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I. L ehr-V erfassung .
1. Uebersicht Uber die einzelnen Lehrgegenstände und die für jeden von ihnen bestimmte

wöchentliche Stundenzahl.
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a í b

O li
a

O H
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2 freiw illig
4 Chorgesang durch alle Klassen
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1ВГ

30

16
_8

493

>) seit M ichae lis  in IV , U III,  O II I :  8 Stunden. 2) seit M ichae lis  in UH I, O H I: 2, in  O il,  I :  3 Stunden.
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2. Verteilung der Lehrgegenstände

Namen der Lehrer Irdinarius 01 U I O l la O l lb U l l a U H b

1. Smo l ka ,  Direktor 01 7 Latein 2 Horaz 
2 Homer

2. Professor B a r a n e k 1) U I

4 G riech .
5 Latein

1 Pol|n isch

3 T u rjile n

3. Professor Dr. D e v e n t e r U l l a
7 Latein 
3 Franz.2 Eng jlisch 2 Eng isch

4. Professor Dr. K r a u s e 2) V b

----------- 1

5. Professor R e i s k y

O l i l a

4 Math.
2 P hysik

4 Math.
2 P hys ik

4 Ma|them. 3 Math.
2 Phy sik

6. Professor N i e t s c h e 2) 6 G riech.

7. Professor Dr. W a m b e г a w e g e n

8 B a l d r i c h ,  Oberlehrer I V  b 3 Gesch. 3 Gesch.
3 Gesch. 
u. E rdk.

9. Dr. W a l l e r ,  Oberlehrer w e g e n

10. T i f f e ,  Oberlehrer U l i la 3 Deutsch

11. Pa l e t t a ,  Oberlehrer O l l b
7 Latein 
6 G riech

12. Me i e r ,  Oberlehrer V ia
3 Deutsch 
6 G riech.

13. Sc hu b e r t ,  Oberlehrer U H b 3 Franz.
3 Deutsch 
3 Franz.

3 Franz.
3 F rar zösisch 3 Tu r'nen

14. Peter ,  Ober- u. Religionslehrer ì lig io n2 Rei 
2 H ebri

і g io n k a th  
і  isch

2 Rt 
2 He

lig io n
bräisch

2 Re

15. K l i n g e ,  Oberlehrer и ш ь
1

7 La te in

*) Im  Som m er: U I 5 La t., 6 G riech .; O lla  3 D eutsch , je  3 Turnen  in  I— O II und O HI und  2 St. Poln isch. 

2) seit N eu jahr beurlaubt.

im Winterhalbjahre 1901/1902.

5

O l i l a O l l l b U H I a U l l l b  IV a
і

IV b V a V b V ia V Ib Summa
1

-----------
n

8 Latein

—------------

221 Po nisch

2 Franz. 2 Franz. 2 Franz. 20

2 N aturb 2 N atu rb. 8 Latein 
2 N atu rb 2 N atu rb 2 N atu rb 2 N atu rb 20

21

2 Deutsch 
8 Latein 
6 G riech. 22

K r a n k h e i t  b e u r l a u b t .

3 Deutsch 
8 Latein 
2 Gesch.

22

K r a n k h e i t  b e u r l a u b t .

2 Deutsch 
8 Latein 3 Turnen 3 Turnen 2 Erdk. 2 Erdk. 23

6 G riech. 4 Franz. 23

4 Deutsch 
8 La te in  
2 Erdk.

23

3 T uri nen 21

2 Re ig io n 2 Relig . 3 Re lig . 212 Re ig io n 2 Re ig ion

2 Deutsch 
? Late in  
2 Franz.

4 Franz.
23
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Namen der Lehrer Ordinarius 01 U I O lla O llb U lla u m

16. Süsse,  Oberlehrer
....... ....... -----------

2 P hysik

17. Y o l k m e r ,  Oberlehrer IVa 6 G riech.

------------

18. Dr. W a h n e r ,  Oberlehrer O llb• 3 Deutsch
7 Late in  
6 G riech.

19. Dr. Mo l ke ,  Oberlehrer 0 I l lb 1) 4 Math. 
2 Phys.

20.

21.

Dr. No I te,  Oberlehrer erteilt seit Neujahr den Unterricht des

Dr. Reh,  wiss Hilfslehrer VIb
----------- -----------

3 Deutsch

1
3 Gesch.

22.

23.

Dr. Н еп иe, Probekandidat Va 3 Ge schichte

Dr. Fox ,  Probekandidat 3 Deutsch

24. Dr. Gus i nde ,  Seminarkandidat erteilt seit Anfang Dezember den Unterricht

25.

26.

D o k u p i ł ,  Zeichenlehrer
1 1 !

j 2 Z e ich jnen

1

H a l a m a ,  Lehrer am Gymnasium i j 1 4 Sin

I m  N e b e n a m t e

27.
Pfarrvikar L i n s i n g e n ,  

evangelischer Religionslehrer

' ¡ 1 ! !

2 Re ligion 2 Re

28.
Kaplan H a i d u k ,  

katholischer Religionslehrer

29.
Rabbiner Dr. M ü n z ,  

jüdischer Religionslehrer 1 Re ligion

30.

— -------------------w -----------
Sal omon,  

jüdischer Religionslehrer

i)  Das O rd in a ria t verw alte te  im  Som m er der wiss. H ilfs leh re r D r. T h i e l  und erte ilte  in O H Ib  2 St. Deutsch, 
7 St. La te in  und in O H Ia , O H ib , U H la , U H Ib  je  3 St. G eschichte und Erdkunde.

7

0  IH a O H ib U I IT a и ш ь IV a IV b Y a Y b  V ia Y lb Summa

3 Math.
2 P hys ik

3 M ath.
2 Naturb. 4 M ath. 4 Rechn. 4 Rechn. 24

6 G riech. 3D eu tsch 
8 Latein

-----------
23

6 Griech.

4 M ath. 4 Rechn.

22

3 M ath.
2 P hysik

3 M ath,
2 Naturb. 24

Professor Dr K r a us e ,  dazu  2 Stunden Homer in  U H b .

3 T u r
___
nen

4 Deutsch 
8 Latein 
2 Erdk.

23

3 Gesch. 
u. Erdk.

4 Gesch. 
u. E rdk.

3 Deutsch 
8 Latein

3 Deutsch

--------------- -----------
21

2 Deutsch 
3Gesch. 

u. Erdk.

3 Gesch. 
u. Erdk.

3 Gesch. 
u. Erdk. 2 Erdk. 19

des Professor N i e t s c h e  ausser 2 Stunden Homer in U H b .

2 Zeichn. 2 Zeichn. 2 Zeichn. 2 Zeichn. 2 Zeichn. 2 Zeichn. 2 Zeichn.
3 Turnen 2 Zeichn. 3 Turnen 24

. • і
2 Schre ib . 

2 Sin
2 Schreib, 
gen
3 Turnen

2 Schreib.
2 Sin 

4 Rechn.

2 Schreib, 
gen
3 Turnen

28
gen і і і і

1 1 2 S ch re iben

b e s c h ä f t i g t e  L e h r e r .

1 1 1 1
2 Re 3 Re lig io n 11lig io n 2 Re lig io n lig io n

2 Relig . 3 Relig. 5

2 Re lig io n 3

2 Re lig io n •
2
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3. Uebersicht über die während des Schuljahres 1901/02 behandelten Lehrgegenstände.

O ber-  Pr ima.
Ordinarius: D e r  D i r e k t o r .

1. R e l i g i o n :  a) katholische: komb. m it UL Besondere Glaubenslehre. Wiederholungen aus allen
Gebieten m it besonderer Berücksichtigung der Sittenlehre. Peter .  — b) evangelische: komb. 
mit U I und OIL Die Apostelgeschichte des St. Lucas; ausgewählte Episteln des N. T. Wiederholung
des Katechismus und der Sprüche. L in  s ingen.

2. De u t sc h :  Goethes Tasso, Shakespeares Coriolan, Gedankenlyrik von Goethe und Schiller, Proben 
aus neueren Dichtern. Lebensbilder von Goethe, Schiller, den Romantikern und neueren Dichtern 
nach Buschmann II. Schillers Aufsätze: Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegen
ständen und: Ueber die tragische Kunst neben ausgewählten Stücken aus Lessing’s Hamburgischer 
Dramaturgie: Vorträge im Anschluss an Gelesenes. Das Wichtigste aus der empirischen Psychologie. 
Wah n e r.

A  u f s a t z -  T h  e m a t a: 1) W elche Bande fesseln vo rn eh m lich  den Menschen an sein V a te rland?
2) Das V erh ä ltn is  des M enschen z u r G o tthe it in  Goethes G edichten „P rom e th eu s“ , „G renzen der
M enschhe it“  und „D as G ö ttlich e “ . 3) D er r ich tig e  W eg z u r S elbsterkenntn is. (Nach Goethes „T o rqu a to  
Tasso“  II, 3). 4) D ie  Lebensauffassungen der e inzelnen Personen in Goethes Tasso. (Klassenaufsatz.)
5) N a tu rb ilde r und K u ltu rs tu fen  in  S chille rs  „S paz ie rgang“ . 6) G edächtnis und Phantasie. 7) D a9 
Haben und das Heissen sind nu r des Lebens Schein, w ills t du w ahrha ftig  leben, so m usst du etwas sein. 
(Klassenaufsatz.)

P r ü f u n g s a u f s a t z :  W esen und R ich tungen der deutschen R om an tik .
8. L a t e i n :  Lektüre 5 Std. Tac. Ann. IL  I I I .  (mit Ausw.) Cic. pro Sestio; de off. I. mit Ausw. 

Hör. od. IH . IV . und ausgewählte Epoden, Satiren und Episteln. Priv.: Liv X X II. Ableitung 
notwendiger stilistischer Regeln und synonymischer Begriffe. — Alle 14 Tage Uebersetzungen 
ins Lateinische, daneben 4 Uebersetzungen ins Deutsche in der Klasse. Grammatische und 
stilistische Wiederholungen. 2 Std. Smolka.

4. G r i e c h i s c h :  Thucyd. I. mit Ausw., Plato Apologie und Demosth. Ol. II. und Phil II. Sophokles 
Antigone. Extemporieren und Privatlektüre. Gelegentliche grammatische Wiederholungen. Klassen
übersetzungen ins Deutsche alle 4 Wochen. — Hom. Jl. I —XVI .  mit Auslassungen. Vo l kmer .

5. F r a n z ö s i s c h :  Verne, Tour du monde; Lanfrey, Campagne, 1806/7. Gelegentliche zusammen
fassende Wiederholungen nebst mündlichen Uebersetzungen ins Französische. Alle 14 Tage eine 
Uebersetzung ins Deutsche. Uebungen im Sprechen in jeder Stunde. Schuber t .

6. E n g l i s c h :  Lese-, Schreib- und Sprechübungen. Washington Jrving, Sketch-Book; Sheridan, 
The Rivals. Deven t e r .

7. Heb  r ä i s c h  : Schwaches Verbum, das Nomen, die wichtigsten Regeln der Syntax nach der Grammatik 
von Strack. Peter .

8. P o l n i s c h :  (wahlfrei). Fortsetzung und Erweiterung der Uebungen des ersten Kursus und Uebungen 
nach den Elementarbüchern von Woliński und Kasiński. Ba r anek .

9. G e s c h i c h t e  und  E r d k u n d e :  Allgemeine, besonders deutsche und brandenburgisch-preussische 
Geschichte von 1648— 1888. Wiederholungen aus dem Gesamtgebiete der Geschichte und ^Erdkunde. 
Pütz, Grundriss für obere Klassen. НІ. В a id  r ieh.

10. M a t h e m a t i k :  Wiederholungen aus der Arithmetik; Grundlehren der Kombinatorik; die imaginären 
Grössen und das Moivresche Theorem nebst Anwendungen; der binomische Lehrsatz für ganze
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positive Exponenten. Beendigung der Stereometrie. Grundlehren von den Kegelschnitten. Kon
struktionsaufgaben. Monatlich eine Arbeit. Kambly, Lehrbuch und Bardey, Aufgabensammlung. 
R e i s к y.

A ufgaben fü r die Reifeprüfung zu Ostern 1902: 1) Von einem D re ieck kennt man eine Seite, die 
Höhe auf ih r  und das V erhä ltn is  der zu ih r  gehörenden M itte llin ie  und einer der beiden anderen Seiten; 
es soll gezeichnet werden. 2) Aus einem geraden C y lind e r sind zwei H a lbkuge ln  herausgeschnitten, 
deren G rundflächen bezüg lich  die des C y linde rs  sind, und die beiden H a lbkuge ln  sollen sich von aussen 
berühren. Der ü b rig  gebliebene K ö rp e r soll durch eine um den B erührungspunkt beschriebene K uge l
fläche so ge te ilt werden, dass das inne rha lb  der le tzteren fallende S tück '■% des ganzen Körpers ist. 
W ie gross muss der Radius der K ugeifläche sein? 3) Von einem Boote aus wurde der H öhenw inke l 
f  =  32° 54' 36" einer an dem Ufer eines Flusses stehenden Säule A D  und der von den R ich tungslin ien  
nach der Spitze A  der Säule und einer kle inen Insel С gebilde te W inke l ß  =  47° 25' 18" gemessen. 
A ls  man an der Säule vo rü be r die gerade Strecke а =  150 m bis zur Insel с gefahren war, fand man 
den von der R ich tungs lin ie  A C  m it a gebilde ten W inke l у  — 18" 16' 45". W ie hoch is t die Säule? 
4) Ein e lek trische r S trom  von 10 V o lt Spannung is t um 0,5 A m p. s tärker als ein anderer S trom , dessen 
Spannung 3 V o lt be trägt. V erm ehrt man den G esam tw iderstand eines jeden Stromes um 1 Ohm, so 
ste ig t die D ifferenz der S trom stärken auf 0,8 A m p. W ie gross is t der W iderstand bei jedem  S trom e?

11. Phy s i k :  Optik und mathematische Erdkunde Lehrbuch von Trappe. Reisky .

Unter - Prima.
Ordinarius: Professor B a r a n e k .

1. R e l i g i o n :  S. 01.
2. Deu tsch :  Lebensbilder aus der deutschen Litteraturgeschichte vom Beginn des 16. bis zum Endo 

des 18. Jahrhunderts mit Proben von einzelnen Dichtern, namentlich Oden von Klopstock, Lessings 
Laokoon, Hamburgische Dramaturgie (mit Auswahl) und Emilia Galotti, Schillers Braut von Messina 
und Goethes Iphigenie. Freie Vorträge der Schüler über Lohen und Werke der Dichter. Dis
positionsübungen. Schuber t .

Folgende Them ata wurden bearbe ite t: 1) Ich schätze den, der tap fer is t und grad. 2) W elche 
Um stände in Schille rs  M aria S tuart erregen besonders in uns die Gefühle der F u rch t und des M itle ids?
3) Aus welchen Gründen erscheint nach Lessing der Sophokle ische P h ilok te t tro tz  seiner lauten K lagen 
n ich t ve räch tlich , sondern in  hohem  Grade bem itle idensw ert?  4) Die D ars te llung des kö rp e rlich  Schönen 
und des Hässlichen in der D ich tku n s t (K lassenarbe it). 5) V ie les G ewaltige lebt, und n ich ts is t gew a ltige r 
als der M ensch. 6) W ie hat sich in der B raut von Messina das W o rt des C hors: „N o ch  niem and entfloh 
dem verhängten G esch ick; und w er sich verm isst, es k lü g lic h  zu wenden, der muss es selber erbauend 
vo llenden“ , e rfü llt?  7) V e rg le ichende C harak te ris tik  zw ischen Orest und Pylades. 8) K lassenarbeit.

3. L a t e i n :  Einige Briefe Ciceros und in Verrem II. Tacit. Germania, Annal. I, Horaz. Od. I. II., 
einige Epoden Privatlektüre aus Livius I — X. Grammatische Wiederholungen und Uebersetzungen 
aus dem Deutschen. Alle 14 Tage ein Extemporale oder ein Exercitium; 4 Uebersetzungen ins 
Deutsche in der Klasse. Kleine Grammatik von Schulz, Uebersetzungsbuch von Hemmerling 
Baranek .  — Horaz 2 Std. Smolka.

4. Griechisch: Plato, Apologie; Demosth. Phil. I. Sophocles, Oedipus rex; Нот. Л. I —XV т .  Ausw. 
Gelegentlich grammatische Wiederholungen; alle 2 Wochen eine Uebersetzung aus dem Griechischen 
oder ins Griechische als Klassenarbeit. Baranek .  — Homer 2 Std. Smolka.

5 F r a n z ö s i s c h :  Molière, l ’Avare. Histoire de la re'vol. française. Gelegentlich grammatische
Wiederholungen, Sprechübungen in jeder Stunde, alle 14 Tage eine Uebersetzung aus dem Fran
zösischen. Schuber t .

6. E n g l i s c h :  (wahlfrei). S. 01.
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7. H e b r ä i s c h :  (wahlfrei). S. 01.
8. P o l n i s c h :  (wahlfrei). S. 01.
9. Ges c h i c h t e  und  E r d k u n d e :  Vom Untergange des weströmischen Reiches bis 1648. Wieder

holungen aus der alten Geschichte und der Erdkunde. Pütz, Grundriss für obere Klassen, II. 
В a l d r ich .

10. M a t h e m a t i k :  Wiederholung des arithmetischen Pensums der vorhergehenden Klassen an Uebungs- 
aufgaben; Arithmet. Reihen erster Ordnung und geom. Reihen; Zinseszins- und Rentenrechnung. 
Gleichungen höheren Grades, die sich auf quadratische zurückführen lassen. Stereometrie und 
deren Anwendung auf die mathematische Erd- und Himmelskunde. Konstructionsaufgaben. 
Monatlich eine schriftliche Arbeit. Re is к y.

11. P h y s i k :  Mechanik mit Anwendungen auf Wärmelehre, Wellenlehre, Akustik. Re i sky .

O ber-S ekunda .
Ordinarius von A : Oberlehrer W a h n e r ,  B: Oberlehrer Pa l e t t a .

1. R e l i g i o n :  a) katholische: Die Kirchengeschichte nach Koenig, Lehrbuch II. Peter .  —
b) evangelisch: S. 01.

2. D e u t s c h :  Einführung in das Nibelungenlied unter Veranschaulichung durch Proben aus dem 
Urtexte. Die germanischen Sagenkreise, höfische Epik und Lyrik. Einzelne sprachgeschichtliche 
Belehrungen. Uebersicht über die Dichtungsarten. Klassenlektüre: Egmont, Götz und Wallenstein, 
Privatlektüre: Gudrun, Maria Stuart und ausgewählte Abschnitte aus Schillers Geschichte des 
Abfalls der Niederlande und des dreissigjährigen Krieges. Freie Vorträge der Schüler, Auswendig
lernen und Vortragen von Dichterstellen. Gliederungsübungen.

T h e m a t a  d e r  A u f s ä t z e :
In  A :  1) M inna von Barnhelm , das erste grosse nationale D ram a der deutschen L itte ra tu r. 2) W ie sind
in  den ersten beiden Aufzügen von Götz von B erlich ingen  die Charaktere gezeichnet? 3) D ie H and lung  
im  v ie rten  A ufzuge des G oethe’schen Götz. 4) Was verdankt D eutschland den H ohenzo lle rn? 5) W ie 
sch ilde rt das N ibe lungen lied  K rie m h ild , Hagen und R üd iger als M uster der T reue? Klassenarbeit.
6) D er M ensch is t die Krone der Schöpfung, wozu is t er also ve rp flich te t?  7) W elche äusseren U m 
stände und welche Charaktere igenschaften Egm onts führen seinen U n te rgang herbe i? 8) W odu rch  w ird 
E lisabeth bewogen, das Todesurte il zu un te rschre iben?

In B : 1) Inw iefern b ilden die ersten dre i Gesänge des N ibe lungenliedes die Exposition  des Ganzen?
2) Aus welchen Gründen w eist die Regentin M argarete von Parma die ih r  von M acch iave il gegebenen 
Ratschläge behufs U n te rd rü ckung  des drohenden A u fru h rs  zu rü ck?  (Egm. 1. 2.) 3) W elche Bedeutung 
hat das e inm a lige A u ftre ten  O raniens fü r das V erständn is der ,,Egm ont“ -T ragöd ie?  4) D er F reundschafts
bund zw ischen Ferdinand und Egm ont. (Egm . V .) Klassenaufsatz. 5. Veranlassung, V erlau f und Folgen 
der H auptm annschaft Götzens im  Bauernaufstande. (G ötz IV  und V.) 6) W odurch gestaltet sich M arias 
Lage so un g lück lich , dass uns ih r  U n te rgang als s icher erscheinen muss? (M. St. III. und IV .) 7) U ng lück 
selber taug t n ich t v ie l, doch es hat d re i gute K in d e r: K ra ft, E rfahrung , M itge füh l, 8) Klassenaufsatz.

In A :  B a r a n e k ,  seit M ichae lis R e h ;  i n B:  T i f f e .
3. Latein:  Lektüre: Livius XX.I.L. Cie. de imp. Cn. Pomp. Sali bell. Ing. mit Ausw. Verg. Aen. 

V I I—X I I  mit Auswahl. Extemporieren aus Livius. Wiederholung der Tempus- und Moduslehre, 
das Wichtigste über die Pronomina. Alle 14 Tage ein Extemporale oder ein Exeroitium, 4 schrift
liche Klassenübersetzungen aus dem Lateinischen. In  A: Wa h ne r ,  in B: Palet ta,

4. G r i e c h i s c h :  Lektüre: Herod., V III. mit Ausw. Xen. Mem. 1. mit Auswahl. Uebungen im Extem
porieren aus Xen. Hellen. Horn. Od. X —X X  mit Auswahl. Wiederholung und Ergänzung der
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Grammatik, besonders der Abschnitte über Tempora und Modi. Alle 2 Wochen eine schriftliche 
Klassenübersetzung aus dem Griechischen oder ins Griechische. Schulgrammatik von Gerth. 
In  A: Wahner ,  in B: Pal e t ta .

5. F r anzös i sch :  Daudet, Tartarin de Tarascón; D ’Hórisson, Journal d’un officier etc. Gelegentliche 
grammatische Wiederholungen, Sprechübungen in jeder Stunde, alle 14 Tage eine schriftliche 
Klassenübersetzung ins Französische. Schuber t .

6. E n g l i s c h :  (wahlfrei). Grundzüge der Grammatik. Lese-, Schreib- und Sprechübungen nach Plate, 
Lehrgang I. Monatlich zwei schriftliche Arbeiten. Deven t e r .

7. H e b r ä i s c h :  (wahlfrei). Schrift- und Lautlehre, Formenlehre bis zum schwachen Yerbum aus
schliesslich. Peter .

8. P o l n i s c h :  S. 01.
9. Ges c h i c h t e  und  E r d k u n d e :  Hauptereignisse der griechischen Geschichte bis zum Tode 

Alexanders d. Gr. und der römischen Geschichte bis zum Untergange des weströmischen Kaiser
tums. Wiederholungen aus der Erdkunde. Pütz, Grundriss für obere Klassen, I. Dr. Reh im 
Sommer, Dr. Henze  im Winter.

10. M a t h e m a t i k :  Wiederholung der Potenzen, Wurzeln, Logarithmen; Gleichungen, besonders 
quadratische mit mehreren Unbekannten; einiges über harmonische Funkte und Strahlen und über 
Transversalen; Konstruktionsaufgaben. Goniometrie, einfache Berechnung von Dreiecken. Monatlich 
eine schriftliche Arbeit. Re i sky .

11. P h y s i k :  Von der Wärme, dem Magnetismus und der Elektrizität, insbesondere Galvanismus. 
Re i sky .

U nte r-  Sekunda.
Ordinarius in A : Professor D e v e n t e r ,  in B: Oberlehrer Schuber t .

1. R e l i g i o n :  a) katholische: Allgemeine Glaubenslehre. Peter,  b) evangelische: Geschichte der
Prophetie im A. Bunde Erklärung des Evangeliums St. Matth. — IV. und Y. Hauptstück. 
L in  s ingen.

2. Deu t s c h :  Praktische Anleitung zur Anfertigung von Aufsätzen, insbesondere Hebungen im Auf
finden und Ordnen des Stoffes. Goethes Hermann und Dorothea, Schillers Jungfrau von Orleans. 
Dichtung der Befreiuungskriege, Gedichte und Prosastücke aus Buschmann, deutsches Lesebuch,
2. Abt. Frei gesprochene Berichte über Gelesenes. In A: Me i e r ,  in B: im Sommer Reh,  im 
Winter Fox.

T h e m a t a  d e r  A u f s ä t z e :  In A :  1) Aussaat und Ernte, ein B ild  des m enschlichen Lebens. 
2) Inw iew e it beruh t der Z w iespa lt zw ischen dem Löw e nw irt und seinem Sohne auf der Versch iedenhe it 
des Charakters be ider? 3) D oro thea (Lebensgeschichte), K lassenarbeit. 4) N o t en tw icke lt K raft. (N ach
zuweisen aus der W iedergeburt des preussischen Staates.) 5) D ie Lage der Stadt G le iw itz . 6) Welche 
Em pfindungen beseelten die D ich te r der F re ihe itskriege?  K lassenarbeit. 7) W ie kann sich der S tädter 
an der Schönheit der N a tu r erfreuen? 8) Labor non onus, sed benefic ium . 9) P rüfungsarbeit.

In B : 1) Geld is t ein gu te r D iener, aber ein böser H err. 2) W ie verhalten sich in dem Epos 
Herm ann und D orothea die Personen des ersten Gesanges zu dem U nglücke der Vertriebenen? 3) W elches 
sind die Folgen der Begegnung von Herm ann und D orothea? 4) Das Städtchen in Goethes Herm ann 
und D orothea. (Klassenaufsatz.) 5) D ie W ünsche verhü llen  uns selbst das G ewünschte; die Gaben 
kom m en von oben herab in ih ren eignen Gestalten. (Nachgewiesen an Herm anns V a te r). 6) D ie Lage 
Frankre ichs v o r dem A uftre ten  der Jungfrau von Orleans. 7) Johanna, Isabeau und Agnes Sorel, 
8) Inha lt des 7. A u ftr itte s  im  3. A ufzuge der Jungfrau von Orleans. 9) Klassenaufsatz.



12

3. L a t e i n :  Lektüre: Liv. X X L  m it Ausw., Cic. pro Deiotaro, pro Ligario Verg. Aen. A usw. aus
Buch I —IV . 100 Verse auswendig gelernt. Grammatische Wiederholungen und Ergänzungen, 
Uebersetzung aus dem Uebungsbuche von Ostermann IV . Alle 8 Tage ein Extemporale oder 
Exercitium, á Klassenübersetzungen aus dem Lateinischen. In A: D e v e n t e r ,  in B: K l i nge .

4 G r i e c h i s c h :  Lektüre: Xen. Anab. LII IV. und Hellen I. II. mit Ausw., Horn. Od. I, VH— IX
mit Auslassungen. Wiederholung der Formenlehre, die Syntax des Nomens, die wichtigsten Regeln 
aus der Tempus- und Moduslehre. Alle 14 Tage ein Extemporale oder ein Exercitium, zuweilen 
eine Klassenübersetzung aus dem Griechischen. In A: Me i e r ,  in B: Nie t sche.

5. F r a n zö s i s c h :  Leitritz, Pariset  ses environs. Ploetz. Ausg. B; Conjunktiv, Infinitiv, Participium, 
Artikel, Adjektiv, Adverb, Casusrektion und Präposition Gedichte, schriftliche und mündliche 
Uebersetzungen ins Französische, Diktate, Sprechübungen. In A: De ve n t e r ,  in B: Schuber t ,

6. Po l n i s c h :  (wahlfrei). S. IA.
7. Ges c h i c h t e  und  E r d k u n d e :  Deutsche und preussische Geschichte vom Regierungsantritte 

Friedrich des Grossen bis zur Gegenwart. Wiederholung der Erdkunde von Europa nach dem 
Hilfsbuche von Nieberding, Kartenskizzen. Mathematische Erdkunde. In A : B a l d r i c h ,  in B: Reh.

8. M a t h e m a t i k :  Einfache quadratische Gleichungen mit einer Unbekannten Potenzen. Wurzeln 
und Logarithmen; Hebungen im Rechnen mit Logarithmen. Aehnlichkeitslehre. Proportionalität 
gerader Linien am Kreise, stetige Teilung- Regelmässige Vielecke, Kreisumfang und Kreisinhalt. 
Konstruktionsaufgaben. Monatlich eine Klassen- oder Hausarbeit. In A: R e i s k y ,  in B: Mo l ke .

9. P h y s i k :  Vorbereitender Lehrgang: S. S. Chemie und Mineralogie. Kenntnis der einfachsten 
chemischen Erscheinungen. Die wichtigsten Kristallformen und die physikalischen und chemischen 
Eigenschaften der hauptsächlichsten Mineralien. W. S. Magnetismus und Electricität. In A : Süsse, 
in B: Molke.

O b e r -T  erba.
Ordinarius in A : Professor N i e t s c h e ,  in B: wissenschaftl. H ilfslehrer T h i e l ,  

seit M ich.: Oberlehrer Mo lke .

1. R e l i g i o n :  a) katholische: Besondere Glaubenslehre vom heiligen Busssakramente an. Die 
katholische Sittenlehre. Kirchengeschichte IV. und V. Periode nach Koenig, Handbuch für mittlere 
Klassen. Peter ,  — b) evangelische. S. UII.

2. D e u t s c h :  Lesen und Erklären prosaischer und poetischer, epischer und lyrischer Lesestücke. 
Belehrungen aus der Poetik und Rhetorik. Vierwöchentliche Aufsätze. Auswendiglernen von 
Gedichten. In A: N i e t s c h e ,  in B: T h i e l ,  seit Michaelis Fox.

3. L a t e i n :  Wiederholung und Ergänzung der Tempus- und Moduslehre, Abschluss der Verbalsyntax 
in ihren Hauptregeln. Uebersetzung der entsprechenden Stücke aus Ostermann IV . Wöchentlich 
ein Extemporale oder Exercitium. Lektüre: Caes. bell. Gall. I. I I I .  Ovid. Metam. Auswahl aus 
verschiedenen Büchern. In A: N i e t sc he ,  in B: T h i e l ,  seit Michaelis Baranek.

4. G r i e c h i s c h :  Wiederholung der Verba liquida, die Verba in /лі und die wichtigsten unregel
mässigen Verba des attischen Dialektes. Gedächtnismässige Einprägung der Präpositionen. Induktive 
Ableitung der Hauptregeln der Syntax aus dem Lesestoffe. Mündliche und schriftliche Ueber
setzungen aus Wesener II. Auswendiglernen von Wörtern aus der Lektüre. Alle 14 Tage ein 
Extemporale oder Exercitium. Lektüre: Xen. Anab. I  und I I  (teilweise). Anleitung zur Vor
bereitung. In A: N i e t s c h e ,  in B:  Palet ta .
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5. F r a n zö s i s c h :  Unregelmässige Verben, avoir und ótre, Wortstellung: Tempora, Indikativ und 
Konjunktiv im Anschlüsse an Mustersätze. Gedichte. Choix de Contes et de Re'cits. Schriftliche 
und mündliche Uebersetzungen ins Französische, Diktate. Deve n t e r .

6. P o l n i s c h :  Einfachste Sprach- und Uebersetzungsübungen. Handbücher von K a s i ń s k i  und 
W o l i ń s k i .  Baranek .

7. G e s c h i c h t e  und  E r d k u n d e :  Deutsche Geschichte vom Ausgange dos Mittelalters bis zum 
Regierungsantritt Friedrichs des Grossen, insbesondere brandenburgisch-preussische Geschichte. 
Wiederholung der Erdkunde Deutschlands. Kartenskizzen. T h i e l ,  seit Michaelis Fox.

8. M a t h e m a t i k :  Gleichungen ersten Grades mit einer oder zwei Unbekannten; Anwendungen. 
Potenzen mit ganzen positiven Exponenten. Kreislohre, zweiter Teil Flächengleichheit und 
Flächenberechnung gradliniger Figuren. Anfang der Aehnlichkeitslehre. Konstruktionsaufgaben. 
Monatlich eine Klassen- oder Hausarbeit. In A: Süsse,  in B: Molke.

9. N a t u r l e h r e :  Der Mensch und seine Organe nebst Unterweisungen aus der Gesundheitslehre. 
Mechanik der festen, flüssigen und luftförmigen Körper. Wärmelehre. In A : Süsse,  in B: Mol ke .

10. Z e i c h ne n :  Zeichnen nach Naturformen und Gebrauchsgegenständen, mit Wiedergabe von Licht 
und Schatten. Farbentreffübungen. D o k u p i ł .

U n te r -T e r t ia .
In A: Oberlehrer T i î î e ,  in B: Oberlehrer K l i n g e .

1. R e l i g i o n :  a) katholische: Die göttliche Offenbarung. Besondere Glaubenslehre bis zum heiligen
Busssakrament ausschliesslich Kirchengeschichte I. Teil. Peter .  — b) evangelische: Geschichte 
des Reiches Gottes im A. Bunde. I I I .  llauptstück. 4 Kirchenlieder. L i n s i n g e n .

2 De u t sc h :  Lesen und Erklärung poetischer und prosaischer Lesestücke, hauptsächlich Schillerscher 
und Uhlandscher Balladen. Auswendiglernen und Vortragen von Gedichten. Grammatische Wieder
holungen. Alle 4 Wochen ein Aufsatz. In A: T i f f e ,  in B: K l i nge .

3. L a t e i n :  Wiederholung der Kasuslehre. Hauptregeln der Tempus- und Moduslehre, oratio obliqua. 
Alle 8 Tage ein Extemporale oder Exercitium, alle 6 Wochen eine Klassenübersetzung aus dem 
Lateinischen. Caes, de bell. Gall. I I I  IV. In A: T i f f e ,  in B: K l i n ge .

4. G r i e c h i s c h :  Die regelmässige Deklination und Conjugation bis zum verbum liquidum ein
schliesslich Pronomina und Zahlwörter. Alle 14 Tage ein Extemporale. In A : Wahner ,  
in B: Voi  km er.

5. F r a n z ös i sc h :  Ploetz, Elementarbuch, Ausg. B, Lektion 27—47. Sprechübungen im Anschluss 
an das Gelesene und Uebersetzte. Alle 3 Wochen eine Klassenarbeit. In A: Deven t e r ,  
in В: K l i n ge .

6. P o l n i s c h :  S. OIII.
7. Ges c h i c h t e  und E r d k u n d e :  Deutsche Geschichte bis zum Ausgange des Mittelalters mit be

sonderer Berücksichtigung der Kulturverhältnisse. Einprägung der wichtigsten Jahreszahlen. 
Wiederholung der politischen Erdkunde Deutschlands Physische und politische Erdkunde der 
aussereuropäischen Erdteile. T h i e l ,  seit Michaelis in A: Fox,  in B: Henze.

8. M a t h e m a t i k :  Die vier Grundrechnungsarten m it Buchstabengrössen. Gleichungen ersten Grades 
mit einer Unbekannten. Die Vierecke, Konstruktionsaufgaben. Die Lehre vom Kreise, erster Teil. 
Monatlich eine Klassen- oder Hausarbeit. In A: Süsse,  in B: Molke.
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9. N a t u r l e h r e :  Botanik: Das natürliche System ; das Wichtigste aus der Anatomie und Physiologie
der Pflanzen; Kryptogamen. Die wichtigsten ausländischen Kulturpflanzen. Zoologie: Die niederen 
Tiere; Uebersicht über das Tierreich. In A: Süsse,  in B: Molke.

10. Ze i c h ne n :  Einführung in das perspektivische Zeichnen. Zeichnen nach einfachen Gegenständen
mit Wiedergabe von Licht und Schatten. Farbentreffübungen. D o k u p i ł .

Quarta.
In A :  Ordinarius Oberlehrer V o l k m e r ,  in B: Oberlehrer B a l d r i c h .

1. R e l i g i o n :  a) katholische: Katechismus: I I I .  Hauptstück: Von den Gnadenmitteln. Biblische 
Geschichte: Vom Leiden Christi an bis zum Schlüsse, No. 65— 103 nach der biblischen Geschichte 
von Schuster-Mey. Kurzer Abriss des Kirchenjahres. Peter ,  b) evangelische: S. Ш ІІ.

2. Deu t sch :  Lesen von Gedichten und Prosastücken, Gliederung des Inhaltes und Nacherzählen; 
Auswendiglernen und ausdrucksvolles Vortragen von Gedichten. Lehre von den Satzzeichen und 
dem zusammengesetzten Satze. Zweiwöchentlich schriftliche Arbeiten, abwechselnd Rechtschreibe
übungen in der Klasse und häusliche Aufsätze, bestehend in Nacherzählung von in der Klasse 
Gehörtem oder Selbsterlebtem. In  A: V o l k m e r ,  in B: B a l d r i c h .

3. L a t e i n :  Die Kasuslehre nach Ostermann nebst Wiederholung der Formenlehre im Anschlüsse an
die Lektüre, mündliches und schriftliches Uebersetzen der deutschen Uebungsstücke. Biographien 
aus Cornelius Nepos in der Ostermannschen Bearbeitung; Hebung im unvorbereiteten Uebersetzen. 
Wöchentlich abwechselnd ein Extemporale oder Exercitium, zuweilen eine Klassenübersetzung ins 
Deutsche. In  A: V o l k m e r ,  in B: B a l d r i ch .

4.  F r a n z ö s i s c h :  Ploetz, Elementarbuch, Ausg. B. Lektion 1 -24.  Sprechübungen im Anschlüsse 
an die Lesestücke. Alle 14 Tage eine Klassenarbeit. In A: Pa l e t t a ,  in B: K l i nge .

5. Gesch i ch t e  und E r d k u n d e :  Griechische Geschichte bis zum Tode Alexander des Grossen, 
Römische Geschichte bis zum Tode des Augustus. Das Notwendigste über die orientalischen 
Kulturvölker. Einprägung der wichtigsten Jahreszahlen. Physische und politische Erdkunde von 
Europa, insbesondere die um das Mittelmeer gruppierten Länder. Hebung im Entwerfen von 
Kartenskizzen. Anleitung zum Verständnis für den Zusammenhang zwischen dem Landschafts
charakter und den Lebensformen der Bewohner. In  A: Henze ,  in B: Baldr i ch,  Erdkunde: Fox.

6. M a t h e m a t i k :  Rechnen 2 Std.: Wiederholung der Rechnungsarten mit gemeinen Brüchen;
Dezimalbrüchen; Regeldetri und Prozentrechnungen. Planimetrie 2 Std.: Von den Linien, Winkeln
und Dreiecken. Monatlich eine Klassen arbeit, ln  A: Süsse,  in B: Molke.

7. N a t u r b e s c h r e i b u n g :  Beschreibung verwandter Arten und Gattungen von Blütenpflanzen;
Uebersicht über das natürliche Pflanzensystem; Lebenserscheinungen der Pflanzen. Die Gliedertiere. 
Krause.

8. Ze i c h ne n :  Nach Naturblättern, Schmetterlingen, Steinfliessen, Farbentreffübungen. D o k u p i ł .

In den Klassen U I I I—I  werden jährlich 2 bis 4 kürzere Ausarbeitungen in der Klasse über durch
genommene Abschnitte aus dem Deutschen, den Fremdsprachen, der Geschichte und Erdkunde’ 
sowie den Naturwissenschaften angefertigt.
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Quinta.
Ordinarius in A : H enz e,  in В: Professor K ra use .

1. R e l i g i o n :  a) katholische: Katechismus: Lehre von den Geboten. Biblische Geschichte: Von der 
Geburt Christi bis m  seinem Leiden. Peter ,  b) evangelische: Biblische Geschichte des Reuen 
Testamentes bis zum Tode Christi. Erklärung des I. und II. Artikels. 6 Kirchenlieder. Luthers 
Leben. L in  singen.

2. D e u t s c h  und  G e s c h i c h t s e r z ä h l u n g e n :  Der einfache und erweiterte Satz, das Notwendigste 
vom zusammengesetzten Satze. Rechtschreibübungen in wöchentlichen Diktaten in der Klasse. 
Mündliches Nacherzählen. Lesen und Erklären von Prosastücken und Gedichten, Auswendiglernen 
und Vortragen von Gedichten nach Buschmann, Lesebuch I. Versuche im schriftlichen Nacherzählen 
in der Klasse und als Hausarbeit. Erzählungen aus der sagenhaften Vorgeschichte der Griechen 
und Römer. In A: H e n ze, in B: Krause.

3. L a t e i n :  Wiederholung des Pensums der Sexta. Deponentia, unregelmässige Verba. Uebersetzen 
und Vokallernen aus Ostermann. Die syntactischen Regeln über Acc. c. Inf., Partie, coni, und 
Abi. abs. abgeleitet aus dem Lesestoffe. Wöchentliche Extemporalien oder Exercitien, In A : 
Henze,  in B: Krause.

4. E r d k u n d e :  Physische und politische Erdkunde Deutschlands. Weitere Einführung in das Ver
ständnis des Globus und der Karten. Anfänge im Entwerfen von Umrissen und einfachen Karten
skizzen. T i f f e .

5. Rechnen :  Teilbarkeit der Zahlen. Gemeine Brüche. Die deutschen Masse, Münzen und Gewichte 
mit Hebungen in dezimaler Schreibweise. Einfache Regeldetri. Dreiwöchentliche Klassenarbeiten. 
Schellen, Aufgaben. In A : Süsse,  in B: Ha lama.

6. N a t u r b e s c h r e i b u n g :  Beschreibung und Vergleichung verwandter Arten von Blütenpflanzen. 
Beschreibung wichtiger Wirbeltiere. Grundzüge des Knochenbaues des Menschen. Krause.

7. Z e i c h n e n :  Ebene Gebilde, aus dem Gesichtskreise der Schüler entlehnt, einfache Blattformon. 
Farbentreff’übungen. D o k u p i  1.

8. S c h r e i b e n :  Deutsche und lateinische Schrift nach genetischer Methode, auch als Diktat. 
Ha lama.

Sexta.
Ordinarius in A : Oberlehrer Me ier ,  in B: wiss. Hilfslehrer Reh.

1. R e l i g i o n :  a) katholische: Katechismus: Lehre vom Glauben. Biblische Geschichte des Alten 
Testamentes. In A : Peter ,  in B: H a i  du k. b) evangelische: Die biblischen Geschichten des 
Alten Testamentes. Erklärung des 1. Hauptstückes. 6 Kirchenlieder. L i n s i n g e n .

2. Deu t s c h  und G e s c h i c h t s e r z ä h l u n g e n :  Redeteile und Glieder des einfachen Satzes; starke 
und schwache Biegung; Rechtschreibeübungen in wöchentlichen Diktaten in der Klasse; Lesen von 
Gedichten und Prosastücken, Nacherzählen, Auswendiglernen von Gedichten. Lebensbilder aus der 
vaterländischen Geschichte. In A: Meier ,  in B: Reh.

3. L a t e i n :  Regelmässige Formenlehre mit Ausschluss der Deponentia. Mündliche und schriftliche 
üebersetzungsübungen. Hebungen im Konstruieren. Wöchentliche Klassenarbeiten und deren 
Reinschriften, im letzten Vierteljahre auch Exercitien. In A: Me i e r ,  in B: Reh.
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4г. E r d k u n d e :  Grundbegriffe der physischen und mathematischen Erdkunde in Anlehnung an die 
nächste örtliche Umgebung; erste Anleitung zum Yerständnisse des Reliefs, des Globus und der 
Karten. Oro- und hydrographische Verhältnisse der Erdoberfläche im allgemeinen, Bild der engeren 
Heimat im besonderen, in  A: M e i e r ,  in B: Reh.

5. Rec h ne n :  Grundrechnungen mit ganzen Zahlen, im benannten und einfach und mehrfach benannten. 
Masse, Gewichte, Münzen. Uebung in der dezimalen Schreibweise und einfache dezimale Rech
nungen. (Schellen §§ 1— 14). Monatlich eine Klassenarbeit. In A: H a l a ma ,  in B: Süsse.

6. N a t u r b e s c h r e i b u n g :  Beschreibung von Blütenpflanzen, Erklärung der Formen und Teile der 
Pflanzen. Beschreibung wichtiger Säugetiere und Vögel. Krause.

7. S c h r e i b e n :  Deutsche und lateinische Schrift nach genetischer Methode. Ha lama.

Von der Teilnahme am Religionsunterrichte ist kein christlicher Schüler dispensiert gewesen.

Jüd ische r  R e lig ionsun te rr ich t.
E r s t e  A b t e i l u n g :  Prima und Sekunda vereinigt; wöchentlich 1 Stunde, a) Jüdische Geschichte: 

Biographische Skizzen aus der nachbiblischen Zeit, b) Religionslehre: Wiederholungen aus der 
Glaubens- und Ptlichtenlehre. c) Bibelkunde: Lektüre ausgewählter Stücke aus den Hagiographen. 
Geographie Palästinas. Dr. Münz.

Z w e i t e  A b t e i l u n g :  Tertia und Quarta vereinigt; wöchentlich 2 Stunden, a) Jüdische Geschichte: 
Vom Babylonischen E xil bis zur Geschichte der Juden in Spanien, b) Religionslehre: Hauptsätze 
der Pfiichtenlehre. Der Eid. Staat und Unterthanen. c) Bibelkunde: Ueberblick über die Bücher 
der heiligen Schrift. Dr. Münz.

D r i t t e  A b t e i l u n g :  Quinta und Sexta vereinigt; wöchentlich 2 Stunden, a) Biblische Geschichte 
von Josua bis Davids Erwählung zum Könige, im Anschluss an die Lektüre der Bücher Josua, 
Richter, Samuel, b) Religionslehre: Einleitung, die zehn Gebote, Fest- und Fasitage, Einteilung der 
heiligen Schrift und Inhaltsangabe einzelner Bücher. Sa l omon

T echn ische r  U n te rr ich t.
A. Zeichnen in Prima und Sekunda vereinigt, 2 Stunden wöchentlich. Zeichnen nach schwieriger 

(larzustellenden Natur- und Kunstformen mit Wiedergabe von Licht- und Schatten. Malübungen. 
Im  geometrischen Zeichnen : Uebung im Gebrauch der Zeichengeräte, Zeichnen von einfachen 
geometrischen Figuren und FJächenmustern, Einführung in: die darstellende Geometrie. D o k u p i ł .

B. Gesang, a) Sexta: 2 Stunden wöchentlich Theoretischer Unterricht in den Elementen der 
Vokalmusik. Kenntnis der Noten, Stimm- und Trefl'übungen. Uebung im ein- und mehrstimmigen 
Gesänge von Kirchen-, patriotischen, Schul- und Volksliedern, b) Quinta: 2 Stunden wöchentlich, 
Fortsetzung des theoretischen Unterrichts und Uebung im ein- und mehrstimmigen Gesänge, 
c) Ausserdem wurden die gesangfähigen Schüler von Quinta bis Prima in wöchentlich 4 Stunden 
und zwar in einer Stunde Sopran, in einer Stunde A lt, in einer Stunde Tenor und Bass und in 
einer Stunde alle Stimmen zusammen in vierstimmigen Gesängen, wie sie das Schul-, Kirchen- und 
Volksleben erheischt, geübt. Monatlich wurde eine dieser Stunden zur Einübung evangelischer 
Kirchenlieder verwendet. Halama,
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C. Turnen. Dio Anstalt besuchten im Sommer 535, im W inter 523 Schüler. Von diesen waren 
befreit:

Vom Turn - Unterricht 
überhaupt:

Von einzelnen üebungs- 
arten :

Auf Grund ärztlicher Zeugnisse . . . .  
Aus anderen Gründen ...................................

im S. 26, im W. 29, 
im S. 2, im W. 1

im S. 4, im W. 3, 
im S. 0, im W. 0,

Zusammen im S. 28, im W. 30, im S. 4, im W. 3,

also von der Gesamtzahl der Schüler . , im S. 5,2°/o im W. 5,8°/o im S. 0,7°/o im W. 0,6°/o
Es bestanden bei teils getrennt, teils vereinigt zu unterrichtenden Klassen 10 Abteilungen; zur 

kleinsten von diesen gehörten 36, zur grössten 61 Schüler. Wöchentlich waren für den Turnunterricht 
insgesammt 30 Stunden angesetzt. Ihn erteilten in der I. Abteilung (I, 011) Professor B a r anek ,  
in der V. und VI. Abteilung (IVn, IVb) Oberlehrer T i f f e , . i n  der III.  und V. Abteilung (UH, UHI) 
Oberlehrer S c h u b e r t ,  in der IV . Abteilung (O III)  Dr. Reh,  in der V I I I  und X. Abteilung (Vb, 
VIb) Lehrer am Gymnasium H a l a m a ,  in der VIT. und IX . Abteilung (Va, Via) Zeichenlehrer 
D o k u p i ł .  Die Anstalt besitzt einen in der Nähe gelegenen geräumigen Turnplatz und eine den 
Verhältnissen freilich weniger entsprechende Turnhalle. Der Turnunterricht wird möglichst oft im 
Freien — hier unter entsprechender Berücksichtigung der Turnspiele —, bei ungeeigneter Witterung 
in der Halle erteilt. Vereinigungen von Schülern zur Pflege von Bewegungsspielen und Leibesübungen 
bestehen nicht. Von den die Anstalt besuchenden Schülern sind 129 Freischwimmer; von diesen 
kaben 20 das Schwimmen erst im Berichtsjahre erlernt. Die Zahl der Freischwimmer entspricht 
daher 24,4 °/o der Gesamtzahl der Schüler.

4. Eingeführte Lehrbücher.
1. R e l i g i o n :  a) katholisch: Breslauer Diözesan-Katechismus und Schuster-Mey, biblische Geschichte 

in VI, V, IV , König, Handbuch für mittlere Klassen in I I I ,  König, Lehrbuch für den katholischen 
Religionsunterricht, 1. Kursus in U H , 3. und 4. Kursus in 011 und I. b) evangelisch: Wendel? 
biblische Geschichte. Der amtliche religiöse Lernstoff in VI — U II I,  das Neue Testament, griechisch 
und deutsch; Holzweissig, Repetitionsbuch in O IH — I. c) jüdisch: Auerbach, Schul- und Haus
bibel; Herxheimer, Glaubens- und Sittenlehre in V I—I. Elkan, Geschichte der Israeliten in I I I —I.

2. Deu t s c h :  Regeln und Wörterverzeichnis; Schwartz, Leitfaden für den grammatischen Unterricht 
in V I—IV. Buschmann, Lesebuch, 1. Teil in VI, V, 2. Teil in IV , I I I ,  3. Teil in II ,  I.

3. L a t e i n :  Schulz, Kleine lateinische Grammatik in V I— I, Ostermanns Uebungsbücher, die ent
sprechenden Teile in V I— UI.

4. G r i e c h i s c h :  Kaegi, kurzgefasste Schulgrammatik in U IH , Uebungsbuch I. in U H I, II. in OHI 
bis OH. Gerth, Grammatik in O H I —I.

5. F r a n z ö s i c h :  Ploetz, Elementarbuch, Ausgabe В in IV . Ploetz-Kares, Sprachlehre und Ploetz, 
Uebungsbuch, Ausgabe В in  I I I  und U II.

6. E n g l i s c h :  Plate, Lehrgang, I. Teil in O li, I.
7. H e b r ä i s c h :  Strack, hebräische Grammatik in O il,  I.
8. P o l n i s c h :  Elementarbücher von Kasiriski und Woliński in I I I — I.
9. G es c h i c h t e :  Pütz, Grundriss der Geschichte für die mittleren Klassen in I V — UI I ;  Pütz, Leit

faden der preussischen Geschichte in O H I und U I I ;  Pütz, Grundriss der Geschichte für die oberen 
Klassen, 1. Teil in 011, 2. Teil in U l, 3. Teil in 01.
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10. E r d k u n d e :  Nieberdings geographischer Leitfaden in V— ІТИ; Putzger, historischer Schulatias 
in IV —I ;  Debes, Schulatias in V, IV ; Diercke-Gaebler, Schulatias in I I I —I.

11. M a t h e m a t i k :  Schellen, Materialien in V I IV ; Bardey, Aufgabensammlung in Н І—I;  Kambly, 
Elementarmathematik in IV —I.

12. N a t u r b e s c h r e i b u n g :  Wossidlo, Leitfaden der Botanik, Leitfaden der Zoologie in V I—U III .
13. P h y s i k :  Trappe, Lehrbuch der Physik in O lí ,  I; Sumpf, Grundriss der Physik in OI1I, U II.
14. Gesang:  Kirchenlieder von B. Kothe in V I— 1; Volkslieder von Schwalm in VI, V.

II. Aus den Verfügungen der Vorgesetzten Behörden.
1901. P. S. C. 16. April: Professor Dr. Warn ber a erhält den Rang der Räte IV. Klasse.

P. S. C. 18. September: Die Verwaltung der Anstaltsbibliotheken wird dem Oberlehrer Pa l e t t a  
übertragen.

P. S. 0, 14. Oktober: Ferienordnung für 1902:
Schulschluss: Schulanfang:

O s t e r f e r i e n :  . . . .  Mittwoch, den 19. März. Donerstag, den 3 April.
P f i n g s t f e r i e n :  . . . Freitag, den 16. Mai, Freitag, den 23. Mai.
S o m m e r f e r i e n :  . . . Donnerstag, den 3. Juli. Donnerstag, den 7. August.
M i c h a e l i s f e r i e n :  . . Dienstag, den 30. September. Freitag, den 10. Oktober.
W e i h n a c h t s f e r i e n :  . Dienstag, den 23. Dezember. Donnerstag, den 8. Januar 1.903

M. E. 26. Oktober: Bestimmungen über die Versetzung der Schüler an den höheren Lehr
anstalten:

§ 1. Die Unterlagen für die Versetzung bilden die im Laufe des Schuljahres abgegebenen 
Urteile und Zeugnisse der Lehrer, insbesondere aber das Zeugnis am Schlüsse des Schuljahres.

§ 2. Dem Direktor bleibt es unbenommen, die Unterlagen noch durch mündliche Befragung
und. nötigenfalls auch durch schriftliche Arbeiten zu vervollständigen. Diese Ergänzung der Unter
lagen bildet bei der Versetzung nach Obersekunda die Regel, von der nur in ganz zweifellosen Fällen 
abgesehen werden darf.

§ 3. In  den Zeugnissen ist es zulässig, zwischen den einzelnen Zweigen eines Faches (z. B.
Grammatik und Lektüre sowie mündlichen und schriftlichen Leistungen) zu unterscheiden; zum
Schlüsse muss aber das Urteil für jedes Fach in eines der Prädikate: 1) Sehr gut, 2) Gut, 3) Ge
nügend, 4) Mangelhaft, 5) Ungenügend, zusammengefasst werden,

§ 4. Im allgemeinen ist die Censur „Genügend“ in den verbindlichen wissenschaftlichen
Unterrichtsgegenständen der Klasse als erforderlich für die Versetzung anzusehen.

Ueber mangelhafte und ungenügende Leistungen in dem einen oder anderen Fache kann hinweg
gesehen werden, wenn nach dem Urteile der Lehrer die Persönlichkeit und das Streben des- Schülers 
seine Gesamtreife, bei deren Beurteilung auch auf die Leistungen in den verbindlichen nichtwissen
schaftlichen Unterrichtsfächern entsprechende Rücksicht genommen werden kann, gewährleistet, und 
wenn angenommen werden darf, dass der Schüler auf der nächstfolgenden Stufe das Fehlende nach
holen kann. Indes ist die Versetzung nicht statthaft, wenn ein Schüler in einem Hauptfache das 
Prädikat „Ungenügend“ erhalten hat und diesen Ausfall nicht durch mindestens „Gut“ in einem 
anderen Hauptfache ausgleicht.
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Als Hauptfächer sind anzusehen:

a) für das G y m n a s i u m :  Deutsch, Lateinisch, Griechisch und Mathematik (Rechnen).

b) für das R e a l g y m n a s i u m :  Deutsch, Lateinisch, Französisch, Englisch und Mathematik.

c) für die Rea l -  und  Ober  rea l  sch u le:  Deutsch, Eranzösisch, Englisch, Mathematik und 
in den oberen Klassen Naturwissenschaften.

§ 5. Unzulässig ist es, Schüler unter der Bedingung zu versetzen, dass sie am Anfänge des 
neuen Schuljahres eine Nachprüfung bestehen. Dagegen ist es statthaft, bei Schülern, die versetzt 
werden, obwohl ihre Leistungen in einzelnen Fächern zu wünschen übrig Hessen, in das Zeugnis 
den Vermerk aufzunehmen, dass sie sich ernstlich zu bemühen haben, die Lücken in diesen Fächern 
im Laufe des nächsten Jahres zu beseitigen, widrigenfalls ihre Versetzung in die nächsthöhere Klasse 
nicht erfolgen könne.

§ 6. Inwiefern auf aussergewöhnliche Verhältnisse, die sich hemmend bei der Entwickelung 
eines Schülers geltend machen, z. B. längere Krankheit und Anstaltswechsel innerhalb des Schuljahres, 
bei der Versetzung Rücksicht zu nehmen ist, bleibt dem pflichtmässigen Ermessen des Direktors und 
der Lehrer überlassen.

§ 7. Zu den Beratungen über die Versetzungen der Schüler treten die Lehrer klassenweise 
unter dem Vorsitz des Direktors zusammen. Der Ordinarius schlägt vor, welche Schüler zu versetzen, 
welche zurückzuhalten sind; die übrigen Lehrer der Klasse geben ihr Urteil ab, für welches jedoch 
immer die Gesamtheit der Unterlagen massgebend sein muss. Ergiebt sich über die Frage der Ver
setzung oder Nichtversetzung eine Meinungsverschiedenheit unter den an der Konferenz teilnehmenden 
Lehrern, so bleibt es dem Direktor überlassen, nach der Lage des Falles entweder selbst zu entscheiden, 
oder die Sache dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium zur Entscheidung vorzutragen.

§ 8. Solche Schüler, denen auch nach zweijährigem Aufenthalt in derselben Klasse die Ver
setzung nicht hat zugestanden werden können, haben die Anstalt zu verlassen, wenn nach dem ein
mütigen Urteil ihrer Lehrer und des Direktors ein längeres Verweilen auf ihr nutzlos sein würde. 
Doch ist es für eine derartige, nicht als Strafe anzusehende Massnahme erforderlich, dass den Eltern oder 
deren Stellvertretern mindestens ein Vierteljahr zuvor eine darauf bezügliche Nachricht gegeben 
worden ist.

§ 9. Solche Schüler, welche, ohne in die nächsthöhere Klasse versetzt zu sein, die Schule ver
lassen haben, dürfen vor Ablauf eines Semesters in eine höhere Klasse nicht aufgenommen werden, 
als das beizubringende Abgangszeugnis ausspricht. Bei der Aufnahmeprüfung ist alsdann nicht nur 
der anfängliche Standpunkt der neuen Klasse, sondern auch das zur Zeit der Prüfung bereits erledigte 
Pensum derselben massgebend. Erfolgt die erneute Anmeldung bei derselben Anstalt, welche der 
Schüler verlassen hatte, so ist vor der Aufnahmeprüfung unter Darlegung der besonderen Verhältnisse 
die Genehmigung des Provinzial-Schulkollegiums einzuholen.

§ 10. Diese Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1902 in Kraft. Mit demselben läge 
verlieren alle Anordnungen, nach welchen bis dahin bei der Versetzung in den verschiedenen Pro
vinzen zu verfahren war, ihre Geltung.
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III. Zur Geschieht« der Anstalt.
Das neue Schuljahr begann am 12, April. In das Lehrerkollegium trat Herr Dr. Henze  ein, 

um das Probejahr abzuleisten, zugleich zur aushilfsweisen Beschäftigung.
Am 22. Mai traf eine Kommission, bestehend aus den Herren Geheimen Oberregierungsräten 

Dr. Koepke  (Kultusministerium) und D e l i u s  (Ministerium der öffentlichen Arbeiten), Assessor 
T i l l m a n n  (Kultusministerium), ferner den Herren Oberregierungsrat und Direktor des Provinzial- 
Schul - Kollegiums Mager ,  Regierungs- und Baurat M ü n ch h o f f-Oppeln und Kreisbauinspektor 
Sc h r oe d e r ,  hier ein, um unter Herzuziehung des Anstaltsdirektors an Ort und Stelle den endgiltigen 
Plan für den so dringenden Erweiteiungs- und Umbau der Anstaltsgebäude festzustellen.

Herr Geheimrat Koepke  wohnte am folgenden Tage dem Unterrichte in einigen Klassen bei. 
Für seine wohlwollenden und bahnweisenden Worte und Winke sei auch an dieser Stelle geziemender 
Dank ausgesprochen.

Am Tage Christi Himmelfahrt wurden 58 katholische Schüler von ihrem Religionslehrer zur 
ersten heiligen Kommunion geführt.

An 8 Tagen musste im Sommerhalbjahre wegen grosser Wärme der Unterricht von 11 Uhr: 
vormittags ab ausgesetzt werden.

Am 11. Juni fand der Schulspaziergang der einzelnen Klassen, geführt von ihren Klassenlehrern, 
statt. Die oberen Klassen waren bereits am Nachmittage des vorhergehenden Tages mit der Eisenbahn 
bis Neustadt O.-S. gefahren und von da bis nach Wildgrund gegangen. Am nächsten Tage erstiegen 
sie die Bischofskoppe, gingen hinab nach Zuckmantel und von da nach Ziegenhals, von wo sie mit 
der Bahn hierher zurükkehrten.

Vom 12. bis zum 15. Juni war der Direktor zur Teilname an der Direktoren-Konferenz in 
Neisse beurlaubt.

Das Sedanfest wurde am 2. September in der hergebrachten Weise gefeiert Ein Oberprimaner 
sprach die Festrede.

Am Schlüsse des Sommerhalbjahres verliessen die Herren wissenschaftl. Hilfslehrer Dr. T h i e l  
und Zeichenlehrer K r e t s c h m e r  die Anstalt; ersterer ging in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium 
in Oppeln über, letzterer übernahm eine Zeichenlehrerstelle an der hiesigen Oberrealschule. Ersatz 
erhielt die Anstalt durch den E in tritt der Herren Probekandidat Dr. Fox ,  der zur Ableistung des 
Probejahres und zur aushilfsweisen Beschäftigung überwiesen wurde, und kommissarischer Zeichen
lehrer Dokupił. Ferner traten zunächst zur Vertretung beurlaubter Anstaltslehrer ein die Herren: 
Seminarkandidat Dr. G u s in  de am 4. Dezember und von Neujahr ab der zum Oberlehrer ernannte 
Dr. Hans N o 11 e.

Die Feier des Allerhöchsten Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers und Königs begann am 
27. Januar früh um 9 Uhr m it einem Hochamte und daran sich schliessenden Te Deum in der 
Gymnasialkirche. Bei der Festfeier in der Aula, zu der die Spitzen der Behörden und Angehörige 
der Schüler sich überaus zahlreich eingefunden hatten, hielt Herr Oberlehrer M e i e r  die Festrede. 
Dann wurde die Dichtung von Franz Ire lle r „Für's Vaterland“, für Soli, Chor mit verbindender 
Deklamation in Musik gesetzt von Karl A. Mangold, vorgetragen. Nach dem vom Direktor ausge
brachten, begeistert aufgenommenen Hoch auf Se. Majestät wurde die Nationalhymne stehend gesungen.

Die Gedenktage der hochseligen Kaiser .Wilhelm I. und Friedrich I I I .  wurden in der üblichen 
Weise gefeiert.
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Der Gesundheitszustand unter den Schülern war befriedigend, viel weniger dagegen unter den 
Anstaltslehrern. Die Herren Professor W a m b e r a und Oberlehrer W a l l e r  waren während des ganzen 
Jahres wegen Krankheit beurlaubt, Professor N i e t s c h e  von Anfang Dezember bis zum Schlüsse des 
Schuljahres, Professor K r a u s e  während des letzten Vierteljahres. Ferner fehlten wegen Krankheit 
oder aus anderen Gründen die Herren Professor B a r a n e k  1 Tag, Professor R e i s k y  3, die Ober- 
lehier P a l e t t a  6, M e i e r  3, Süsse 16, V o l k m e r  3, Wahner  3, M o l k e  1, Dr. Reh 2 Tage; 
Zeichenlehrer K r e t s c h m e r  war vom 4. Juni bis zum 3. Juli durch eine militärische Hebung und 
Oberlehrer S c h u b e r t  vom 25. Februar an wegen ansteckender Krankheit in seiner Familie dem 
Unterrichte entzogen.

Eine Reifeprüfung fand unter dem Vorsitze des Herrn Provinzial-Schulrathes Dr. N i e b e r d i n g  
am 20. Februar statt; 15 Oberprimaner erhielten das Zeugnis der Reife. Am Vormittage des folgenden 
Tages wohnte der Herr Provinzial-Schulrat dem Unterrichte in mehreren Klassen bei.



IV. Statistische Nachrichten.
A. Frequenz-Tabelle fü r das Schuljahr 1901/1902.

01 U I
011

a
O il

b
Ü II
a

U H
b

OHI
a

O I I IU I I I
b І a

і

UIU
b IVa IV b Va Vb Via VIb Sa.

1. Bestand am 1. Febiuar 1901 . .

2. Abgang bis zum Schlüsse des Schul

17 29 16 12 25 23 28 28 39 38 45 46 45 45 38 ,37 511

jahres 1900/1901 . . . 15 — 4 3 5 2 1 4 7 10 5 7 7 6 — 2

3a. Zugang durch Versetzung zu Ostern 23 16 16 15 21 17 28 21 30 30 31 36 32 28 — —

3b. Zugang durch Aufnahme zu Ostern 

4. Frequenz am Anfänge des Schul

--- 1 — 2 — 4 1 3 1 2 6 4 — 5 32 31

jahres 1901/1902 ......................... 25 23 19 18 26 27 35 31 37 37 47 49 39 36 39 37 525

5. Zugang im Sommerhalbjahre . . — — 1 — 1 1 — — — 1 2 1 1 2 — —

6. Abgang im Sommerhalbjahre . . — 2 3 — 1 3 1 1 2 5 2 4 2 2 — 1

7a. Zugang durch Versetzung zu Mich. — — — — - — — — — — — — — — — —

7b. Zugang durch Aufnahme zu Mich. 

8. Frequenz am Anfänge des Winter

— — 1 — — — — 1 2 — 1 1 3 3 — 1

halbjahres ......................................... 25 21 18 18 26 25 34 31 37 33 48 47 41 39 39 37 519

9. Zugang im Winterhalbjahr . . . — — — — — — — — — — 1 1 1 — —

10. Abgang im Winterhalbjahr . . . — 1 1 1 — 2 1 7 1 — 2

11. Frequenz am 1. Februar 1902 . . 25 20 18 18 26 25 34 30 36 33 47 47 34 39 39 35 506

12. Durchschnittsalter am 1. Febr. 1902 20.2 19,i 17,5 17,ii 16,ii 17,2 15,7 15,8 14.2 14,3 12,n 13,s 12,2 12,io 11,7 11,8
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В. Religions- und Heimatsverhältnisse der Schüler.

Ka
th

.

Ev
an

g.

D
is

si
d.

J u
de

n

Sa.
Inländer Aus

län
der

Sa.
Einh. Ausw.

Am Anfänge des Schuljahres 1901/2 . . . 344 99 _ 82 525 350 175 _ 525
Am Anfänge des Winterhalbjahres 1901/2 . 343 95 81 519 337 182 — 519
A.m 1, Februar 1902 ........................................ 335 94 — 77 506 329 177 — 506

Das Zeugnis für den einjährig-freiw il igen Militärdienst haben erhalten Ostern 1901 : 36
Michaelis 1901: 2 Schüler. Davon sind zu einem praktischen Berufe übergegangen Ostern 5, 
Michaelis 2 Schüler.

C. Uebersicht über die Abiturienten
Das Zeugnis der Reife erhielten folgende Schüler der Anstalt:

Ostern 1902:

d
!z¡
oi-öЧ-*

J

N a m e
des

Abiturienten

T a g
der

G e b u r t

Ko
nf

es
si

on
(R

el
ig

io
n)

Geburtsort
S t a n d

des
V a t e r s

Wohnort
des

Vaters

Wievie
a.

auf dem 
Gym
nasium

Jahre
b.
in

Prima

Gewählter
Beruf

1, Alfons Berger 19 8.1881 kath. Gleitvitz Polizei-
Kommissar

Gleiwitz 71/2 3 Hüttenfach.

2. Gerhard Fränkel 5. 7.1880 jüd. Gleiwitz Kaufmann Gleiwitz 12 2 Kaufmann.
3 Bernhard

Hagedorn
10. 9. 1882 ev. Kyritz Landgerichts-

direktor
Gleiwitz 6 V 2 2 Geschichte.

4 Wolfgang
Hagedorn

9 4.1884 ev. Kyritz Landgerichts-
direktor

Gleiwitz 64 2 2 Jura

5. Theodor Heilborn 8. 9.1883 jüd. Cosel O/S. Kaufmann Cosel 3 2 Kaufmann.
6 ErichHonigbaum 30. 3.1882 jüd. Landeshut

Schles.
Kaufmann Landeshut H/4 і 1/* Volkswirt

schaft.
7. Hugo Kochmann 20. 5.1882 jüd. Gleiwitz Kaufmann Gleiwitz 10 3 Medizin
8. Wilh. Konietzny 22. 3.1882 kath. Gleiwitz Bauonternehm. Gleiwitz 4 2 Philologie.
9. Richard Kulik 15. 3.1881 kath. Zaborze Oberkohlen

messer a. ü.
Zaborze 10 3 Theologie.

10. Walter Lampe 14.11.1884 ev. Zerbst Вaurat Gleiwitz 41/* 2 Jura,
11. Max Nentwig 17. 9.1881 ev. Oppeln Landgerichts

präsident
Gleiwitz 3 2 Medizin,

12. Hans Rukop 27. 2.1883 ev. Mikultschütz
K r.T a rno w itz

•¡■Rentmeister Sakrau 9 2 Philosophie.

13. Thomas Scholz 17 12.1880 kath. Gleiwitz Hausbesitzer Gleiwitz 11 2 Steuerfach.
14. Walter Sperling 2. 9.1881 ev. Malapane 

Kr. Oppeln
Hüttenfaktor Gleiwitz 7 2 Philologie.

15. Eduard Wawrzik 27.12.1880 kath. Sukowitz 
Kr. Kosel O/S.

Landwirt Suckowitz 3 2 Theologie.
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V. Sammlung von Lehrmitteln.
1. Lehrer-Bibliothek.

Verwalter: Herr Oberlehrer P a l e t t a .

Geschenkt wurden: Vom Königlichen Provinzial-Schul-Kollegium: Jahrbuch für Volks- und 
Jugendspiele 1901. Von Herrn Bankdirektor A ssm ann-Le ipzig, einem früheren Schüler der Anstalt: 
Atlas Silesiae.

Angeschafft w urden: 1. Zeitschriften: Monatsschrift für höhere Schulen. Lehrproben und 
Lehrgänge, Petermanns Mitteilungen. Zeitschrift für den deutschen Unterricht. Neue Jahrbücher für 
das klassische Altertum. Mitteilungen aus der historischen Litteratur. Zeitschrift für den mathematischen 
und naturwissenschaftlichen Unterricht. Monatsschrift für das Turnwesen. Bibliographie der deutschen 
Zeitschriften-Litteratur. Beiblätter zu den Annalen der Physik. Centralblatt für die gesamte Unter
richtsverwaltung. Mitteilungen der ■ Gesellschaft für deutsche Erziehungsgeschichte. Zeitschrift für 
das Gymnasialwesen. Das humanistische Gymnasium. Petermanns Ergänzungshefte. 2. Einzelne 
W erke : Knaut, Tacitus Agricola; Müller-Pouillet, Physik I I I ,  112, I I I ;  Widmann, Logik; Horn, 
Verzeichnis der an den Anstalten Preussens eingeführten Schulbücher; Draeger, Tacitus Agricola; 
Block, Geschichte der Niederlande; Henke, Homers Jlias, Hilfsheft; Mohn, Meteorologie; Börnstein, 
Wetterkunde; von Wilamowitz-Möllendorff, Griechisches Lesebuch, 4 Bde.; Brehms Tierleben, 10 Bde. 
Kiesling, Horaz Werke, 3. Teil (Briefe). 3. Fortsetzungen: Boscher; Lexikon der griechischen 
und römischen Mythologie. 4. Jahrgang des Hohenzollern-Jahrbuchs. Paul: Grundriss der germani
schen Philologie. Thesaurus linguae latinae. Zeitschrift des Vereins für Geschichte etc. Schlesiens. 
Codec Diplomaticus Silesiae X X L  Bd.

2. Schüler- Bibliothek.
Verwalter: Herr Oberlehrer P a l e t t a .

Angeschafft w urden: Seeburg, Die Fugger; Lindemann, Deutsche Litteraturgeschichte; Baum
bach, Tuggold; Ganghofer, Doriäpostel ; Kleist, Prinz von Homburg; Shakespeare, Julius Cäsar, heraus
gegeben von Zurbonsen; Menge, Troja und die Troas; Menge, Mäcenas; Kroker, Geschichte der grie
chischen Litteratur; Wagner und Kobilinski, Leitfaden der griechischen und römischen Altertümer; 
Joachim, Römische Litteraturgeschichte; Koppen, Klimalehre; Fraas, Geologie; Scott, Kenilworth; Jean 
Paul, Flegeljahre; Chamisso, Werke; Fouqué, Undine; Wolfr. von Eschenbach, Parzival; Walter v. d. 
Vogelweide, Gedichte; Groth, Roswitha; Rademacher und Scheere, Germanische Vorzeit; Bachmann, 
Im neuen deutschen Reiche; Seidel, Deutschlands Kolonieen; Werner, Deutschlands Ehr im Welten
meer; Enzberg, Krieg in China; Hula, Römische Altertümer; Nover, Deutsche Sagen in ihrer Ent
stehung, Fortbildung und Bearbeitung; Zehme, Kulturverhältnisse im deutschen Mittelalter; Kraepelin, 
Naturstudien in Wald und Feld; Lützeier, Was muss die Jugend von den neuesten Erfindungen und 
Entdeckungen wissen? Iduna, Deutsches Heldenbuch; Ebner-Eschenbach, Schloss- und Dorfgeschichten, 
Ratzel, Deutschland; Maurenbrecher, Gründung des deutschen Reiches; Bulwer, Die letzten Tage von 
Pompeji; G. Freytag, Ingo und Ingraban; Foutane, Wanderungen in der Mark; Tañera, Kriogs- 
Erinnerungen; v. d. Steinen, Brasilien; Scott, Wawerley; Conscience, Opfer der Revolution; Stifter, 
Hochwald; Haidedorf; Narrenburg; Die drei Schmiede ihres Schicksals; Hauff, Der Mann im Monde; 
Dickens, Weihnachtsabend; Koboldgeschichte ; Sylvesterglocken; Bleibtreu, Dies irae; Ders.: Gravelotte; 
Linden, Deutsche Heldensagen; Verne, Zwanzigtausend Meilen unter dem Meere; Horn, Erzählungen
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für die Jugend, 3 Bde.; Die deutsche Flotte; Heinrich, Die Siegesallee ; Beta, Das Buch von nnsereń 
Kolonieen; Erdmann, Klar Schiff! Petrich, Zwölf deutsche Männer; Faraday, Naturgeschichte einer 
Kerze u. a. m.

Zur Beschaffung von Unterrichtsmitteln für die übrigen Sammlungen wurden die etatsmässigen 
Beträge verwendet, für den Zeichenunterricht daneben noch mit Genehmigung der Vorgesetzten Be
hörde ein ausserordentlicher Betrag.

Mit gebührendem Danke sei hier noch der geschenkten Unterrichtsmittel gedacht, durch die 
unsere Sammlungen eine wertvolle Bereicherung erfahren haben: Herr Professor Dr. K r a u s e  hat 
der Anstalt sein reichhaltiges, wohlgeordnetes Herbarium überlassen, Herr Professor Dr. D e v e n t e r  
zwei Ammoniten, Herr Zeichenlehrer D o k u p i ł  eine Anzahl Versteinerungen, Herr Kaufmann 
D a n z i g e r  6 Maiskolben , Herr Bäckermeister S c h w i e r c z e n n a  eine künstliche Bienenwabe, der 
frühere Obersekundaner К  l u c k  eine grössere Mineraliensammlung, Obertertianer Schu t z  einen Hai- 
fischschädel, Quartaner F uchs  Puppe von Acherontia, Quintaner Gwosdz  einige kleinere Seetiere. 
Für den Zeichenunterricht wurden von verschiedenen Schülern mannigfache Gebrauchsgegenstände 
geschenkt; der Untersekundaner B ey e r  hat ein grösseres Reagierglas-Gestell selbständig sanber an
gefertigt und der physikalischen Sammlung geschenkt.

VI. Stiftungen und Unterstützungen von Schülern.
Die Königlichen Stipendien im Betrage von jährlich 3000 Mark wurden in halbjährigen Raten 

von 60, 40 und 30 Mark an je 40 Schüler der Anstalt verteilt.
Ferner erhielten zu Ostern 1901 die Zinsen

1) der Galbiers-Stiftung: Mo t z  ОШ.
2) der Raczek - Stiftung : Z u r e к IV ,
3) der W olff-Stiftung: S tephan  OII,
4) der Schaffranek-Stiftung: Ga i das  UI,
5) der Kabath-Stiftung: j  . , 4U.L .' D ) Schweda ,  Abiturient,
6) der Brettner-Stiftung: J
7) der Hugo Schlesinger-Stiftung: Rassek  V,
8) der Czerny-Stiftung: D z i e w i o r  OII, Ma r e k  O il, W a w r z i n e k  U III, B u r g e r ,  K a l u z a  IV, 

L a r i s c h  V,
9) der Freund-Stiftung: Abiturient K u l i k ,

10) der Hansel-Stiftung: Abiturient K o n i e t z n y ,
11) der Loewy-Stiftung: L o e w y  UH,
12) der Liedtki-Stiftung: K o n i e t z n y  UI,
13) der Nieberding-Stiftung: Abiturient K u l i k ,  Ma r e k  OII,
14) der Babka-Stiftung: L e s c h n i k  OUI,
15) der Fröhlich-Stiftung: K a f f a n k e  U IL

Die Zinsen der Waller-Stiftung konnten in Ermangelung von berechtigten Bewerbern nicht 
vergeben werden.

Das Kapital der G y m n a s i a l - K r a n k e n k a s s e  beträgt gegenwärtig 8668,43 Mark.
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Das Kapital der S t i f t u n g  f ü r  H i n t e r b l i e b e n e  von L e h r e r n  des G y m n a s i u m s  beläuft 
sich auf 14 758,61 Mark. Die Zinsen dieses Kapitals wurden vom Kuratorium der Stiftung in  halb
jährigen Katen an bedürftige Witwen und Waisen verstorbener hiesiger Anstaltslehrer gezahlt

VII. Mitteilungen an die Schüler und deren Eltern.
Mittwoch, den 19. März, vormittags 9 Uhr findet feierlicher Gottesdienst in der Gymnasialkirche 

statt. Um IO1/* Uhr beginnt in der Aula die Schlussfeier und die Entlassung der Abiturienten.
Hierzu werden die Eltern und Angehörigen der Schüler und alle Freunde der Anstalt er

gebenst eingeladen.
Nach der Feier wird das Ergebnis der Versetzung den Schülern bekannt gemacht werden.

Das neue Schuljahr beginnt Donnerstag, den 3. April. Die Aufnahme neuer Schüler findet 
M i t t w o c h ,  den 2, April, vormittags von 9 Uhr ab statt. Bei der Anmeldung sind vorzulegen ein 
Taufzeugnis bezw. eine Geburtsurkunde, ein Impf- bezw, Wiederimpfschein und das Abgangszeugnis 
von der zuletzt besuchten Schule.

Die Neuaufgenommenen haben an Einschreibgebühr 3 Mark zu zahlen Das Schulgeld 
beträgt vierteljährlich 30 M ark.

Die auswärtigen Schüler bezw. deren Eltern haben für die Wahl ihrer Pensionen den Rat und 
die Genehmigung des Direktors einzuholen. Es empfiehlt sich dringend, Schüler auch aus näher 
gelegenen Ortschaften, wenn irgend möglich, hier am Orte in Pension unterzubringen. Wo dies nicht 
möglich ist, muss der Nachweis geführt werden, dass die betreffenden Schüler in der Zeit vor dem 
Vormittags-Unterricht und während der Mittagspause in hiesigen Pensionen untergebracht sind.

Oefter vorkommende Verstösse gegen § 5 der Schulordnung, veranlassen mich, darauf hinzu
weisen, dass in allen anderen als Krankheitsfällen eine Dispensation vom Unterrichte v o r h e r  bei 
dem Direktor schriftlich nachgesucht werden muss. I n s b e s o n d e r e  mache i ch  d a r a u f  auf 
me rk s am ,  dass U r l a u b  v o r  und  nach B e g i n n  der  F e r i e n  g r u n d s ä t z l i c h  n u r  aus 
v ö l l i g  s t i c h h a l t i g e n  G r ü n d e n ,  i n  der  Rege l  n u r  au f  G r u n d  e ines d ie B e u r l a u b u n g  
als d r i n g e n d  n o t w e n d i g  n a c h w e i s e n d e n  ä r z t l i c h e n  Zeugn i sses  e r t e i l t  w i r d .

G leiw itz, im März 1902.

H. Smolka,
Gymnasialdirektor.
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