kom 
mission für E in jährig-F reiw illige  zu Oppeln.

29. Jun i. D asselbe bringt auf A nregung des H errn  M inisters mit R ücksicht au f die 
ungew öhnliche H itze der letzten W ochen die Cirkular-Verfügung vom 18. Jun i 1885 in 
E rinnerung. In  den Zeiten sommerlicher H itze is t der Lüftung der K lassenräum e die 
ernsteste  F ürsorge  zu widmen. Wo es die V erhältnisse gestatten , w erden die F enster 
d er K lassenzim m er auch des Nachts, andernfalls des Abends bis zur Dunkelheit und des 
M orgens von 4 U hr ab offen zu halten sein.

4. Ju li. D asselbe genehm igt die Zulassung der zur Reifeprüfung am M ichaeli-Termin 
gem eldeten zwei O berprim aner; desgleichen unterm  7. Jan u a r er. die Zulassung der 
neun für Ostern gem eldeten.

6. Dezember. Perienordnung für das J a h r  1890:
O s te r n :  Schulschluss Sonnabend 29. März, Schulanfang M ontag 14. A pril;
P f in g s t e n :  „ F re itag  23. Mai, „ D onnerstag 29. Mai;
S o m m e r :  „ F re itag  4. Ju li, „ M ittwoch 6. A ugust;
M ic h a e l is :  „ Sonnabend 27. Septem ber, „ D onnerstag 9. O ktober;
W e ih n a c h te n :  „ D ienstag 23. Dezember, „ Mittwoch 7. Ja n u a r 1891.

Die E ntlassung an den genannten T agen des Schulschlusses hat erst nach vollstän
diger E rledigung des für diese T age vorgeschriebenen U nterrichts zu erfolgen, und nur 
diejenigen ausw ärtigen Schüler, w elche sonst e rst den nächsten T ag  die Eisenbahn be
nützen müssten, um nach H ause zu kommen, können schon um 10 bezw. 11 U hr vor
m ittags vom U nterricht entbunden w erden.

27. Dezember. Dasselbe empfiehlt im A ufträge des H errn  M inisters die sog. Schul
gärten , wie sie im In teresse des U nterrichts in der Botanik in m ehreren grösseren 
S tädten, z. B. in Berlin und Posen schon bestehen. Bezüglich der A nlage nnd Einrich-
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tu iig  eines solchen G artens verw eist die B ehörde auf die A bhandlung des O berlehrers 
Dr. Pfuhl am Marien-Gymnasium zu P o s e n ,  Program m  1889.

1890. 18. Jan u ar. Es is t zur K enntnis des H errn  M inisters gekommen, dass junge
Leute, insbesondere A biturienten von R ealgym nasien, nachdem sie bereits in das akade
mische Studium eingetreten  w aren und sich hierm it der F re iheit des akadem ischen Le
bens erfreut hatten, un ter dem Nachweis einer Entbindung von der Annahme von Uni
versitäts-V orlesungen als G ym nasiasten, bezw. H ospitanten des Gymnasiums aufgenommen 
w orden sind. D erartige  V orgänge erw ecken dem H errn  M inister ernste Bedenken. 
W er bereits einer L ebensstellung angehört hat, welche über die notw endig enge Zucht 
der Schule hinausversetzt, is t zum K lassenbesuch in höheren L ehranstalten  i. a. n icht 
m ehr geeignet. Ausnahmen von dieser R egel können nur un te r vorgängiger ausdrück
licher G utheissung des Provinzial-Schul-Kollegium s stattfinden.

22. Jan u ar. Die immer w iederkehrenden Selbstm orde von Schülern sind eine so 
beklagensw erte Erscheinung, dass es Pflicht der Schulverw altung ist, die traurigen  That- 
sachen nach den zu G rund liegenden U rsachen im Zusam m enhang zu prüfen und nach 
M itteln zu suchen, um die krankhaften D ispositionen des heranw achsenden Schüler
geschlechts thunlichst frühzeitig und vorbeugend zu bekämpfen. D er H err M inister er
achtet es als seine ernste Pflicht, den D irigenten und Lehrern eine strenge Selbstprüfung 
ans H erz zu legen, ob von ihnen die schw ere erziehliche Aufgabe, welche die Schule 
im V erein  m it der Fam ilie an ihren Zöglingen zu lösen hat, insbesondere schwächeren 
Schülern gegenüber immer mit fachm ännischer U m sicht und liebevoller H ingebung er
fü llt wird. — Gewiss em pfängt die Schule nicht wenige K inder, w elche zw ar begabt, 
aber zart und m ehr oder w eniger krankhaft veran lag t sind, auch scheinen die vielfach 
überreizten V erhältnisse in Fam ilie und G esellschaft nicht darnach  angethan, die Aufgabe 
der Schule zu erle ich tern ; gleichw ohl muss dieselbe diese bedenklichen Einw irkungen 
thunlichst einzuschränken und Leib und Seele der Zöglinge dagegen zu stählen und 
w iderstandsfähiger zu machen bestreb t sein. Demnächst empfiehlt der H e rr  Minister, 
jed en  K naben nach seinen körperlichen und sittlichen D ispositionen zu beobachten und 
ihnen eine m öglichst individuelle Behandlung durch alle L ehrer, vor allem  den O rdina
rius und den R elig ionslehrer zu sichern. —  Bei dem in d ieser F rage  nicht selten ver
hängnisvollen V organg  der V ersetzung der Schüler is t pflichtgemäss und w ohlw ollend 
zu verfahren. E iner Ü berraschung der E ltern  oder der Schüler durch unerw artete  
Misserfolge wird durch frühzeitige H inw eisung der ersteren  auf das voraussichtliche E r
gebnis un ter Angabe der G ründe vorgebeugt. L ieg t m angelhafte Begabung, fortgesetzter 
Unfleiss oder hartnäckiger W iderstand gegen die Schulordnung vor, so is t den E ltern  
nachdrücklichst der R a t zu erteilen, den Schüler für einen anderen B eruf zu bestim m en. 
W o dagegen der G rund des Misserfolgs in vorübergehenden körperlichen oder geistigen 
Dispositionen der K naben und Jüng linge  zu suchen ist, da is t es vor allem nötig, dass 
Schule und H aus vertrauensvoll Zusammenwirken, lieblose B ehandlung verm eiden und 
in den Schülern das V ertrauen  zu sich selbst gehoben, das G efühl d er V eran tw ortung  
gestärk t, die W ahl des U m gangs und der Lektüre überw acht, ferner für Leibesübungen 
und Erholung in zw eckm ässiger W eise geso rg t w erde. Endlich ist au f die so überaus 
nachteilig  w irkenden Schülerverbindungen eine unausgesetzte A ufm erksam keit zu ver
wenden.

10. F ebruar. Das K önigliche Provinzial-Schul-Kollegium  sendet A bschrift eines 
M inisterial-E rlasses vom 31. Jan u ar, betreffend den nächste O sterferien in  B erlin für 
L ehrer der alten  Sprachen und der Geschichte un te r sachkundiger Leitung zu veransta l
tenden archäologischen K ursus, zur K enntnisnahm e m it dem V eranlassen, einen hiesigen 
A nstaltslehrer zu dem bezeichneten Zw eck in V orschlag zu bringen.
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III.
Chronik der Anstalt.

Das Schuljahr 1889 /90  w urde am 25. April durch G ottesdienst und einen Schulakt 
eröffnet, w orauf die Prüfung deijenigen neu eintretenden Schüler stattfand, die in eine’ 
höhere K lasse als Sexta aufgenommen w erden wollten, ohne ein A bgangszeugnis von 
einer gleichw ertigen A nstalt beizubringen. Die übrigen neuen Zöglinge w aren an den 
vorangehenden Tagen aufgenommen "worden.

Am 21. Mai und l l .  Septem ber unterzogen der B egierungs- und B aurat H err 
B a l z e r  und der Königl. B aurat H err B o e s e n e r  fast sämtliche Bäume des Gymnasiums 
einer eingehenden Bevision.

Mit B ücksicht darauf, dass kurz vor den Sommerferien gleichzeitig ein O berlehrer 
k rank , ein ordentlicher L ehrer zur Ableistung einer m ilitärischen Ü bung und der Bericht
e rs ta tte r als G escirw orener nach Neisse einberufen war, begannen mit E rlaubnis der 
B ehörde an der hiesigen A nstalt diesmal die Sommerferien schon am 1. Ju li und endeten 
am 1. August.

Am 29. Ju n i ha tte  der U nterzeichnete die F reude, dem H errn  O berlehrer Dr. S t e i n  
das dem selben „in B ücksicht seiner anerkennensw erten Leistungen“ vom H errn  M inister 
der geistlichen pp. A ngelegenheiten unterm 18. Jun i verliehene P a ten t als Professor zu 
überreichen.

.Nachdem der O berlehrer H err K o e n i g  im Laufe der letzten Jah re  öfters auf einen 
oder einige T age e rk ran k t w ar und im Sommer 1886 auf einige W ochen im Anschluss 
an die Som m erferien hatte  beurlaubt w erden müssen, konstatierte  sein hiesiger Arzt im 
Ja n u a r  v. J s . das V orhandensein einer tuberkulösen Dyskrasie. Dem auf diese von 
Spezialärzten in B reslau bestätigte Diagnose gegründeten  U rlaubsgesuche gemäss w urde 
der P a tien t au f sechs M onate beurlaubt. Die schon damals w iederholt lau t gew ordene 
trübe  Ahnung des k ranken  Kollegen, er w'erde das Ende seines U rlaubs wohl nicht 
erleben, erfüllte sich leider schon am 14. Ju li. Über sein Leben sei es gesta tte t, hier 
folgendes m itzuteilen: Tobias Emil K oenig wurde am 13. Novem ber 1840 zu N ordhausen 
geboren. E r  besuchte das Gymnasium zu H eiligenstadt, das er Michaelis 1860 m it dem 
Beifezeugnis verliess. H ierauf widmete er sich auf der U niversität H alle  dem Studium 
der Philologie und bestand ebendaselbst seine Staatsprüfung am 29. Ju li 1865. Sein 
P robe jah r leg te  er von M ichaelis 1865 bis dahin 1866 am Gymnasium zu H eiligenstadt 
ab, w ar dann im W intersem ester 1866|67 an derselben A nstalt und im Som m ersem ester 
1867 am Gymnasium zu Beuthen O.-S. als H ilfslehrer beschäftigt. Am 1. O ktober ej. 
w urde er ebendaselbst zum ordentlichen Lehrer und am 1. April 1875 zum O berlehrer 
am Gymnasium hierselbst ernannt. In  dieser Zeit hat er in den hiesigen Gymnasial- 
P rogram m en zwrei w issenschaftliche A bhandlungen veröffentlicht, nämlich 1876 De nomi- 
nibus propriis, quae sunt apud Plautum  et Terentium  und 1883 Quaestiones P lautinae. 
G ern w iederhole ich schliesslich die W orte, die ihm an seinem T odestage das Lehrer^ 
kollegium  nachrief: „W ährend seiner nahezu 15jährigen W irksam keit am hiesigen
Gymnasium hat er durch sein reiches W issen, seinen regen Eifer und sein bedeutendes 
L ehrgeschick sich die Achtung seiner K ollegen und die Liebe seiner Schüler erw orben. 
Die A nstalt w ird sein A ndenken jederzeit in Ehren halten .“ B. I. P.

Zur Entlassungsprüfung hatten  sich am M ichaelistermine zwei, am O sterterm ine 
neun O berprim aner gem eldet, w elche sämtlich das Zeugnis der Beife am 30. August, 
bez"w. am 6. März, an welchen T agen  die mündliche Prüfung unter dem V orsitze des 
G eheim en Begierungs- und Provinzial-Schulrats H errn  T s c h a c k e r t  stattfand, erh ielten; 
ihre Namen folgen sub IV , 3.

Am 1. Septem ber beteiligten sich die Lehrer und die kath. Schüler des Gymnasiums 
an dem feierlichen Em pfange des anlässlich des 500jährigen Jubiläum s der hiesigen 
P farrk irche erschienenen H errn  Fürstbischofs Dr. K o p p ,  w elcher tags darau f in der 
G ym nasialkapelle dem grössten Teile der Schüler das Sakram ent der hl. F irm ung spendete.
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D er Schulausflug, welchen die Schüler klassenw eise m it ihren L ehrern  nach ver
schiedenen O rten des nahen G ebirges am 5. Septem ber unternahm en, w ar aberm als vom 
W ette r ausserordentlich begünstig t und verlief ohne jed en  Unfall.

Vom 1. Ja n u a r  ab rückten  m it G enehm igung des M inisters der geistlichen pp. 
A ngelegenheiten, bezw. des K öniglichen Provinzial-Sclml-Kollegiums d er O ber-u . Religions- 
L eh rer H e rr  M a l i s k e  und der G ym nasiallehrer H e rr  N e u m a n n  in die zweite, bezw. 
d ritte  O berlehrerstelle  vor, desgleichen die übrigen ordentlichen L ehrer um je  eine 
S telle; in die dadurch freigew ordene letzte S telle  w urde der bisherige Schulam ts-K andidat 
H err Dr. K ü h n a u  berufen. D erselbe te ilt über seinen bisherigen Lebensgang folgendes 
m it:

R i c h a r d  K ü h n a u  is t g eboren  am  10. F e b ru a r  1858 in  B ran itz  bei K ottbus. Seine V o rb ild u n g  
e rh ie lt e r  au f dem  Gym nasium  zu St. E lisabe t zu Breslau, w oselbst e r  am  18. Septem ber 1878 das 
Z eugnis d e r Reife erw arb . E r  bezog da rau f die U niversitä t B reslau und  w idm ete sieb dem  Studium  
d e r klassischen u n d  deutschen Philologie, dem  e r vom  sechsten Sem ester an  die indische Philo logie an 
schloss. In  de r letz te ren  p rom ovierte  e r am  25. M ärz 1885 au f G rund  seiner D issertation: De trish tu b h  
—jag a tica  m etro ru m  Ind ico rum  gente quaestio rh y thm ica  e t h istó rica  zum  D r. phil. u n d  bestand  ' am  
30. Ju li  1886 sein Staatsexam en. Sein P ro b e jah r vo llendete  e r  am  Gym nasium  zu St. M aria-M agdalena 
vom  1. O ktober 1886 bis ebendahin  1887. Z ugleich t r a t  e r  als o rden tliches M itg lied  in  das K önigliche 
pädagogische Sem inar zu B reslau ein u n d  w urde  als solches nach dem  P ro b e jah r dem  Gym nasium  zu 
St. M aria-M agdalena bis 1. O ktober 1888, sodann dem  Johannes-G ym nasium  zu B reslau bis N eujahr 1890 
überw iesen. A n dem selben T erm ine erfo lg te seine A nste llung  am  städ tischen  Gym nasium  in  Patschkau.

Am 8. Ja n u a r  er. lang te  die N achrich t von dem T ags zuvor nachm ittags 4 U hr 
25 Min. erfolgten A bleben Ih re r  M ajestät der K aiserin-W itw e A ugusta an. Die über 
alles Lob erhabenen V erdienste, welche sich die a llgeliebte G rossm utter unseres kaiser
lichen H errn , die treue M utter Sr. M ajestät des verstorbenen K aisers F riedrich , die fast 
60 Ja h re  hindurch erhabene G attin  des grossen Königs und ersten  K aisers W ilhelm, 
die erste K aiserin  des neuen deutschen Reichs, sow ohl allgem ein durch ihr weises 
W alten  bei der A usgleichung von G egensätzen in unserem  grossen, vielgestaltigen 
S taatsw esen, als im besonderen durch die schon längst nicht bloss P reussen und Deutsch
land, sondern auch andere  N ationen, w elche die Ideen der H eim gegangenen ebenfalls 
verw irklicht haben, beglückenden Schöpfungen ihres W ohlthätigkeitssinnes erw orben  hat, 
und die das A ndenken an ihr go ttbegnadetes langes E rdenw allen  als erlauchtes und leuch
tendes V orbild un ter den H ohenzollernfrauen, ja  überhaupt un te r allen Fürstenfrauen, 
die ihre S tellung und W ürde dem allgem einen W ohle opferten, für im m er sichern, 
w urden den Schülern von d er K anzel und vom K atheder zu Gem üte geführt. Sie ruhe 
in Frieden!

Am 11. F eb ru ar rev id ierte  der H err  D om kapitular S o c k e l  den katholischen, am
7. März d er H e rr  G eneralsuperin tendent Dr. E r d  m a n n  den evangelischen R eligions
u n te rrich t.

Am 13. März beehrte der H e rr  R egierungs-P räsident Dr. v o n  B i t t e r  in B egleitung 
des H errn  R egierungsrates v o n  H ü p p e d e n  anlässlich eines Besuchs unserer S tad t 
auch das hiesige Gymnasium und besichtigte die w ichtigsten Räum lichkeiten desselben.

Die patriotischen Fest- und G edenktage w urden auch in  diesem Schuljahre durch 
entsprechende Gesänge, D eklam ationen der jü n g e ren  Schüler, V orträge  der P rim aner 
und durch F estreden  je  eines L eh rers gefeiert.

D er G esundheitszustand der L ehrer und Schüler w ar diesmal, auch abgesehen von 
dem T ode unseres lieben A m tsgenossen O berlehrer K o e n i g ,  kein günstiger, denn fast 
alle L ehrer und ein g rosser T eil der Schüler w ar zeitweise dem U nterrich t entzogen. 
Schwere E rkrankungsfälle  betrafen jedoch  nur einen O berprim aner, einen U n te rte rtian er 
und einen Sextaner.

IV.
Statistische Mitteilungen.

Aus dem  vorigen  Schuljahr verb lieben  d e r A nstalt 144 Schüler, neu  aufgenom m en w u rd en  53, 
so dass also die Gesam tfrequenz 197 be träg t.
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1. Frequenztabelle für das Schuljahr 1889 ¡90.
0  I U I О II U I I  О III и ш |  IV V V I Sa.

1. B estand am 1. F e b ru a r 1889 9 j 16 24 21 20 32 19 23 17 181

2. A bgang bis zum  Schluss des Schulj. 18881 89 7 2 12 6 2 5 2 — 1 37

3 a. Z ugang  durch  V ersetzung zu Ostern 10 9 10 16 21 15 22 15 — 118

3 b. Z ugang du rch  Aufnahm e zu Ostern — 4 2 1 2 4 1 2 29 45

4. F requenz  am  A nfang des Schuljahrs 1889190 12 ¡ 17 17 21 25 24 25 18 30 189

6. Z ugang im  Som m ersem ester — 1 1 1 — 1 1 — — 5

6. A bgang im  Som m ersem ester 2 3 — 1 — 3 1 — 10

7 a. Z ugang du rch  V ersetzung zu Michaelis _ _ — — ' — ___ — —

7 b. Z ugang durch  A ufnahm e zu Michaelis — — — — 2 _ 1 3

8. F requenz  am  A nfang des W intersem esters пг'TT 18 21 27 23 25 18 30 187

9. Z ugang  im  W intersem ester

10. A bgang  im  W intersem ester — ' 1 — — 1 1 — — — 3

11. F requenz  am  1. F e b ru a r  1890 íT 14 18 21 26 22 25 18 30 184

12. D urch sch n ittsa lte r am  1. F e b ru a r  1890 20,3 20,, 19 17,з 16,2 15,9 14 13,9 12,5

2. Religions- und Heimatsverhältnisse der Schüler.
Evang. Kath. Diss. Ju d en E inh . Ausw. Ausl.

1. Am A nfang des Som m ersem esters 21 161 — 6 75 112 1

2. Am A nfang des W intersem esters 18 164 — 5 75 111 1

3. Am 1. F eb ru a r 1890 18 161 — 5 75 .108 1

Das Zeugnis fü r den ein jährigen M ilitärd ienst haben erhalten  Ostern 1889: l á  Schüler, M ichaelis: 
1; davon sind zu einem  prak tischen  B erufe abgegangen O stern: á, M ichaelis: 1.

3. Fortsetzung des Terzeichnisses der hiesigen Abiturienten.
о

Й
s«+-<
ьн

N а ш e о G eburtstag G eburtsort
K on
fes
sion

A ufenthalt

an dem | in der 
G-ymn. 1 Prima

B e r u f

130. K lem ens Michael 16. 2. 1869 Reichenbach i. Schl. kath. 4 %  J* 27, J- Theologie

131. P au l Reske 10. 5. 1869 Kreuzendorf,
Kr. Leofcschütz

n S 'A J- 2*/, J. Bergfach

132. A ugust H anke 7. 12. 1868 Leipe, Kr. MLinsterberg 11 7 J. 2 J. Theologie

133. H erm ann H orag 27. 9. 1869 K ätscher, Kr. Leobsohütz 11 3 J. 2 J. Theologie

134. F ran z  Kiesel 8. 11. 1871 Reichenbach i. Schl. 11 5 J . 2 J . Ju risp rudenz

135. Joseph  Koenig 30. 4. 1872 B euthen 0|S . n 9 J . 2 J. Theologie und 
Philologie

136. P au l K rebs 7. 2. 1871 Landeck,
Kr. Habelsobwerdt 11 , 7 1/, J . 2 J . Medizin

137. O tto Laake 5. 9. 1869 B ä r d o r f ,  
Kr. Miinsterberg

,11 \ j 6 J . .2 J . Theologie und 
Philosophie

138.' Stanislaus Lopaczewski 26. 10. 1866 K urn ik , Kr. Schrimm n 2 7 , J . 2 ff. M edizin

139. K arl Ponsens 24. 8. 1869 Koblenz a. Rh. n 3 J . 2 ff. Theologie

140. M ax Schwab 2. 7. 1870 . M ünsterberg я 6 J. 2 ff. Theologie.

H anke und  Laake .w urden von d e r  m ündlißhen P rü fu n g  befreit.
3
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У.
Vermehrungen der Lehrmittel.

1. Die Bibliothek.
Die B ibliothek en thält 2852 W erke in 4780 B änden und zw ar die L eh rerb ib lio thek  

1433 W erke in 2989 Bänden, die Schülerbibliothek 1419 W erke in 1791 Bänden.
G eschenke gingen ein vom Provinzial-Schul-Kollegium  in B reslau, vom V erein  

deutscher Ingenieure, von der V erlagshandlung W inckelm ann u. Söhne in Berlin, von 
der F reytagschen V erlagshandlung in Leipzig und von H errn  B uchhändler Buchal hier.

Die L e h r e r b i b l i o t h e k  w urde durch folgende W erke verm ehrt: Bursian, J a h re s 
bericht, F o rts . B reslauer philologische A bhandlungen, 4. Bd. H ensell, G riech. 
Ü bungsbuch I. H erodo t erkl. von H . Stein. Cicero de officiis erkl. von 0 .  Heine. 
Cicero de officiis erkl. v. C. F . W. M üller. .R oscher, Ausführliches Lexikon der griech.
u. röm. M ythologie, 15.— 17. L ieferung. Cuno, V orgeschichte Roms, 2. T eil. K ern, 
G rundriss der deutschen Satzlehre. K ern , Die deutsche Satzlehre. K ern, Zur Reform  
des U nterrichts in der deutschen Satzlehre. Kern, Zustand und G egenstand. K ern, 
Zur M ethodik des deutschen U nterrich ts. A rent, Jung-D eutschland. Gross, Deutsche 
D ichterinnen und Schriftstellerinnen in W o rt und Bild, 3 Bde. W eber, V ictor H ugo 
und seine Zeit. Zeitschrift f. d. G.-W ., F o rts . C en tralb latt für die gesam te U n terrich ts
verw altung, F o rts . Zeitschrift fü r  den deutschen U nterricht, F orts . Zeitschrift fü r 
mathem. und naturw . U nterrich t, F o rts . Zeitschrift für französ. Sprache und L itte ra tu r,
11. Bd. M ushacke, Statistisches Jah rbuch  der höheren Schulen D eutschlands, IX . Jah rg an g . 
W iese, Sammlung der V erordnungen und Gesetze für die höheren Schulen in Preussen,
3. Ausgabe v. K übler. V erhandlungen der D irektoren-V ersam m lung in P reussen, X L  Bd. 
H annover 1882. V erhandlungen der D irektoren-V ersam m lung in Preussen, X IV . Bd.
4. Versam m lung in Sachsen 1883. V erhandlungen der 8. D irektoren-V ersam m lung in 
der Provinz Schlesien 1888. R aydt, E in gesunder G eist in einem gesunden K örper. 
Engelhorn, Schulgesundheitspflege. Ohmann, M ineralogisch-chemischer K ursus. Z eitschrift 
des V ereins für G eschichte und A ltertum  Schlesiens, 24. Bd. Codex diplom áticas Silesiae, 
15. Bd. T reitschke, D eutsche Geschichte im 19. Jahrh ., . 4. T eil. Fleckeisen-M asius, 
Neue Jahrbücher für Philologie und P ädagogik , Forts. K lussm ann, System atisches V er
zeichnis der A bhandlungen in den Program m en von 1876— 1885. F estschrift zur F e ie r 
der X X IX . H auptversam m lung des V ereins deutscher Ingenieure am 20. A ugust 1888 
in  Breslau.

Die S c h ü l e r b i b l i o t h e k  w urde durch folgende W erke verm ehrt: Die katholischen 
Missionen, F orts. Bachems Novellen-Sam m lung, 38. u. 39. Bd. F ricke, Schulfeier 
vaterländischer G edenktage. W allace , B en H ur. B runeck , F ritz  O hlsen, K aiser 
W ilhelms Unteroffizier. W ildenbruch, Die Quitzows. Binder, Feldm arschall Pappenheim-. 
B inder, J a n  v. W erth. K autzsch, G esenius’ hebräische Gram m atik, 23. Aufl.

2. Der geographische und historische Apparat.
1. Ferd inand  H irts G eographische B ildertafeln, von Dr. Alwin Oppel und A rnold 

Ludwig, T eil III , Abt. I I  und III . 2. L angls B ilder zur Geschichte. 2. Aufl., Nr. 21, 45,. 
47, 48, 53, 55, 56, 57, 59, 61.

3. Der naturhistorische und physikalische Apparat.
A ngekauft wurden folgende B lütenm odelle von B rendel: Hum ulus lupulus, Phaseolus . 

vulgaris, Ulmus cam pestris, Euphorbia Cyparissias und V io la  trico lor. G eschenkt w urde 
vom O bertertianer Bröer ein D achsschädel.

D er physikalische A pparat w urde durch folgende Ankäufe verm ehrt: 1 E isenlohrs 
A ppara t zur E rk lärung  der Fortpflanzung des Lichts, 1 W heatstones A pparat zur E r
k lärung  der Schallw ellen, 1 Lam brechts Polym eter, 1 geprüfte Stim m gabel.
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4. Der Apparat flir den Turnunterricht.
1. Schriften: E u ler u. E ckler, M onatsschrift etc., 8. Jah rg . 1889. R oth, G rundriss der 

physiologischen Anatomie für Turnlehrer-B ildungsanstalten, Berlin 1885. Zedtler, An
lage und E inrichtung von T urnhallen, Leipzig 1878. L etztere beiden als Geschenk des 
G.-L. Gottschalk.

2. G erä te : Eine Cocosm atratze. Ein P aa r Schaukelringe nebst V orrichtung zur An
bringung eines Schaukelrecks. 26 E isenstäbe. 10 P a a r Eisen-H anteln.

5. Die Musikaliensammlung.
H aberl, Musica sacra, Jah rg an g  X X III. Schmidt, F liegende B lätter für katholische 

K irchenm usik, Jah rg an g  X X V . G ünther und Noack, Liederschatz, IIL  Teil, 30 Exem plare.

6. Der Apparat für den Unterricht im Zeichnen
•wurde in diesem Schuljahr nicht verm ehrt.

VI.
Stiftungen und Unterstützungen von Schülern.

D er W ohllöbliche M agistrat gew ährte im Som m ersem ester 10 ganze und 7 halbe, 
im W intersem ester 9 ganze und 7 halbe Schulgeldbefreiungen.

D er H ochw ürdigste H err Fürstbischof und das H ochw ürdige Dom kapitel zu Breslau 
unterstü tzten  auch in diesem Schuljahr eine Anzahl Schüler durch nam hafte Stipendien. 
(Die Bestimmungen, an welche die V erteilung dieser Stipendien durch die General- 
P ro k u ra to ren  des Domkapitels geknüpft ist, habe ich S. 17 des Jah rgangs 1887 der hie
sigen Schulnachrichten abdrucken lassen.)

Ein treu e r W ohlthäter der A nstalt sendete am 30. April w iederum 50 M zur V er
te ilung  an fleissige und sittliche brave Schüler: es erhielten zwei O berprim aner j e  20, 
ein Q uintaner 10 M.

Aus der „P fa rre r Joseph  Schneiderschen Stiftung“ bekamen an W eihnachten zwei 
O berprim aner je  61 M. Gleichzeitig sendete ein hiesiger H err 50 M, welche an einen 
O bersekundaner und einen Q uartaner zu gleichen Teilen vergeben wurden.

Aus der „Brinschwitzschen Stipendienstiftung“, deren Verm ögen in diesem Ja h re  
unverändert geblieben ist, da diesmal ein Gymnasial - K onzert nicht stattgefunden hat, 
kam  ein Z insenertrag  von 371 M zur V erteilung. Da auch in diesem Jah re  ein P fa rre r 
aus O berschlesien 20 M übersendete mit der Bestimmung, 15 M einem O bersekundaner 
zuzuwenden, so verte ilte  das Lehrerkollegium  376 M, und zw ar so, dass 8 Schüler je  
30 und 8 je  17 M erhielten.

A llen W ohlthätern  des Gymnasiums spricht der Unterzeichnete hierm it den verbind
lichsten D ank aus.

VII.
Mitteilungen an die Schüler und deren Eltern.
OrdLxixing- der Schlixssfeier axn 2 9 . ЛІ; irx.

Um 7.j U hr H ocham t und Tedeum . —  Um 9 U hr Schulakt.
G esang: Hoch th u t euch auf, von Gluck.
D eutsche Rede des A b itu rien ten  K i e s e l :  D er Schule w ähne niem als dich entw achsen,

Sie setzet sich durchs ganze L eben fort.
Gesang: F rüh lingsru f, von Beethoven.
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Französischer V o rtrag  des P rim an ers E n g e l :  Ce que C orneille laissait à désirer.
D eklam ationen des U n tersekundaners W i l d e ,  des U n te rte rtian ers  B ö h m ,  des Sextaners M ü l l e r .  
D eutscher V o rtrag  des P rim aners H a h n :  D ie W urzeln  de r B ildung  sind b itte r , die F rü c h te  süss. 
Gesang: 0  T hal m einer H eim at, von A bt.
Schlussw ort des D irek tors .
Schlussgesang : L eb e t w ohl ! von Schulz.

N ach de r Schlussfeier e rh a lten  die Schüler ih re  Zeugnisse von den O rd inarien  in  den einzelnen Klassen.

ľViiehľiolit iiber «Isis neue Hclmljnliv.
Das neue Schuljahr 1890/91 beginnt Montag den 14, April, an welchem T age 

früh 8 U hr das hl. G eistam t in der K apelle und um 9 U hr in der A ula ein Schulakt, 
dem sämtliche Schüler beizuwohnen haben, stattfindet. H ierauf, um 10 U hr, w erden die 
P rüfungen, über welche d er D irek to r beim Schulak t das N ähere m itteilen w ird, abgehalten.

Neue Schüler w erden am vorangehenden D onnerstag  und Sonnabend von 9— 1 U hr 
vom U nterzeichneten aufgenommen. D ieselben können nur durch ihre Eltern oder 
deren gesetzliche Vertreter angem eldet w erden und haben ein Zeugnis über das A lter 
sowie über den vorher genossenen U nterrich t, über B etragen  und M eiss, und falls der 
Aufzunehmende schon eine höhere L eh ran sta lt besucht hat, ein A bgangszeugnis von dieser 
beizubringen. K inder un ter 12 Jah ren  müssen ausserdem  ein I m p f a t t e s t ,  Schüler 
über 12 Ja h re  ein R e v a c c i n a t i o n s a t t e s t  vorlegen. A usw ärtige dürfen n u r solche 
Pensionen beziehen, zu denen der D irek to r seine Genehm igung e rte ilt hat.

Die bei der Aufnahme in die Sexta darzulegenden K enntnisse sind: G eläufigkeit 
im Lesen deutscher und latein ischer D ruckschrift; eine leserliche und reinliche H and
schrift; F ertigkeit, D iktiertes ohne grobe orthographische F eh ler nachzuschreiben; Sicher
heit in  den 4 G rundrechnungsarten in  ganzen Z ahlen ; B ekanntschaft m it den Geschichten 
des A. und N. T estam ents.

Schüler, welche in eine höhere K lasse als S exta  aufgenommen w erden w ollen, 
müssen entw eder durch das A bgangszeugnis von derjenigen höheren A nstalt, die sie bisher 
besucht haben, oder durch eine von ihnen abzulegende Prüfung, w elche am T age der 
Eröffnung des Schuljahrs, M ontag den 14. April, von 10 U hr ab vorgenom m en wird, 
ihre Reife für die betreffende K lasse nach weisen.

An Inskriptionsgebühren h a t je d e r  neu aufzunehmende Schüler 3 M ark an  die hiesige 
Kämmerei-Kasse im Rathause zu entrichten. E bendaselbst is t auch das Schulgeld, welches 
für die Einheimischen 80, für die Auswärtigen 90 Mark pro J a h r  beträg t, in  v ierte ljähr
lichen R aten , also à 20, bezw. 221 M ark, pränum erando zu zahlen.

Abmeldungen haben 4 W ochen vo r dem beabsichtigten A bgange seitens des Y aters 
oder des gesetzlichen V ertre te rs  desselben zu erfolgen, und zw ar mit Angabe des 
Berufs, dem sich der abgehende Schüler widmen w ill, bezw. un ter Bezeichnung der 
A nstalt, die e r besuchen soll.

Æ & r .  A t i a m ,


