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Nachdem ich im  Ja h re  1903 in dem P rogram m  des P rogym nasium s zu Trem essen 
den ersten  Teil m einer A bhandlung „Wie ist dem mechanischen Arbeiten der Schiiler 
entgegenzuwirken" veroffen tlich t habe, kann ich nunm ehr den zweiten Teil folgen lassen.

Inzwischen sind so m anche w ertvolle Gedanken iiber den U nterrich tssto ff und  die 
Ziele des U nterrich ts in padagogischen-Z eitschriften  veroffen tlich t w orden ,1) aber wie sie 
in die P rax is  um zusetzen sind, d. h. wie der L ehrer beiin U n terrich t verfah ren  muss, 
urn den Stoff in eine fiir den Schuler ^ g l t e j j s t  leicht fassbare Form  zu kleiden, und 
welche Wege einzuschlagen sind, uni. d i j i ^  Stoff D enkfahigkeit und P han tasie  zu 
wecken und zu k raftigen , kurz, denkeńSe^Śtńhschen zu erziehen, das ist doch nicht im m er 
gezeigt w orden. A ber gerade d a rau f’^blmmt *es doch bei uns L ehrern  an. W as w ir zu 
leh ren  haben, ist dureh die L ehrp lane festgelegt, wie w ir aber lehren sollen, dariibe r 
g ib t es keine allgem einen V orschriften . Und dies ist gu t. Denn wollte m an die L ehrer 
au f eine bestim m te M ethode drillen, so w are dies der A nfang vom E nde eines w ertvollen 
U n terrich ts . Man legt heu tzu tage m it R echt ein grosses Gewicht auf die Personlichkeit 
des L ehrers. Diese w iirde aber vollig u n te rg rab en  werden, wollte m an ihn zum Auto- 
m aten stem peln. Aber g erade deshalb, weil dem  L ehrer in der Methode des U n terrich ts  
eine grosse F re ih e it gelassen w ird, muss er auch m it a l i e n  K r a f t e n  d a n a c h  
s t r e b e n ,  eine Methode zu haben und diese m oglichst vollkom m en auszubauen. Dies ist 
aber doch n u r dann m oglich, wenn er sich um  die Lehrw eisen an d erer kiim m ert. D arum  
ist es P flich t eines jedes L ehrers, e rn sth a ft die padagogische L ite ra tu r zu verfolgen und 
an dieser sich w eiter fortzubilden. W er sich freilich  schon als fertiges Ganze b e trach te t, 
wenn er zum L ehram t zugelassen w ird, dem ist n ich t zu lielfen, der w ird auch in seinen 
Leistungen h in te r den E rw artungen , die m an an einen L ehrer stellen muss, zuriickbleiben. 
Denn n ich t Kenntnisse zu verm itteln , sei die H auptsache im U nterrich t, sondern  denkende 
Menschen zu erziehen, die sich spater, wenn sie die Schule verlassen  haben, in  der 
W issenschaft und in der W elt zurechtfinden.

Am Schlusse des ersten  Teils m einer A rbeit sprach  ich von der B ehandlung der 
L ektiire. Ich  sagte, sowohl die poetischen als auch die prosaisclien Schriften  miissen in 
der Schule so behandelt w erden, dass die Schuler den In h a lt w enigstens in  grossen Um- 
rissen  stets w iedergeben konnen. Als ich diese W orte schrieb , dachte ich hauptsachlich  
an die S chriften  latein ischer und griechischer A utoren. A ber was fiir diese g ilt, g ilt auch 
selbstverstandlich  fiir die B ehandlung der S chriften  deutscher, franzosischer, englischer 
Autoren. Auf welchem Wege ist dies zu erre ichen? E rstens dadurch , dass m an die 
ganze Klasse zu k ra ftig e r M itarbeit anhalt. Denn die T atigkeit der Schuler ist der

') E rst neulich hat Dr. Rich. Herold dariiber gehandelt in den Lehrproben und Lehrgangen 
von Fries und Menge 1906 3. Heft p. 42-64.
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H au p tfak to r  in der gemeinsamen A rb e i t ; ’) zweitens dass m an Stellen, welche zur Er- 
k la rung  der Stelle, welche eben behandelt wird, wichtig sind, von den Schiilern aufsuchen 
und zur E rk la ru n g  verw erten  liisst; d ri t tens  dass man sich davon iiberzeugt, ob der In 
halt des Gelesenen und der Zusammenhang, in welchem das Stiick, welches soeben gelesen 
wird, zum Ganzen steht, den Schiilern bekannt ist. Man begniige sich nicht mit der 
Ubersetzung, selbst wenn diese g la tt  von statten  geht, sondern stelle moglichst viele 
F ragen , durch  welche den Schiilern das Verstandnis der in te rp re t ie r ten  Stelle erschlossen 
wird. Sehr oft wird es da notwendig sein, die historischen, mythologischen und geo- 
graphischen  Kenntnisse der Schiiler zu revidieren, dort  wo sich Liicken eingestellt haben, 
zu erganzen  oder zu erweitern. Man sei hierin doch n u r  sehr genau  und iiberzeuge sich 
in der nachsten Stunde, ob auch alles, was nach dieser R ichtung hin durchgenommen 
ist, den Schiilern bekannt ist. Das sind nun W ahrheiten, die freilich nicht ganz neu 
sind, die man sich aber immer von neuem vorhalten  muss, will m an nicht grobe Fehler 
im U nterricht inachen und den Schiilern die E rkenn tn is  der Tatsachen und Gedanken, 
die der Schriftsteller in seinem Werk niederlegt, verschliessen. Bekommt ein L ehrer 
dies fertig, so siindigt er nicht nu r  gegen den Schriftsteller und sein Werk, sondern 
auch gegen die Jugend, die er zur E rkenn tn is  der von dem Schriftsteller dargestellten 
Tatsachen, Anschauungen, Motiven, Em pfindungen fiihren soil. E r  verschliesst ihnen 
jene Welt, an der er sie bilden und aufrichten soil. Wer dies tut, fo rdert  sicherlich 
nicht ih re  Fahigkeit zu erkennen; im Gegenteil, er wird sie in einem gewissen Grade 
vernicliten.

Werden durch solche F o rderungen  nicht zu bohe Anspriiche an den Schuler 
gestellt?  W ird  sein Gediichtnis dadurch  nicht zu s ta rk  belastet, und leidet seine kórper- 
liche Entwickelung, die heutzutage immer wieder herhalten  muss, wenn es gilt, Neu- 
erungen  in der Schule einzufiihren — nicht unter diesen A nforderungen? Geniigt es 
nicht, wenn der Schuler die soeben ubersetzten Kapitel dem Inha lt  nach erfasst, die Kon- 
s truk tion  der Satze verstanden hat, und die Vokabeln kenn t?

W as nun die letzte F rage  anbetrifft,  so hangt, ihre Beantwortung eng zusannnen 
mit der F rage , w arum  lesen wir denn iiberhaupt die alten Schriftsteller. Etwa um n u r  
die Konstruktionen zu erfassen? Die G ram matik an ihnen zu lernen? Dieser S tandpunkt 
ist zum Gliick liingst iiberwunden. Dass aber dem Schuler besondere Schwierigkeiten 
bereite t wiirden, wenn der L ehrer seinen U nterrich t so einrichtet, dass die Klarstellung 
des Inhalts  den Mittelpunkt des Unterrichts  bildet und die auf diese Weise heraus- 
gearbeite ten  Bilder und W ahrheiten ein dauernder  geistiger Besitz des Schulers wiirden, 
das liabe ich nicht wahrnehmen konnen. Im Gegenteil, ich sah die Schuler mit grossem 
Eifer und lebhafter F reude  die Arbeit verrichten . Sie w urden um so eifriger, je grosser 
ih re  Fahigkeit  wurde, die Arbeit zu verrichten. Ih r  Geist ward frisch und kraftig ,  ihr 
Korper blieb der geistigen Entwickelung nicht nach. Nur bei solchen Schiilern nalun ich 
eine Ersch la ffung  des Willens und eine gewisse Gleichgiiltigkeit wahr, welche dem U nter
r ich t nach dieser R ichtung nicht folgen konnten. Dies war nur  bei wenigen der Fall. 
Und forschte ich nach den Griinden, so waren es mangelhafte Begabung und mangelhafte 
Kenntnisse in der Sprache.

’) Rothfuchs, Bekenntnisse p. 11.
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Auf welche Abwege der Schiller geraten kann, wenn er nur W orte iibersetzt, und
den Zusammenhang mit, dem Vorhergehenden nicht beachtet, das will ich an einer
Stelle zeigen, die ich vor Jahren  einem O bertertianer zur In terpretation aufgab. In 
Xenophons Anabasis lib. I, c. 6, 5 lesen w ir ; ejial S's£ijkt')sv, e£ijyysiks rots tpikotg xi/r xoioir x o v ’Ogovxa. 

>bs b /h tx o , ov yaq dxtjootjtov ftv. Mein junger Freund ubersetzte: Nachdem er herausgekommen 
war, meldete er den Freunden das Gericht des Orontas, wie es geschah. Denn es war
nicht verboten. Was mag sich wohl mein junger Freund dabei gedacht haben? Offenbar
nichts. Denn ais ich ihn fragte, was denn seine W orte zu bedeuten liatten, konnte er 
mir keinen Aufschluss geben. Sehen wir nun zu, an welcher Klippe er gestrandet ist. 
Erstens hatte er das <bg nicht richtig  aufgefasst, es auch nicht in das richtige Abhangig- 
keitsverhaltnis gebracht; zweitens iibersehen, dass xgtois die richterliche Entscheidung, 
die Verurteilung bedeutet; drittens hatte er den Zusammenhang nicht beachtet, in dem 
unsere W orte mit den kurz vorhergehenden stehen. H atte er sich aber der W orte c,
6 , 4 avayvovs Ss avxgv (xr/y sjxtoxokx/v) 6 Kugos ovkka.fifia.vsi 3 Ogovxav, xat ovyxakst sis ti/y savxov oxgvgv ITsgotby
or atjiotovg xtor szsoi avxov ejxxa . . . erinnert, dann hatte ihm die Bedeutung von xgiots keine 
Schwierigkeiten bereiten konnen, zumal da ich kurz vorher den Zweck des ovyxakst . . 

erk lart hatte. Der zweite Fehler war der, dass er die Grundbedeutung von xgt'ms nicht 
beachtet hatte. Ich suchte meinen Freund zu retten  und, es gelang. Aber mit den 
W orten <bs syevsxo konnte er sich gar nicht zurechtfinden. E r blieb immer dabei, dass 
<bs au r die Bedeutung von ,,wie“ habe. In dieser Bedeutung war es ihm sowohl in der 
Lektion als auch in den schriftlichen Arbeiten am meisten begegnet. E rst ein anderer 
Schuler gab ihm die E rklarung, dass oxi und <bs in den Aussagesatzen die Bedeutung 
von ,,dass“ hatten. Da fiel es ihm auch endlich ein, dass die W orte <«? 'iyivsxo  in Ver- 
bindung mit igrjyyede standen und dass xgim g als Objekt in den Hauptsatz gestellt sei, 
wahrend es als Subjekt zum Nebensatz d>s syevsxo gehort. Nun blieben noch iibrig die 
Worte ov yag djcoggrjxov sgv zu erklaren. Mein Freund fand nun auch bald, dass sgayyś.kksir zu 
ergiinzen sei.

Dass auffallige Gedankenlosigkeit manchmal auch bei Schiilern der oberen Klassen 
wahrgenommen wird, will ich nur an zwei Beispielen dokum entieren: In Tacitus' Annalen
lib. I, c, 61 wird geschildert, wie Germanicus mit seinem Heere an jenen Ort kommt 
wo Varus mit seinen Legionen von den Germanen geschlagen war. Die Gefallenen seien, 
wie ihm berichtet wurde, noch unbestattet. Deshalb wollte er ihnen die letzte Elire er- 
weisen. § 10 lesen wir die W orte: medio campi albentia ossa, ut fugerant, ut restiteran t, 
disiecta vel aggerata. Mein Freund ubersetzte: ,,mitten auf dem Felde lagen weisse 
Knochen, wie sie geflohen waren, wie sie W iderstand geleistet hatten, zerstreut oder ge- 
hauft.“ Ob er wohl gedacht hat, dass Knochen fliehen oder W iderstand leisten konnen? 
Das sicherlich nicht. E r folgte genau dem lateinischen W ortlaut, und Gedankenlosigkeit 
ta t das iibrige dazu. Noch starker zeigte sich sein mangelhaftes Denken in einer Horaz- 
stunde. Ich hatte mit der Klasse die Ode II, 18, —- ich will sagen herausgearbeitet. 
Ich hatte sie ubersetzt, ein anderer Schuler hatte die Ubersetzung tadellos wiederholt, 
so dass ich annehmen musste, es konne iiber Inhalt und Form  in dieser Ode bei den 
Schiilern kein Zweifel bestehen. Als ich mich nun an meinen Freund wandte und ihn 
nach dem Gedanken fragte, welcher dieser Ode zu grunde lage, erhielt ich die A ntw ort: 
Horaz sagt, man solle nicht nach innerem und ausserem Reichtum streben.
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Wenn die Erfolge in den alten Sprachen — und diese Klagen sind keineswegs 
neu und selten — hinter den Erw artungen zuriickstehen, wenn sie oft zu der Zeit und 
der Stundenzahl, die auf sie verwandt werden, in einem schroffen Missverhaltnis stehen, 
so hat dies neben anderen Griinden auch darin  seinen Grund, dass im U nterricht nicht 
immer m it dem notigen Geschick verfahren wird. Dies wollenwir nur anstandslos eingestehen. 
Denn das Eingestandnis der Fehler ist der erste Schritt zur Besserung. Zu diesen 
Fehlern geliort. auch das cursorische Lesen. Die Schriften der Alten sind ihrem Inhalte 
nach viel zu reich an wertvollen und tiefen Gedanken und an historisch wichtigen Tat- 
sachen, ais dass uns ein leichtes und schnelles Lesen in diese fiir uns weit abliegende 
und fremde Welt der Gedanken und Tatsachen einfiihrte, geschweige denn heimisch 
machte. Und um wieviel weniger den Schiiler! Aber auch die Sprache der alten 
Griechen und Romer ist durch den eigenartigen Aufbau der Siitze und durch die mannig- 
fache Bedeutung der einzelnen W orter, dereń Bedeutung wir uns oft erst aus dem Zusammen- 
hang heraus erobern miissen, einem cursorischen Lesen abhold. Wer es in der Schule 
durchfuhrt, wird seinen Schillera nie das Verstandnis der Sprache und der Schriften der 
alten Griechen und Romer erscliliessen. Ihnen wird das Altertum immer ein Buch mit 
sieben Siegeln bleiben. Ich befinde mich hier mit dieser Ansicht in sehr guter Gemein- 
schaft. O. Weissenfels1) ais Gelehrter und Padagog gleich hoch geehrt, Rothfuchs2), 
Bone8) verwerfen sehr scharf eine Art der Lektiire, die ebenso sehr durch die Masse 
imponieren soli, ais sie mangelhaft das Verstandnis des Altertums erschliesst. Und dies 
mit Recht, denn was fdrdert mehr Gedankenlosigkeit und mechanisehes Arbeiten ais das 
Betreiben einer Lektiire, die nicht zum Verstandnis des Lesenden dringt.

Aber wozu lehren wir denn uberhaupt die Schriften der alten Griechen und 
Romer? Treffender konnte wohl kauin ein anderer diese Frage beantworten, wie es der 
grosse Kenner des Unterrichtswesens und U nterrichts A. Matthias getan hat, wenn er 
s a g t :4) „Hauptsache ist nicht die sprachlicli — formale Scliulung, sondern die Uber- 
m ittelung wertvoller K ulturguter, Hauptsache der Lebensinhalt der Zeiten, von welchen 
uns die classischen Schriften berichten, das Heranfiihren an die Probleme und das Ilin- 
fuhren auf die Wege, auf denen geistig hochentwickelte Volker W ahrheit und Gliick 
gesucht haben.“ Dass die Ubermittelung hoher Guter geistig hochentwickelter Volker, 
wie die Griechen und Romer es waren, fiir die Entwickelung der geistigen Fahigkeiten, 
eines jeden anderen Volkes von ganz hervorragender Bedeutung sein muss, das kann

') Was einem cursorischen Abtun antiker Literatur ganz besonders entgegensteht, ist ihr 
gehaltvoller Gedankenreichtum. Oder kann man mit einem Viellesen, mit einem oberflaclilichen 
Dariiberhinlesen den (von den Lehrplanen) beabsichtigten, bleibenden Eindruck erreichen V Besteht 
nicht die Eigenart mancher Heroen der griechischen Literatur, eines Sophokles oder eines Demosthenes 
oder eines Thukydides (in seinen Reden) gerade darin, dass man eben sorgfaltig in die Tiefe graben 
m uss um Gold zu finden? Und doch gibt es ein Betreiben der Lektiire, welche durch den inassen- 
hafteń Stuff die Feinheit und Tiefe des Verstandnisses, dereń die Meisterwerke zu ihrer W iirdigung  
bediirfen, abstumpft, verflacht und gerade so schadlich wirkt, ais man dabei wahnt, besonders in 
den Geist des Altertums einzufiihren. Zeitschrift fur Gymnasialwesen 1866 p. 657- 58.

!) Doppelter Nachteil der Massenlektiire: 1. Abbruch des Verstandnisses, 2. Schadigung des
Sprachgefiihls Bekenntnisse p. 11.

8) Gymnasialprogramm, Dusseldorf 1890.
*) Zur Jahreswende. Monatsschrift fiir hóheres Schulwesen p. 3. Jahrg. II.



m an re ch t deutlich  an unserem  eigenen Volke sehen. Unsere grossen D ichter 
S ch ille r, Gothe, H erder, Uliland, die Philosophen Kant, H erb art, die G eschichtsforscher 
R anke, T reitschke, D roysen und der grosste S taatsm ann des 19. Jah rliu n d e rts  sind sie 
n ich t aus der W erksta tt des hum anistisclien Gym nasium s hervorgegangen  ? W ieviel 
M anner auf dem Gebiete der Medizin, der N aturw issenschaft, der K riegskunde, der 
P o litik  konnte ich h ier anfiihren, deren Namen die Geschichte des Y aterlandes d au e rn d  
eh ren  w ird  und auf die wir und unsere Nachkommen mit berechtig tem  Stolz schauen 
und schauen w erden! Ich will h ier n u r ein U rteil eines M annes anfiihren, der m cht 
ganz unserem  V aterlande angehort. C arl Schurzd) sag t: ,,Ich  habe ja freilich  — und 
leider — von dem Latein  und G rieehisch, das ich als Schuler wusste, im Laufe der 
bew egten Zeiten vie! vergessen. Aber die asthetischen und sittlichen A nregungen, die 
jene S tudien m ir gaben, die idealen Massstabe, die sie m ir errich ten  halfen, die geistigen 
H orizonte, die sie m ir eroffneten, sind m ir niem als verlo ren  gegangen. Jene Studien 
w aren n ich t ein blosses M ittel zur E rw erbung  von K enntnissen, sondern im besten Sinne 
ein K ulturelem ent. Und so sind sie m ir m ein gauzes Leben geblieben.

F reilich  neue Zeiten fo rd ern  neue B ahnen des Lebens, stellen neue A nforderungen 
an  den einzelnen wie an die G esam theit des Volkes, schaffen neue E in rich tungen  im 
H aus in der Gemeinde und im Staate. Auch die Schnie kann sieli diesem Einflusse 
d e r Źeit n icht entziehen. Sie ist ih r gegeniiber auch n icht s ta r r  geblieben, sondern hat 
ih ren  A nforderungen in hohem Masse R echnung ge tragen . E in  sehr w ichtiges Moment 
in der Entw ickelung der Schule ist die G leichberechtigung der drei Schularten , des 
Gym nasium s, Realgym nasium s und der O berrealschule. Jede kann  und soil sich in der 
ih r  eigentum lichen Form  entw ickeln, die Jugend  zum Wohl der E lte rn , der Gemeinde 
und des S taates erziehen und bilden. W ahrend nun die beiden letzten A rten der Schule 
unsere Ju g en d  in die realen  und naturw issenschaftlichen Dinge einfiihren, v erm itte lt 
das G ym nasium  das Geistesleben und die K ultu r der alten G riechen und Rom er, zweier 
V olker die in ih re r grossen Zahl h erv o rrag en d er M anner unsere L ehrer und M eister sind.

Wie b ringen  w ir aber die Gedankenwelt. und die K ultur der alten G riechen und 
Rom er an unsre  Jugend  h eran ?  Ua g ib t es zunachst kein anderes M ittel als ih re  S prache 
zu lernen ; denn in ih re r  Sprache sp rich t der Geist zu uns und in  ih ren  W erken ih r 
Leben, Fii’hlen, Denken und Konnen. W er da glaubt., e r konne die S chriften  der alten 
G riechen und Rom er in der U bersetzung m it gleichem  V orteil lesen, wie in der S prache 
d e r Alten, der kennt nicht den inneren, u n ze rtren n b aren  Zusam m enhang zwischen 
geistigem  Leben und Sprache, der weiss nicht, dass das innerste , tiefste Geheiinnis der 
seelischen K raft sich in der Sprache offenbart. E in Volk, welches seine Sprache aufg ib t, 
<ubt sich selbst auf, verzich tet darauf, sein von N a tu r ihm  eingepflanztes Seelenleben 
in der ihm eigenen Form  zum A usdruck zu b ringen .

Aber die Sprache der alten G riechen und Rom er ist uns frem d. Ih re  E rle rn u n g  
b ietet viele Schw ierigkeiten. Stellen w ir da n icht an unsere Ju g en d  zu hohe A nfor
derungen , und ist es notig, solche A nforderungen zu stellen? Nun, an V orw iirfen ver- 

.schiedener A rt gegen das G ym nasium  hat es in le tz ter Zeit n ich t gefehlt, fehlt es noch 
heute nicht. Ich muss zugeben, dass manche auch berech tig t sind, aber es ist doch auch

') L ebenserinnerungen , G eorg Reim er, Berlin 1906.
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sclion viel besser nach dieser Richtung hin geworden, und es wird auch noch besser 
werden, solange es Manner gibt, die es ernst und ehrlich mit der Jugend meinen, denen 
der Lehrberuf die Quelle des sich taglich erneuernden Lebens ist.

Dass die Erlernung der Sprache der alten Griechen und Romer inanche Schwierig- 
keiten bietet, muss zugegeben werden. Aber gerade darum  sind sie wertvoll. Mit Recht 
sagt R othfuchs1): „Eine schwierige Sache zu lernen ist bildend, dagegen eine Sache auf 
schwierige Art zu lernen, kann unmoglich bildend sein.“ Namentlich bietet die Erlernung 
der lateinisehen Sprache manche grosse Schwierigkeiten. Aber es ruh t in ihr auch ein 
vortrefflicher Bildungsstoff. Will man nun diesen Bildungsstoff, der durch die lateinische 
Grammatik reprasentiert wird, fiir die Bildung unserer Jugend verwerten, so muss er an 
sie in einer moglichst leicht fassbaren Form  herangebracht werden. Wie dies erreicht 
werden kann, habe ich teilweise bereits im ersten Teil meiner Arbeit zu zeigen versucht. 
Andererseits mochte ich hier auf die Arbeiten von E rnst E ichner2) hinweisen, der mit 
grossem sachlichen Verstandnis den U nterricht in der lateinisehen Grammatik behandelt. 
Ob aber die Behandlung des Ablativs in der Schule sich in der Weise durchfiihren lasst, 
wie Eichner es vorschlagt, das scheint mir docli etwas zweifelhaft. Ich traue den Unter- 
tertianern  nicht soviel Verstandnis und so grosse Auffassungskraft zu. Aber sein 
Princip, die gram m atikalischen Erscheinungen nach dem Gedankenverhaltnis aufzufassen, 
ist fur die Entwickelung der Denkfahigkeit der Schuler von selir grosser W ichtigkeit. 
Seine Abhandlungen bieten auch sonst eine Fiille von Anregung und Aufkliirung, dass 
sie einem jeden Lehrer, dem der Lateinunterricht anvertrau t ist, sehr willkommen sein 
miissen.

Auch die 7. Direktorenconferenz der Provinz Posen1) fordert indirekt eine Verein- 
fachung der gram m atikalischen Regeln. In der neuesten Ausgabe der Ostermann- 
Miiller’schen Grammatik ist dieser Forderung schon in weitem Masse Rechnung getragen. 
Manches konnte wohl noch klarer, einfacher und zusammenfassender behandelt werden, 
aber im Allgemeinen konnen Lehrer und Schuler mit dieser Grammatik zufrieden sein. 
Nun glaube aber der Lehrer nicht, es geniige schon, wenn der Schuler die Regeln lernt, 
sie auf die im Ubungsbuch aufgefuhrten Satze iibertragt oder gar im Extemporale, 
welches auf diesen Regelaccord genau abgestimmt ist, ein ,,Genugend“ als Zensur erhalt. 
Das Letztere ist zwar schon ein Gewinn, aber manchmal doch recht zweifelhafter Natur. 
Die Regel muss aus der sprachlichen Erscheinung mit den Schiilern erarbeitet, und die 
sprachlichen Erscheinungen miissen wiederum nach dem Gedankenverhaltnis aufgefasst 
werden. Dann erst hat der Schuler den vollen Gewinn aus dem gram m atikalischen 
U nterricht. Denn er lernt nicht die Regel auswendig, sondern er gewinnt sie selbst aus 
der sprachlichen Erscheinung und lernt wiederum an dieser das Gesetz, das sie bedingt. 
So ist z. B. der Genetiv der Kasus, der ein Substantiv, ein Adjektiv oder Substantiv-Pro- 
nomen neutrius generis oder ein Adverb naher bestimmt und erlau tert; man kann ihn

') Methodik p. 4 ’) Vorschlage zur Umgestaltung des lateinisehen Unterrichts, Berlin 1888
und Programm des Gymnasiums zu Inowraclaw 1886. ') Der grammatische Unterricht in den ver-
schiedenen Sprachen wiirde ohne Zweifel sich mannigfach vereinfachen und zusammenfassen lassen, 
wenn bei allem im grossen und ganzen, abgesehen natiirlich von notwendigen Besonderheiten, der- 
selbe Gang eingesohlagen wiirde, welchei’ sich naturgemass an das fortschreitende Satzverstandnis 
anschliessen m iisste. . . . (Direktorenconferenz in Posen 1885 p. 27.)
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kurz  ais genetivus a ttrib u tiv u s  bezeichnen. A udi der G enetivus p a rtitiv u s  ist. ais gene- 
tivus a ttrib u tiv u s  aufzufassen. Denn wenn ich sage m agna copia frum enti oder m agna 
p ars  hom inum , so erhalten  die W orte copia und  pars durch  die Genetive frum enti und 
hom inum  ih re  nahere D eutung und E rk la ru n g . Dasselbe g ilt fiir die A usdriicke aliquid  
novi, m ultum  inopiae, extrem um  aestatis, ubi te rra ru m , adeo audaciae etc. W enn der 
L eh re r bei der D urchnahm e der Lelire vom Genetiv diese logische Bestim m ung des Ge- 
netivs an den Beispielen e rk la r t  und deutlich m acht, so w ird  er den Schulern jene Ferspek- 
tive eroffnen, von der aus sie das innere V erhaltnis des Genetivs zu dem W ort, von 
dem er abhangig  ist, b e trach ten  und erkennen w erden. Die Regel w ird ungefahr folgende 
F assung erhalten . Dient ein S ubstan tiv  zur naheren  E rk la ru n g  oder D eutung eines an- 
deren S ubstan tivs, eines A djektivs iin N eutrum , eines substan tiv ischen  Pronom ens oder 
eines A dverbs, so t r i t t  es in den Genetiv. Diese Regel g ilt auch fiir ein Adjektix 
(neu triu s generis) falls ein substantiv isches P ronom en naher bestim m t w ird; also aliquid novi. 
H aben die Schuler die Bestim m ung des Genetivs erfasst, so w erden sie in seiner Anwen- 
duny n ich t fehlen, m ag er im deutschen kenntlich sein oder nicht. Die Schuler w erden 
wissen, dass eine Menge Menschen m ultitudo hom inum , etwas Neues aliquid  novi iiber- 
setzt w erden muss. Aber auf eins muss m an die Schuler noch aufm erksam  maclien, 
nam lich dass die a ttrib u tiv e  Bestim m ung zu einem S ubstan tiv  im D eutschen durch  eine 
P roposition  m it einem  S ubstan tiv , die Liebe zu Gott, fe rn er durch  einen In fin itiv  an- 
gegeben w ird. Im  ers te ren  Falle kann  auch im L ateinischen die P roposition  angew andt 
werden, also am or dei oder am or erga deum, im zweiten Falle d a rf niem als der In fin itiv  
g eb rau ćh t w erden. Denn die lateinische Sprache kennt nicht den G ebrauch des In fin ities  
nach einem  Substan tiv . Es folgt der Infin itiv  n u r dann, wenn dies S ubstan tiv  m it einem  
H ilfsverb  esse zu einem B egriff sich verein ig t wie tem pus est abire. Im anderen  Falle  
m uss die a ttrib u tiv e  Bestim m ung durch  den Genetiv des G erundium s, das G erundiv m it 
einem  Substan tiv  oder durch  U m schreibung w iedergegeben werden, also occasio urbem  
condendi oder u rb is  condendae. Die Lehre vom G erundium  und G erundivum  gehort in 
die O berte rtia , und der L ehrer w ird sich m ithin auf diese eben angefiih rte  Anweisung 
iiber den G ebrauch des G erundium s und G erundivum s beschranken  miissen, wenn er in 
der U n terte rtia  die Lehre vom Genetiv durchnim m t.

Das Supinum  I und II, das G erundium  und G erundivum  zeigen (in ihren  Eigen- 
schaften) eine gewisse V erw andschaft. M adw ig1) behandelt sie auch in ein und  dem selben 
K apitel. Das Supinum  I und Gerundium  haben aktive, Supinum  II und G erundivum  
passive B edeutung. Aber in ihrem  Wesen sind sie doch versehieden. Das G erundium  
h a t neben den E igenschaften  des V erbum s die des S ubstan tivs, das G erundivum  die des 
A djektivs. L etztere zeigen sich auch bei den P artic ip ien . Die Supina haben n u r verbale  
E igenschaften . Das Supinum  I w ird geb rauch t nach den Verben der Bewegung, urn die 
A bsicht auszudrucken, in welcher die Bewegung geschieht, z. B. cubitum  ire, schlafen 
gehen =  gehen, urn zu schlafen. Die verbalen E igenschaften  des Supinum s I zeigen sich 
auch darin , dass es den Kasus reg ie rt, welchen das V erbum  bestim m t, z. B. L egati in 
castra  A cquorum  venerun t questum  in iu rias (Liv. I l l ,  25). Das Supinum  II  hat passive 
B edeutung; es steh t nach dem N eutrum  der A djektive und nach den Substativen  fas,

■) Lateinische Spraclilehre fiir Schulen von Dr. J. N. Madwig, Braunschweig 1837 c. 7 p. 379.
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nefas, z. B. horribile dictu, es ist schrecklich zu sagen (d. h. wenn es gesagt wird ist 
es schrecklich,) tu rpe  factu, es ist schimpflich zu tun (wenn es getan  wird, ist es 
schimpflich).1)

Die Partic ip ien  sind Verba und Adjektiva. Dies zeigt sich einerseits darin , dass 
sie den casus des Verbs reg ieren  und Zeitverhaltnisse angeben, andrerseits  in ih re r  
Fahigkeit,  sich dem Nomen, welches sie naher bestimmen, im casus, num erus und genus 
zu accommodieren. Das Gerundium ist also erstens Verbum. Dies zeigt sich darin, dass 
es durch  ein Adverbium naher bestimmt, wird und den casus des Verbums beibehalt;  
z. B. ad b e a t e  v iv en d u m ; (beate vivere) spatium a r m  a capiendi (arm a capere). 
An dem letzten Ausdrucke (spatium arm a capiendi) kann  man den Schillera die aktive 
Bedeutung des Gerundiums klar  machen; das Gerundium ist fe rner auch Nomen. Dies 
lern t  der Schuler an dem Ausdrucke ad beate vivendum. Denn er sieht, dass es mit 
einer Priiposition zusammengesetzt ist, was nu r  bei Substantiven im Lateinischen zulassig 
ist, und dass es auch dekliniert wird. Denn vivendum  ist der Accusativ, der von der 
Priiposition ad abhangig  ist. Diese E rkenn tn is  wird an m ehreren  Beispielen gefestigt. 
Wie stai’k das Substantivische im Gerundium ver tre ten  ist, zeigt sich auch darin , dass 
es durch  einen Genetiv naher  bestimmt werden kann. Cic. Phil V, 3. Agitur, u t ru m  
M. Antonio facultas de tu r opprim endae re i publicae, caedis faciendae bonorum, d irip iendae 
urbis, a g r  o r  u m suis la tron ibus condonandi. H-ier ist offenbar der Genetiv ag ro rum  
beeinflusst durch  das Substantivische in condonandi. Das Gerundivum ist Verb und 
Adjektiv. Es ha t adjektivische Eigenschaften. Denn es passt sich dem Substantiv , das 
es naher bestimmt, an in Numerus, Genus und Kasus. 1st nun, ich will sagen, das  
Wesen der Supina, des Gerundiums und Gerundivums festgestellt und sind den Schillera 
die Bedeutung dieser Modi k lar  geworden, so festige und erweitere der L eh re r  die 
Kenntnis in ih re r  Anwendung an Beispielen aus den Schriftstellern (oder an denen, die 
in der Gram matik angefiihrt sind). In Satzen wie: homines ad deos nulla re  propius  
accedunt quam salutem hominibus dando (Cic. pr. Lig. 12) oder His rebus Caesar certior 
factus et infirm ita tem  Gallorum veritus, quod sunt in consiliis capiendis mobiles . . . .  
nihil his commitendum existimavit, (Caes. IV, 5) oder Prim us liber Tusculanarum  dis- 
putationum  est do contemnenda morte (Cic. div. II. 1) lern t der Schuler das G erundium  
und Gerundivum im Ablativus instrum enti und in Verbindung mit Prapositionen kennen.

ills ganz neue Erscheinungen in der lateinischen Spraehe treten  dem Quintaner 
der Abl. abs. und der Acc. c. Inf. vor die Seele. E r  lern t sie im 4. Q uarta l kennen. 
Sclion in der Sexta ha t der Schuler den Ablativus temporis, causae, instrum enti,  modi 
kennen gelernt. E r  weiss, dass die Zeitbestimmung auf die F rag e  , ,w ann“ durch  den 
Ablativ ausgedriickt wird, desgleichen die adverbialen  Bestimmungen auf die F ra g e

') Es scheint, ais konne m an die Auffassung von der  passiven Bedeutung des Supinum s 2 
nicht im m er aufrecht erhalten. Daher scheint mir  Madwig mit Recht zu sagen: (§ 412, Anm. 1) 
Einzelne Adjektiva, besonders facile, difficile und  proclive st.ehen ini Neutrum  sogar dann m it einem 
Supinum, wenn sie sich eigentlich auf einen activen Infinitiv als ih r  Subjekt beziehen und  von 
diesotn Infinitiv ein Satz abhangen  sollte : difficile dictu est, quanto opere conciliet hom ines com itas 
affabilitasque sermonis (Cic. off. I I ,  14) =  dicere Ad calamitatem societas non est facile inventu , 
(=; invenire) qui descendant. (Cic. Lael. 7.) So werden auch fas und nefas geb rauch t:  nefas est 
dictu, miseram fuisse Fabii Maximi senectutem.
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,,wom it“ und ,,w odurch“ . Geht der Lehrer von diesen Satzverhaltnissen aus, so łasst 
sich der Abl. abs. dem Verstandnis des Schiilers ganz nahe fiihren. Der Abl. abs. ineunte 
vere omnes florent arbores fiigt sich dem Satze ein ais Ablativus temporis. Im Anfang 
des Friihlings (im beginnenden Friihling) griinen alle Baume. Urbe deleta omnes incolae 
em igraverunt. Nach der Zerstorung der Stadt (aus der zerstorten Stadt) wanderten alle 
Bewohner aus. Es wird den Schiilern auch nicht auffallig erscheinen, wenn sie wahr- 
nehmen, dass der Abl. abs. nur dann Anwendung findet, wenn der deutsche Satz im 
Haupt- und Nebensatz verschiedene Subjekte aufweist. Denn der abl. abs. passt sich 
dem Gedankengange des Satzes an ais ein im Ablativ zum Ausdruck gebrachter Umstand 
der Zeit, der Art und Weise, des Grundes“ . ł) Es wird ferner dem Schuler nicht mehr 
auffallig erscheinen, wenn er sieht, dass der abl. abs. nicht durch ein Komma getrennt 
wird. Wie dieser Abl. abs. in seiner sprachlichen Entwickelung aus dem grammatischen 
Zusammenhang herausgewachsen ist, und wann er diese freiere Gestaltung gewonnen 
hat, das braucht der Schuler nicht zu wissen. Das darf der Lehrer ihm auch nicht er- 
klaren, denn es geht iiber das Fassungsvermogen eines Quintaners weit hinaus. Will 
man auch hieruber den Schiilern Klarheit verschaffen, so kann man es bei denen ver- 
suchen, welche ein gutes Stiick in der lateinischen Sprache vorw arts gekommen s ind .2)

Auch den Acc. c. inf. lernen die Schuler zuerst in der Quinta kennen. Das 
Verstandnis fiir gram m atikalische Erscheinungen ist hier schon viel weiter entwickelt 
wie in der Sexta, und hat es der Lehrer verstanden, die Lust an solchen Erscheinungen 
zu wecken, so werden sich die jugendlichen Gemiiter mit Freuden diesem neuen Kapitel 
zuwenden. Der Lehrer wird bei der E rk larung des Acc. c. Inf. sehr weise Mass halten 
miissen, damit er durch ein Zuviel die weichen Gemiiter nicht abschrecke oder das 
Verstandnis triibe. Zunachst wird er sich darauf beschranken miissen, ihnen k lar zu 
machen, was verba dicendi, putandi, sentiendi sind. Dann muss er sich die Gewissheit 
verschaffen, dass sie diese verba von anderen scheiden konnen. Dies geschieht am besten 
dadurch, dass er Satze bauen lasst, in denen diese Verba vorkommen. Es ist dies 
namentlich fiir die Gegenden wichtig, in denen die Gymnasien stark  von polnischen 
Schiilern besucht werden. Aber auch die deutschen werden durch dieses Verfahren in 
der Satzbildung der deutschen Sprache gefordert. Man vergesse aber nicht, die Schuler 
darauf aufmerksam zu machen, dass nach den Verben des Sagens in der deutschen Sprache 
die Satze mit ,,dass“ moglichst gemieden werden und dafiir die Anwendung der indirekten 
Rede gebrauchlicher ist, z. B. Caesar certior factus est; tres iam partes copiarum Helvetios 
id flumen traduxisse, Casar wurde benachrichtigt, die Helvetier hatten 2 Drittel der 
Truppen iiber diesen Fluss gefiihrt.

In Ostermanns Grammatik (§ 135 ed. 1900) finden wir den Satz video arborem  
florere, ich sehe den Baum bliihen. Die Fassung des deutschen Satzes kann also der 
des lateinischen ganz nahe gebracht werden; dadurch wird die letztere dern Verstandniss 
des Schiilers erschlossen. Als Objekt, im Satze wird nicht nur der Accusativ arborem, 
sondern der Accusativ in Verbindung mit dem Infinitiv angesehen. Hieraus e rk lart sich

‘) Diese Erklarung des abl. abs. ist zuerst von Lattmann und Muller gegeben. Ihnen stimmt 
fast ganz bei Otto Keller (zur lateinischen Sprachgeschichte II, S. 333, Ausg. 1895.)

’) Cauer, gram, milit. p. 43.
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die Bezeichnting Accusativus cum infinitivo. E inen Scłiiitt  weiter konimt dor L ehrer,  
wenn er die Schuler f rag t:  „W ie kann  der Satz video arborem  florere  noch andera iiber- 
setzt w erden?"  Der eine und der andere Schuler wird die r ichtige Antwort g e b e n : „ ich  
sehe dass der Baum bliih t“ . H ierm it ist man nun auf die Satze, welche mit , ,dass“ ein- 
geleitet werden, gekommen. Der L ehrer  fahre nun fort, zu fragen. „Aus welchen Satzen 
besteht der Satz, ich sehe, dass der Baum b li ih t?"  Antwort: „Aus H aupt- und Nebensatz.“ 
F rag e :  „W ie lau te t  der H a u p tsa tz ?“ Antwort: „Ich  sehe.“  F rage :  „Wie lautet der Neben- 
sa tz?“ A ntw ort: „Dass der Baum bliih t."  F rage :  „W as heisst, ich sehe?“ Antwort: „v ideo .“ 
F rag e :  „W elche lateinischen W orte  geben den Nebensatz w ied e r?“ Antwort: „a rb o rem  
f lo re re .“ F rage :  „Welches W ort des deutschen Nebensatzes ist nicht, i ibersetz t?"  Antwort: 
, ,dass“ . F rag e :  „Wie lautet das Subjekt des Nebensatzes?" Antwort: „die B aum e."  F rag e :  
„ In  welchem Kasus steht e s? "  Antwort: „im  N om inativ ."  F rag e :  „ In  welchem Kasus 
steht a rb o re m ? "  Antwort: „ im  Accusativ ."  F rag e :  „ In  welchem Kasus steht also beim 
Accusativus c. Infinitivo das Subjekt des deutschen N ebensatzes?" Antwort: ,,im A ccusativ ."  
F ra g e :  „W ie lautet das P rad ik a t  des deutschen N ebensatzes?"  A ntw ort.  (sie) „bliihen. 
F rage :  „Welche Form  ist’s ? "  Antwort: „Die d rit te  Person P luralis  Praesentis Activi."  
F rag e :  „D urch  welches W ort ist es im lateinischen Satze w iedergegeben?" Antwort: 
„d u rch  f lo re re ."  F rage :  „Welche Form  ist e s? "  Antwort: „d e r  Infinitivus P raesentis  
A ctivi."  F rage :  „D urch  welchen Modus wird also das P rad ik a t  des deutschen Nebensatzes 
w iedergegeben?" Antwort: „d u rch  den Inf in itiv ."  F rag e :  „W aru m  nennen wir wohl 
diese K onstruktion accusativus c. in fin itivo?"  Antwort: „Weil das Subjekt des deutschen 
Satzes in den Akkusativ und das P rad ik a t  in den Infinitiv gesetzt w ird ."  F rag e :  „W as fiir 
ein Verbum ist v id eo ?"  Antwort: „E in  Verbum sentiendi."  F rage :  „Nacli welchen
Verben wird wohl der Akkusativus c. Infinitivo g eb rau ch t?"  Antwort: „N ach den \  erben 
sentiendi."  Der L ehrer gebe liierauf den Schiilern einen Satz zu iibersetzen, in dem der 
Akkusativus c. Infinitivo von einem verbum  dicendi abhiingig ist und lasse durch sie fest- 
stellen, dass der Akkusativus c. Infinitivo auch nach den Verben dicendi angewandt wird.

Auf diese Weise also hat der Schuler un ter Leitung des L ehrers sich die Kennt- 
nis e rarbe ite t ,  1. dass der Akkusativus c. Infinitivo nach den Verben dicendi und sentiendi 
s teht, 2. dass seine Eigentiimlichkeit dar in  besteht, dass das Subjekt des Nebensatzes in 
den Akkusativ und das P rad ik a t  in den Infinitiv  gesetzt wird. Wenn nun C auer ,1) dessen 
Schriften ich niemals aus den H anden gelegt habe, ohne einen grossen Gewinn und ohne 
A nregungen aus ihnen gewonnen zu haben, vom deutschen Satz ausgeht, so hat dies V er- 
fahren zwar seine Berechtigung, aber ich glaube, dass die auf analytischem Wege aus 
dem lateinischen Satze gewonnene Kenntnis nicht nu r  nachhaltiger, sondern auch fu r  die 
Entwickelung der Denkfahigkeit, von viel g rosserer W irkung ist. Wenn er meint, die 
Kleinen hatten  zur Reflexion keinen Trieb, und es sei ungesund, ihn bei ihnen zu wecken, 
so ist docli dem entgegenzuhalten, dass viele Schulm anner andre r  Meinung sind. Auch 
ich habe, der ich den L a te inun terrich t auf den unteren  Stufen m ehrere Male gegeben 
habe, gefunden, dass die Knaben mit grossem Eifer den A nregungen nach dieser R ichtung 
hin folgten. Es lasst sich zwar nicht leugnen, dass bei den Kleinen die Neigung, sich 
receptiv  zu verhalten, vorherrschend  ist, aber man kann auch wiederum nicht sagen,

') Gramm. milit. p. 40.
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sie haben  zur Reflexion keine Neigung. Schon bei ó jah rig en  und noch jiingeren K indern 
habe ich ganz auffallende Gaben nach dieser Seite liin entdeckt, und das Y erlangen, 
Aufschluss iiber E rscheinungen  und B eobachtungen zu erhalten , war m ir m anchm al etwas 
unw illkom m en. W enn unsere K naben vielfach dazu neigen, — und solche B eobachtungen 
habe ich leider auch in der P rim a gem acht — sich dem dargebotenen St.off gegenuber 
recep tiv  zu verhalten , ohne ihn  m it dem Geiste zu du rchdringen , so ist daran  oft die 
m angelhafte Methode schuld. Mit solcher aber m uss gebrochen werden. Schon beim 
Sextaner suche m an an dem gebotenen Stoffe die D enkfahigkeit zu wecken und zu 
k ra ftigen .

In  der T ertia  w ird  die Lehre vom Infin itiv  noch genauer durchgenom m en. Man 
suche zunachst eine E rk la ru n g  des Infin itivs zu geben; der L eh rer findet schon 
in der Bezeichnung ,,In f in itiv “ einen A nhaltspunkt. Der In fin itiv  ist nam lich jene Form  
des V erbum s, die seinen B egriff unbegrenzt w iedergibt. E r w ird w eder durch  die Person 
noch, was die In fin itive  P raesen tis  und P erfecti Activi, fe rner die In fin itive P raesen tis 
und F u tu r i  Passiv i anbe trifft, (laudare, laudavisse, lau d ari, laudatum  iri) durch  die Zahl 
und das Geschlecht bestim m t. In der K onstruktion des accusativus cum infin itivo  w ird 
ihm zw ar ein Subjekt beigegeben, aber die Person kom m t im Infin itiv  nicht zum Aus- 
druck . Madwigs l) E rk la ru n g  des In fin itivs ist sehr treffend, aber in der Fassung , wie 
er sie gibt, fiir Schuler etwas zu unverstiindlich . V erstandlicher ist die Definition des 
Infin itivs in der G ram m atik  von E llendt und S eyffert.2) Ob er aber neben dem Verbal- 
auch den S ubstan tivbegriff in sich b irg t, das kann m an an seiner ausseren E rscheinung  
n icht w ahrnehm en. D arum  wiirde ich es auch m eiden, ihn auf dieser Stufe nach dieser 
Seite hin genauer zu e rk la ren . Dass er aber niem als als substan tiv ie rtes  A ttrib u t zum 
Substan tiv  geb rauch t w ird, wie im Deutschen und G riechischen, dies lesen die Schuler 
im U bungsbuch und bei den Schriftstellern ; diese K enntnis bei der rich tigen  Gelegenheit 
in den Schiilern zu wecken und festzulegen, d a rf der L eh rer n ich t versaum en. (Die 
Kunst zu schreiben heisst ars scribendi.) Der In fin itiv  kann  im S atzverhaltn is als 
Subjekt oder als O bjekt auftre ten . Subjekt und Objekt eines Satzes konnen n icht n u r 
du rch  ein S ubstantiv , sondern  auch durch  andere W ortklassen ausgedriick t w erden. In  
dem Satze, dulce et decorum  est p ro  p a tria  m ori (H oraz, Ode III, 2, 13) ist der In fin itiv  
Subjekt, dulce et decorum  est P ra d ik a t; in dem Satze: non hunc in vincula duci impe- 
rab is  (Cic. Cat. I, 11) is t er Objekt. Aus dem ersten  Satze kann  fiir den U n terrich t die 
Regel gewonnen w erd en : W ird das Subjekt eines Satzes durch  einen In fin itiv  zum Aus-
druck  geb rach t, und besteht das P rad ik a t in einem oder m ehreren  A djektiven in Ver- 
b indung m it dem H ilfszeitw ort esse, so nehm en die A djektiva das sachliclie Geschlecht an.

Da die Schuler der T ertia  im V erlaufe des J a h re s  bereits das griechische V erbum  
kennen ge lern t haben, so ist ihnen, um  das In teresse und V erstandnis fu r sprachliche 
E rscheinungen zu sta rken , der G ebrauch des griechischen In fin itiv s genau zu erk laren . 
Diese Kenntnis ist auf den hoheren Stufen zu erganzen  und zu vertiefen . Man versaum e 
h ierbei nicht, bei seiner E rk la ru n g  auf den In fin itiv  im D eutschen und auch im F ran-

') p. 356 § 387. ’) p. 156 § 161. A usg. Berlin 1896.
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zosischen hinzuweisen. Der griechiscke In fin itiv  ist ein V erbalnom en .4) In  diesem seinem  
Wesen lieg t seine K raft, die sich teils in  derselben Form  aussert wie das V erbum , teils 
auch wie das S ubstan tiv . E r  ist substan tiv isch , d. h. v e r tr i t t  ein Substan tiv  und w ird 
auch ais solcher m it dem A rtikel verbunden , ró SM vm  das Geben, m leyetr das R eden.2) 
D ieser substan tiv isehe In fin itiv  w ird m it P rapositionen  v erb u n d en .3) ó Si ex nartóg t ov ygórou
u a h o t  engayfia tereto  vofiiytov . . . oan trję n i l e m  ngola fio i ngd tou  to r s  oqxovs anodovvai, n a r ta  rauta  fSefia im  eĘeir.

Demosth. negl otittpńrou 26. Die W orte ngd tov rovę ogxovg anodovvat beweisen sein substan ti- 
visches und sein verbales Wesen. Das substan tiv isehe w ird dokum entiert durch  die 
P roposition  ngó und den A rtikel to r , das verbale  durch  den A kkusativ  ogy.ovg. D er sub- 
stan tiv ische In fin itiv  w ird also m it dem Kasus verbunden , den das V erbum  reg ie rt. E r 
kann  wie im L ateinischen Subjekt und O bjekt eines Satzes sein. Auch in der A bliangigkeit 
von einem  S ubstan tiv  und A djektiv t r i t t  er schon bei H om er auf. Die latein ische Sprache 
der k lassischen Zeit dagegen kennt eine solche A bhangigkeit des Infin itivs nicht.

B etrach ten  w ir nun den In fin itiv  in der deutschen Sprache. Mit dem In 
fin itiv  der latein ischen  und griechisclien Sprache h a t er die E igenschaften  des V erbum s 
gem einschaftlicli. E r  kann  auch ais substan tiv isches A ttrib u t zu einem Substan tiv  tre ten , 
z. B. die Kunst zu schreiben  (die Kunst des Schreibens) und t r i t t  auch ais substan tiv ie rtes 
V erbum  auf. Die W orte ,,das L aufen ,“ ,,das S p rin g en ,"  ,,d a sL e sen ,“ was s in d es  anders ais 
su b stan tiv ie rte  In fin itive?  Ais solche w erden sie auch durch  a ttrib u tiv e  Bestim m ungen 
im Genetiv naher e rk la rt, z . B. das Lesen der Biicher, das Bauen der H auser etc. Der 
In fin itiv  der deutschen Sprache ist also in seiner S ubstan tiv ierung  einen S ch ritt w eiter als 
der In fin itiv  der griechischen S prache. Denn dieser t r i t t  zw ar als S ubstan tiv  auf, ab er die 
v erbalen  E igenschaften  behalt er daneben bei. Grim m  behandelt auch den substan- 
tiv ie rten  In fin itiv  in der L ehre von den Nom ina. E r 4) sowohl als auch J o lly 5) geben 
uns auch iiber ilin treffenden  Aufschluss.

U ber den infin itivus h isto ricus h e rrsch t bei den Schulern  vielfach U nklarheit. 
Sie erkennen  ihn  n icht leicht, da er eine A usdrucksform  ist, die ihnen nicht oft zu 
Gesiclit kom m t. Dazu kom m t, dass das Subjekt des Infin itivsatzes im N om inativ steh t. 
Die Schuler suchen im m er nach einem H auptverbum , konnen es ab er freilich n ich t finden. 
Da es nun  die Aufgabe des L eh rers  ist, die sprachlichen  E rscheinungen  deni V erstandnisse 
der Schuler nahe zu  bringen, die Schuler aber auch selbst oft, wenn sie in  der rich tig en

') C urtius Griech. Gram m . p. 202 § 221 A usg. 1891. In der hom erischen Sprache findet 
sich  kein B eisp iel von Substantiv ierung im  eigentlichen Sinne. D ie F lex ion  des In fin itivs durch den  
vorgesetzten  A rtikel hat bei H om er n icht statt. 3) In  der franzosischen  Sprache w ird der Infin itiv  
m it a gebrau ch t zum  A usdruck des Z w eckes. D ie V erbindung d es latein ischen  In fin itivs m it einer  
P roposition  is t un k lassisch . E rst im friihen M ittelalter finden wir L esu ngen  m it per, pro haufiger  
als mit dem  In fin itiv . l ) Der Infin itiv  is t eine Art von Substantiv ieru ng des V erbum s, d essen  
regeres Leben dabei aufhort. D er personliche A usdruck und der N um erus gehen  verloren , eine 
U bertragung der T em pusuntersch iede is t dabei noch denkbar. E r ist das aus aller P erson lichkeit  
tretende, in seiner U nbestim m theit fur jedw ede P erson  zugleich  gerechte V erb u m : die personlichen  
K ennzeichen der F lex ion  horen bei ihm  auf. (D eutsch  G ram m atik p. 56.) f') Noch w eit voll-
stan d iger  als im  G riechischen hat d ieser (In fin itiv) in un serer M uttersprache d ie E igenschaften  der  
Substantiva  angenom m en, was sich z. B. darin ausdruckt, d ass er se lb st hier und da einen  P lural 
bilden kann, z. B. die L eben, b esonders in dem  zusam m engesetzten  W ort, die M enschenleben. (Ge- 
sch ich te des In fin itivu s im In d ogerm anischen  p. 174).
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Weise erzogen sind, Aufscliluss iiber diese verlangen , so en tsteh t nun die F rag e , wie 
w ird der L ehrer dieser seiner Aufgabe am besten gerecht. Das ist nun nicht ganz leiclit. 
Am einfachsten  w are es, ilin durch  E llipse zu erkliiren . Man nalim friihei an, es sei 
coepit ausgefallen, aber diese Theorie scheint schon lange aufgegeben zu sein. Reyssig ) 
g laub te  eine Analogie in dem R apportstie l der K riegsberichte gefunden zu haben. A ndere 
halten  ihn fu r a lte r als die K riegsberichte der F eldherrn . Am besten tu t der L ehrer, 
w elcher den S chulern  die E rk la ru n g  des in fin itivus h istoricus folgenderm assen g ib t. Urn 
eine T atsache, einen V organg schnell und ausdrucksvoll zu schildern , geb rau ch t der 
L ate iner den infin itivus h istoricus. E r  ist eine A rt nom inativus cum infin itivo , denn das 
Subjekt s teh t im  Nom inativ, das P rad ik a t im Infin itiv . E ine genaue sprachliche Erklii- 
ru n g  ist selbst auf der obersten  Stufe unm oglich, da m an auf andere Sprachen, z. B. 
au f das L ittau ische und S anskrit (Zend) zuruckgehen musste.*)

Zum  Schluss dieses A bschnittes fiber die B ehandlung der L ehre vom In fin itiv  
will ich h ier noch kurz auf den infin itivus im pera tivus hinweisen, der sowohl im Latei- 
n ischen als auch im G riechischen und im D eutschen sich vorfindet. E r  ist en tstanden  
in  dem ersten  Entw ickelungsstadium  der S prache und m acht sich geltend  als ein Uber- 
b leibsel aus a lte r  Zeit auch dann, wenn sie sich zur hochsten Bliite entw ickelt hat. An 
w enigen Beispielen kann  m an es den Schillera k la r m achen, wenn m an sie zuniichst auf 
die S prache der K inder hinweist. Diese sprechen im ersten  K indesalter n u r im Infin itiv . 
Desgleichen bedienen sie sich niem als des P ronom ens ich. Es fehlt also in ihrem  Be- 
w usstsein die Y orstellung des Personlichen und der Zeiten. Sie sagen nicht, ich will
essen sondern  ,,essen“ , nicht, ich will schlafen gehen, sondern  „schlafen gelien“ . Diesen 
In fin itiv  g eb ra’uchen sie dann spater, wenn sie erw achsen, als infin itivus im perativus. 
Sie sagen „T iir zum achen“ , F enster schliessen etc.

Oft findet man, dass selbst solche Schuler, welche die latein ischen Form en und Regeln 
g u t beherrschen  und a'uch anzuwenden verstehen, iiber das tem porale Y erhaltn iss der durch 
das P rasens, Perfectum , Im perfectum , P lusquam perfectum , F u tu ru m  I  und II ausgedruckten  
H andlung  s'ehr im U nklaren sind. Auch d ariib e r h e rrsch t vielfach U nklarheit bei den 
Schiilern, welche Qualitiit der H andlung durch  die Modi bestim m t w ird. Selbst in der 
S ek u n d a ' habe ich bei m anchen Schfilern ein ziem lich m angelhaftes V erstandnis h ierin  
gefunden. Und doch ist es durchaus notw endig, dass dem Schuler die B edeutung der 
T em pora und  Modi m ogliclist friih  bekann t w erde. In  der U n terte rtia , in welcher Klasse 
die Lehre von den Tem pora genau durchgenom m en w ird, ist die bereits vorhandene 
K enntnis zu vertiefen . Der Schuler muss es em pfinden, dass durch  das P rasens die un- 
vollendete, durch  das Perfektum  die vollendete H andlung  der G egenw art, durch  das 
Im perfektum  die unvollendete, durch das P lusquam perfek tum  die vollendete H andlung  
der V ergangenheit angegeben w ird. Man gehe beim U n te rrich t von den Bezeichnungen 
P rasens,° P erfek tum  etc. aus und bediene sich zur K larung des V erstandnisses der Bei- 
spiele. Ich  schreibe, schliesst die V orstellung ein, ich bin init dem Schreiben nicht fe rtig , 
ich habe geschrieben, g ib t die vollendete Tatsache an. D agegen bew eist der Satz, ich 
-schrieb, als du zu m ir kam st, dass ich in dem A ugenblicke, in dem du zu m ir kam st,

*) Vorlesungen fiber lateinische Sprachwissenschaft. ’) Jolly, Geschichte des Infinitivs im 
Indogermanischen p. 176 seq.
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mit dem Schreiben noch nicht fertig war, wahrend in dem Satze, ich hatte geschrieben,. 
ais du zu mir kamst, die Vorstellung enthalten liegt, ich war schon fertig mit dem 
Schreiben, ais du zu mir kamst. Beide Handlungen liegen in der Vergangenheit. Aus. 
den im U nterricht vorgelegten Beispielen kann der Schuler unter Leitung des Lehrers 
sehen, wie streng der Romer in der Auffassung des temporalen Verhaltnisses war, und 
mit welcher Gewissenhaftigkeit er dieses zum Ausdruck brachte. In dem Satze sole orto 
dies lucet gibt das Participium  perfecti orto die vollendete Tatsache an, lucet die 
dauernde. Die Sonne ist bereits aufgegangen, wenn es Tag ist. Auch an einer ganzen 
Klasse von Verben kann man dieses Gesetz iiber die Zeitfolge im lateinischen Satze 
ersehen, namlich an den Verben des Hoffens, Drohens und Versprechens. Diese Verba 
driicken die erhoffte, angedrohte und versprochene Tatsache, sofern sie in der Zukunft 
liegt, auch aus durch den Infinitiv futuri. Wir begniigen uns im Deutschen oft mit dem In- 
finitiv Praesentis, z. B. in dem Satze: Ich verspreche dir, dies zu geben. Wie oft muss 
man es erfahren, dass Schuler ixbersetzen: ais ich nach Rom kam, warst du bereits ab- 
gefahren, cum Romam venirem, Roma iam profectus eras und doch muss es lieissen cum 
Romani venissem, denn ich musste doch erst nach Rom gekommen sein, d. h. meine Ankunft 
in Rom musste eine vollendete Tatsache sein. Schuler, die nicht angehalten werden, die 
temporalen Verhaltnisse stets im Auge zu behalten, iibersetzen nur nach der deutschen 
Fassung des Satzes; so auch si id facis, praemiis afficieris, wenn du das tust, wirst du 
belohnt werden mussen, wahrend es doch heissen muss, si id feceris, praem iis afficieris. 
Denn der Gedankeninhalt des ganzen Satzes liegt in der Zukunft, und zwar als bedingte 
Tatsachen, von denen die eine der anderen zeitlich vorangelit. Dies muss im Lateinischen 
zum Ausdruck gebracht werden. Anders verhalten sich zueinander die beiden Tatsachen 
in dem Satze, si eos amabis, te amabunt. Wenn du sie liebst, werden sie dich lieben. 
Beide liegen in der Zukunft; sie treten gleichzeitig ein, und die eine dauert so lange wie 
die andere.

Die Sprache ist der Ausdruck der Seelentatigkeit. Was in der Seele vorgeht, 
kommt durch sie im W ort zum Ausdruck. Dieses ist zur Mitteilung an andere erfunden. 
Durch die Sprache dringen wir zur Erkeuntnis der Seelentatigkeit anderer. In dieser 
nimmt das Denken die hoehste Stufe ein. Unsre Jugend an dem, was andre Volker, 
namentlich solche, die in der geistigen Entwickelung die hoehste Stufe erreicht haben, 
in Kunst und Wissenschaft geleistet haben, zu bilden, sie zur Erkenntnis zu fiihren, damit 
sie von diesem Standpunkt aus, das geistige, communale und politische Leben ihrer Zeit 
verstehe, das ist der Zweck der classischen Bildung. Wie scharf und deutlich sich dies. 
Denken der Romer auch in der ausseren Form  der lateinischen Sprache offenbart, haben 
wir an manchen Beispielen bereits gesehen. Dies offenbart sich auch bei den Verba 
timendi. Diese leiten namlich den abhangigen Satz ein mit ut, ne non, ne; und zwar 
richtet sich der Gebrauch dieser Konjunktionen ganz nach deni logischen Inhalt des 
abhangigen Satzes. 1st dieser affirm ativ, so wird er mit ut, ne non eingeleitet, ist er 
negativ, mit ne. Die aussere Form des deutschen Satzes deckt sich nicht ganz mit der 
des lateinischen. Sie ist dort affirm ativ, wo sie im Lateinischen negativ ist. Wenn man 
die Schuler nach der Ursache hierfur fragt, so werden sie diese natiirlich nicht angeben 
konnen, es sei denn, dass der Lehrer sie schon friiher einmal auf den Zusammenhang 
zwischen logischem Inhalt und Ausdrucksform in den von einem Verbum timendi ab-
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'hangigen Satzen liingewiesen h a t. V ersuchen w ir nun einm al m it den Schillera dem 
G edankenzuge des Rom ers nachzuspiiren. W ir legen ihnen einen Satz vor, in dem ein 
Verbum  tim endi vorkom m t, z. B. timeo, ne venias. Der Schiiler w ird iibersetzen, ich 
fiirchte, dass du nicht kom m st; denn er hat im lateinischen U n terrich t gelern t, ne ist 
gleich dem deutschen ,,dass n ich t“ . Der Lelirer co rrig ie rt ihn nun und sagt, der Satz 
lau te t in  deutscher U bersetzung, ich fiirchte , dass du kom m st. Der Schiller w ird d aru b er 
anfangs stu tzig  w erden, denn er kenn t ne in der B edeutung „dass n ich t und nun soli 
es „d a ss“ heissen! Um nun den Schiller aus dieser schwankenden Lage zu b iingen , 
nim m t der L ehrer die U nterw eisung w ieder auf und fra g t: „W elchen Gedanken enthiilt 
denn der Satz, ich fiirchte , dass du kom m st?“ Ich liabe nocli im m er bei den T ertian ern  
die rich tig e  A ntw ort erhalten , „koninie n ich t.“ Dieses R esultat verw erte  der Lehrei und 
frage w eiter: „W elches deutsche W ort ist m it ne iib e rse tz t? "  S chiller: ,,dass“ . L eh rer: 
„W arum  g ib t der Rom er nacli den Verben des F iirch tens die K onjunktion ,,dass“ m it ne 
w ied e r?"  Scliuler: „W eil der In h a lt des Satzes, welcher m it ne eingeleitet w ird, negativ  
is t“ . H a t nun der L ehrer diese K enntnis du rch  die U bersetzung m ehrerer Satze aus 
dem Deutschen ins L atein ische gefestigt, so lege er dem Schiller einen anderen lateinischen 
S atz vor, in welchem der von einem V erbum  tim endi abhangige Satz m it u t eingeleitet 
w ird z. B. timeo, u t venias. Der Schiiler w ird ganz rich tig  iibersetzen: „ ich  fiirchte , dass 
du nicht kom m st". Denn er hat soeben gelernt, dass timeo, ich fiirchte, ne venias, dass 
du kom m st heisst. Der L ehrer begniige sich aber n icht m it diesem R esultat, sondern  
frag e  w iederum , w elcher G edankeninhalt liegt in dem Satze, timeo, ut venias, ich fiirchte, 
dass du n icht kom m st? Der Schiiler w ird an tw orten : „dass du doch k am st."  Der L ehrer 
fah re  nun fo rt und frage: „W ie w ird dieser Satz lateinisch la u ten ? "  Schiiler: „ u t ven ias."  
Nachdem  noch im U nterrich t festgestellt ist, dass fur u t aucli ne non gesetzt w erden 
kann, behandle m an im Anschluss an die verba tim endi in ahnlicher Weise die Regeln 
von den Verben des H inderns, Abschreckens etc. (im pedire, d e terrere , per me s ta t etc.) 
Denn auch bei diesen ist der In h a lt des abhangigen Satzes negativ . Dies kom m t in der 
latein ischen S prache aucli in der iiusseren Form  zuin A usdruck durch die K onjunktionen 
ne, quo m inus, und wenn der abhangige Satz vernein t ist, durch quin.

In vielen lateinischen Satzen lasst sich der In d ik a tiv  oder der K onjunktiv  n u r 
aus den Modis selbst erk laren . Der Ind ika tiv  ist der Modus, durch  den eine bestim m te 
T atsache oder E m pfindung zum A usdruck g eb rach t w ird, der K onjunktiv ist der 
Modus durch  den die T atsache oder die E m pfindung in einer unbestim m ten, ver- 
bindlichen Form  ausgedriickt w ird. Dies ersehen w ir auch aus den Redew endungen, 
sunt, qui dicant, und m ulti sunt, qui dicunt. Im  ersten  Falle w ird uns das U nbestim m te 
v o r die Seele gefiihrt, das wir im Deutschen w iedergeben konnen durch  „m anche sagen". 
Im  zweiten Falle ist der In h a lt bestim m t, wenngleich auch n ich t g re ifb ar bestim m t. 
Denn m ultus ist ein re la tiv e r Begriff. Was dem einen viel erscheint, fasst der andere 
fiir das Geo-enteil an. Aber dieser B egriff des Vielen ninim t in der V orstellung eines 
jeden denkenden Menschen eine ganz concrete, bestim m te F orm  an. Ganz ebenso verha lt 
es sich m it den A usdriicken eo tem pore, cum m it dem Ind ikativ , und e ra t tem pus, cum 
m it dem K onjunktiv. Der erste re  A usdruck g ib t eine bestim m te, der le tz tere  eine un- 
bestim m te Zeit an. Der U nterschied in den A usdriicken: quod scio und quod sciam , besteht
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darin, dass quod scio heisst, und dies weiss ich, also ein bestimmtes Eingestandniss ent- 
halt, dass nur der Inhalt dessen, was erzahlt wird, bekannt ist, wahrend quod sciam ein 
unbestimmtes Zugestandnis ausdrilckt, soviel ich weiss. Mein Wissen kann da beschrankt 
sein, ein anderer kann es genauer wissen. Uber accidit, ut und bene accidit, quod gibt 
uns auch Cauer die richtige E rklarung. E r sag t,1) durch das eine wird erzahlt, dass 
etwas geschieht, bei dem anderen wird die Tatsache ais gegeben angenommen und uber 
sie ein Urteil gefiillt. Cauer fahrt dann mit folgender richtiger Bemerkung fort: ,,Der- 
gleichen selber zu entdecken, macht dem Schiller Freude, und er wird auch den Wunsch 
haben, sich in die lateinische Vorsteilung hineinzudenken; vom Deutschen aus, wo beide 
Satzformen zusammenfallen, konnte er gar kein Bediirfnis empfinden, sie zu unterscheiden.2) “ 
Und dies Sichhineindenken in die lateinischen Vorstellungen ist doch eine der wertvollsten 
Tatigkeiten der Schiller, wenn nicht die wertvollste. Es fiihrt zum Yerstandnis der 
Denkfiihigkeit der Romer und der durch sie veranlassten Ausdrucksformen. Es stark t 
aber auch die Denkkraft selbst. Die Freude, die jeder Erfolg zeitigt, spornt ihn zu 
neuem Streben an.

Eine andere Seite des lateinischen Unterrichts wird leider oft viel zu wenig und 
manchmal viel zu spat gepflegt und fiir die geistige Entwickelung der Knaben fruch tbar 
gemacht, namlich die Unterweisung in der Stilistik und Synonymik. Abgesehen davon, 
dass es in dem Kenner der lateinischen Sprache eine hochst unangenehme Em pfindung 
hervorruft, wenn er in den schriftlichen Arbeiten der Schiiler Germanisinen in nicht zu 
geringer Anzahl, unlateinische Wendungen, Ausdriicke, die die Vorstellungen, welche 
durch den deutschen Text gegeben werden, unvollstandig oder gar nicht, wiedergeben, vorfin- 
det, so ist dies auch einer jener Grxinde, die dazu beitragen, dass die Schiller sich manchmal 
bis in die obersten Klassen hinein beim Lesen der Schriftsteller so erbarm lich schlecht 
zurechtfinden. Denn Unkenntnis im Ausdruck hat Unkenntnis der Vorsteilung im 
Gefolge. Die Schiller miissen das reinste und echteste Latein lernen. Diese Forderung, 
die schon der Altmeister deutscher Gymnasialpadagogik Nagelsbach gestellt hat, muss 
bis zu einem gewissen Grade durchgefuhrt werden. Nagelsbach s a g t:3) ,,das Latein, 
welches man den Schillera in den untersten Gymnasialklassen bietet, muss das reinste, 
echteste Latein sein. Oder darf man am Anfang des Gesangunterrichts c fiir d 
singen? Quo semel est imbuta recens, servabit odorem testa d iu .“ Gerade darin hat 
Nagelsbach recht, dass man schon auf der untersten Stufe den jungen KSpfen reines 
Latein biete. Die Sextaner lernen namlich das gute Latein ebenso leicht wie das schlechte. 
Es kommt nur darauf an, dass man es ihnen in dem richtigen Masse bietet. Auch auf 
die Metliode kommt es an. Aber die Methode kann sich nur auf eine griindliche Kenntnis 
des Gegenstandes aufbauen. Ein Lehrer, der sich nur von Stunde zu Stunde sein Wissen 
miihsam zusammensucht, der kann ebeh keine einheitliche, auf Erkenntnis sich stiitzende 
Methode haben.

Den Sextanern das echte Latein nicht beizubringen, zeitigt viele Schaden. Der 
Lehrer der folgenden Klasse hat namlich alsdann sehr grosse Milhe, diese falsche Kenntnis 
aus den jungen Kopfen herauszutreiben. Dadurch aber geht Zeit verloren, und die

‘) Gramm. militans. p. 34. 2) Rotlifuchs, Beitrage, p. 1. 3) Gymnasialpadagogik ed. Autenrieth,.
2. AtiflągC p. 98—99.
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K naben haben, da ihnen doch das R ichtige beigebraeh t w erden muss, eine dreifache 
A rbeit zu verrich ten . In  der Sexta haben sie m anches Falsehe gelern t, in der Q uinta 
miissen sie es ais unlatein isch  erkennen und vergessen und zuletz t die K enntniss des 
R ichtigen aufbauen. Dass die einm al beigebrach te Kenntniss n icht leicht aus den jungen 
Kiipfen weicht, hat N agelsbach treffend  hervorgehoben durch die Stelle aus H oraz epist. 
I, 2, 70: Quo semel est im buta recens, servab it odorem  testa diu. Und wenn nun der 
U n terrieh t m ehrere J a h re  h indurch  in der H and eines L ehrers liegt, der dauernd  die 
S tilistik  und Synonym ik wenig beachtet, so ist der Schaden, der der Jugend  zugefiigt 
w ird, unberechenbar. Der L ehrer aber, der diesen Jah rg an g  aus der H and seines Vor- 
gśingers em pfangt, h a t nun grosse Miihe, diesen Schaden zu rep arie ren . H ierdurch  aber 
w erden die K rafte des L eh rers  und der Schuler in ganz hohem Masse in A nspruch ge- 
nommen, und beide Teile leiden d a ru n te r ; der L ehrer, weil er zu der ihm durch  das 
Jah respensum  auferleg ten  L eistung  noch neue A nstrengungen m achen muss, um das zu 
leisten, was schon friih er lia tte  geleistet werden miissen, die Schuler, weil sie vieles, was 
sie friiher gelern t haben, als falsch erkennen und um lernen miissen.

Bringt, m an aber den Schiilern n ich t das echte L atein  bei, wie soil sich da bei 
ihnen das Sprachgefiihl entw ickeln? Und dies ist doch notwendig, wenn m an m it den 
Schiilern die L ektiire m it E rfo lg  betreiben will. Kann da der Schuler in den Geist des 
S chriftste llers eindringen, wenn er die Sprache n u r sehr m angelhaft kennt, wenn er jeden 
A ugenblick iiber A usdriicke, R edew endungen s to lp ert?  D arum  ist es notig, dass man 
sich mSglichst eng an die von N agelsbach gestellte  F o rd eru n g  anschliesse und gleich 
von Sexta an auf ein rich tig es  und reines L atein  h inarbeite . R othfuchs l) zeigt an den 
aus der P rax is  entnom m enen E xtem poralien , wie g ross die V erfehlungen der Schuler 
gegen das gu te L ate in  sind. Solche finden sich auf alien Stufen des Gym nasium s, von 
der Sexta bis in die P rim a hinein. Aber auch ein jeder von uns L eh rern  weiss es, und 
m ancher sieht m it grossem  B edauern diese schleichende K rankheit bestehen. Wie ist ih r 
zu begegnen? Die A ntw ort ist n icht schw er. Neben der G ram m atik  muss auch die 
S tilistik  getibt werden. Diese Ubung aber muss von Sexta an d u rchgefiih rt w erden und 
zw ar m it ebenderselben Gew issenhaftigkeit und S trenge, wie die in  der G ram m atik.

Die Abschnitte, welche aus der G ram m atik in  den einzelnen Klassen durch- 
genom m en werden sollen, sind streng  abgegrenzt. In  welcher W eise und welche stilisti- 
schen und synonym ischen E rscheinungen in den Jah rg an g en  Sexta und Q uinta behan- 
delt w erden sollen, dariiber haben w ir weder irg en d  welche Bestim m ungen, noch g ieb t 
es, soviel m ir bekann t ist, eine fiir den S chu lun terrich t b rau ch b are  Zusam m enstellung. 
Und doch ist es notw endig, dass auch nach dieser R ich tung  hin  die Wege und Ziele fest- 
gelegt w erden, dam it durch  die dem L ehrer gew ahrte F re ih e it n icht Z iigellosigkeit ein- 
re isst, sei es dass E rscheinungen  behandelt werden, die fu r die betref'fenden Stufen sich 
n icht eignen, sei es dass gerade dieser Zweig des latein ischen U n terrich ts  Ja h re  h in d u rch  
vernach lassig t w ird. An Versuchen auf diesem Gebiet hat es n ich t gefeh lt; diese sind 
m it m ehr oder w eniger Gliick auch durchgefiih rt.

Es ist nun nicht m eine Aufgabe, diese V ersuche zu k ritis ie ren  oder zu zeigen, 
welche stilistischen und synonym ischen E rscheinungen  auf den einzelnen Stufen durchzu-

') R othfuchs, M ethodik p. 9—22.
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nehmen sind, sondern ich will einige stilistischen und synonymischen Erscheinungen an- 
fiihren, die schon in den unteren und m ittleren Klassen durcligenommen werden sollten 
und an einigen Beispielen zeigen, wie sie behandelt werden kdnnten. Denn dadurch 
wird niclit nur ein besseres Verstiindnis fur die lateiniselie Sprache erzielt, sondern aucli 
die Denktiigigkeit der Schuler in hohem Masse angeregt und gefordert. Dieses jedocli 
will ich erwahnen, dass ich an deni Grundsatze festhalte, der aucli auf der Direktoren- 
Conferenz in Posen1) ausgesprochen worden ist, die Stilistik und Synonymik sei haupt- 
sachlich bei der Ubersetzung aus dem Deutschen durchzunehmen, bei der Behandlung 
der Lektiire sei nur wenig Riicksicht darauf zu nehmen.

Subjekt und Pradikat sind die Hauptbestandteile des Satzes. Sie nehmen aucli 
im lateinischen Satze die wichtigsten Stellen ein. Dies sind die erste und letzte Stelle. 
Das Pradikat steht am Schlusse des Satzes, uin ihm einen festen Halt zu geben, das 
Subjekt am Anfange. Es leitet ihn ein und ist Trager der Handlung. Das Objekt, das 
Pradikatsnom en oder die Bestimmung des Verbums (Adverbium, Substantiv mit der P ro
position, oder der Ablativs adverbialis) nehmen die Mitte des Satzes ein. Dieses ist die 
einfache W ortstellung, von der immer abgewichen werden kann, da die W ortstellung im 
Lateinischen nicht so festgelegt ist wie in anderen Sprachen, z. B. im Deutschen und 
Franzosischen. So wird z. B. das Wort, welches mit besonderem Nachdruck belegt wird, 
an die Spitze des Satzes gestellt. Das ergiebt sicli aus der starken Bewertung der er- 
sten Stelle im Satze: a malis mors abducit, non a bonis (Cic. Tusc. I, 24). Invident 
autem homines maxime paribus aut inferioribus, cum se relictos sentiunt, illos autem 
dolent evolasse. (Cic. de orat. II, 52). Desgleichen tr itt  das regierte oder eine Neben- 
bestimmung enthaltende W ort vor das regierende oder bestimmte patriae ainans, 
gloriae cupidus. Ausgenommen hiervon ist der von einem Substantiv regierte Genetiv. 
Dieser tr i tt  liinter das regierende Substantiv. Aber er tritt  auch vor das Substantiv, wenn 
er im Gegensatz zu einem andern Wort mit Nachdruck hervorgehoben wird. Dieses 
Gesetz zeigt sicli auch in der Satzstellung. Der abhangige Nebensatz geht dem Satz 
voran, von welchem er abhangig ist. Nur die Folgesatze folgen stets dem regierenden 
Satze nacli. Dies hat seinen Grund in der logischen Auffassung des Romers. Die Ursache 
ist prim ar, die Folge sekundar. Die attributive Bestimmung, sofern sie durch ein Adjektiv 
ausgedruckt wird, tritt  gewohnlich liinter das Substantiv, doch kann sie auch vorangestellt 
werden, wenn die im Adjektiv liegende Bestimmung besonders hervorgehoben wird. Diese 
Gesetze sind so einfach und klar, dass sie schon auf den unteren Stufen von den Schiilern 
erlcannt werden konnen.

Das W ort ,,kein“ kommt den Schiilern sehr oft zu Gesicht. Wenn sie es aber 
ins Lateinische iibertragen soilen, schwanken sie oft und fehlen. Nullus sapiens, nullus 
bonus sind Fehler, die nicht selten in den Extem poralien zu finden sind. Und doch ist 
es nicht scliwer zu erreichen, dass solche Fehler bei den begabteren und aufmerksameren 
Schiilern gar nicht vorkommen. Substantiv und Adjektiv sind namlich schon den Sex- 
tanern bekannte Begriffe. Zeigt man ihnen bei der Ubersetzung aus dem Lateinischen 
ins Deutsche, dass nemo in Verbindung mit einem Adjektiv, nullus dagegen mit einem 
Substantiv erscheint und greift man auf die friiher gewonnene Kenntnis zuriick, dass

') Yerliaiidlungen der Direktorenconferenz in Poser. 1885 p. 63 und 64.
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ein S ubstan tiv  durcli ein Adjekt.iv naher bestim m t w ird, so w ird m an durch  eine ein- 
fache F rag e  die substantiv ische E igenschaft von nemo und die adjektivisehe von nullus fest- 
stellen. Es w ird  den Schiilern oline besondere Schw ierigkeit k la r, dass es n u r heissen 
kann  nemo sapiens, nemo Rom anus, dagegen nullus poeta, nullus v ir. Schw ieriger da- 
gegen ist es, den Schiilern k la r zu m achen, wann er ,,kein“ m it ,,n o n “ und wann mit 
,,n u llu s“ iibersetzen muss. Die E rk la ru n g , wie sie R othfuchs1) g ib t, ist sehr gu t und fu r 
vo rgesch rittene  Scliiiler wohl auch verstand lich . Ich pflege mich der D eutlichkeit ha lber 
in m einer P rax is  folgendes H ilfsm ittels zu bedienen. Ich bilde den Satz ea re  non usus 
sum. Die Schuler iibersetzen: „D ies habe ich nicht g eb rau eh t.“ Dann lege ich ihnen den 
Satz v o r : nulla re  usus sum. Sie iibersetzen: „Ich  habe nichts g eb rau ch t.“ Dann g re ife  
ich wieder auf den ersten  Satz zuriick und frage: „W elche S tellung hat n o n ? “ A ntw ort: 
„V or dem V erbum .“ F rag e : ,,W aru m ?“ A ntw ort: „W eil es das V erbum  niilier bestim m t.“ 
F rag e : „W as w ird in dem Satze nulla re  usus sum durch nulla bestim m t?1* A ntw ort: 
, ,r e .“ F rage: „W ann  g eb rau ch t m an also non und wann nullus?** A ntw ort: „W ird  das 
V erbum  vernein t, so g eb rau ch t m an non, w ird dagegen das Substan tiv  verneint, so ge
b rau ch t m an n u llu s .“ Um nun die gew onnene K enntnis nocli k la re r zu stellen, pflege ich 
die F rag e  aufzuw erfen: ,, W elcher U nterschied ist in dem  In h a lt des Satzes „ea  re  non usus 
sum** und „nulla  re  usus sum?** Der eine und der andere Schuler findet schon die rich tige 
A ntw ort und sagt, in dem Satze ea re  non usus sum =  dies habe ich nicht g eb rauch t 
liegt der Gedanke, anderes habe ich g eb rau ch t; der Satz nulla re  usus sum dagegen sagt, 
ich habe iiberhaup t n ich ts geb rauch t. An anderen Satzen wie hostem  non vidi und 
nullum  hostem  vidi w ird die gew onnene Regel gefestig t. Damit nun die Schuler n icht 
g lauben, ,,n o n “ negiere n u r das \e rb u m , bilde ich folgende Satze: non m agnum  praem inum  
accepi und nullum  m agnum  praem ium  accepi. Der Schuler w ird den ersten  Satz r ich tig  
iibersetzen: „ ich  habe keine grosse Belohnung erha lten  (aber eine kleine Belohnung habe 
ich e rh a lten ).“  Da der Schuler auch weiss, dass „nullus** unserem  deutschen iiberhaup t 
keiner en tsp rich t, so w ird er den U nterschied beider Satze leicht verstehen. Der letzte 
Satz en thalt den Gedanken, ich habe iiberhaup t keine Belohnung erhalten , die gross ware.

In  dem Satze u terque fra te r  m ortuus est fa llt dem Schiiler der S ingular auf. 
E r  kenn t u terque in der B edeutung von ,,b e id e“ und iibersetz t m it richtigem  Sprach- 
gefiihl, beide B riider sind gestorben. Aber die E insich t, w arum  Subjekt und P rad ik a t 
im Lateinischen durch den S ingular w iedergegeben w erden, kann der Schuler n u r dann 
gewinnen, wenn m an ihn  veran lasst, auf die eigentliche B edeutung von u te rq u e  •= jeder 
von beiden zuruckzuziehen. Im  Anschluss an u terque behandle m an u te r und quis. Beide 
W orter werden m it ,,w er“  iibersetzt, aber u te r heisst w er von beiden, quis wer von alien. 
Wie u terque aus u te r und que, so ist quisque aus quis und que entstanden. Aus den 
B edeutungen von u te r und quis kann der Schuler die Kenntnis gewinnen, dass u terque 
heisst jeder fu r sich (von zweien), quisque dagegen jeder fiir sich (von alien).

Es ist n icht m eine Aufgabe, alle stilistischen und synonym ischen E rscheinungen  
in der latein ischen Sprache zu behandeln, sondern n u r an einigen zu zeigen, wie durch  
ih re  B ehandlung im U n terrich t der Schuler zu verstandesm assigem  E rfassen  der sprach- 
lichen E rseheinungen  angereg t und erzogen w ird. D arum  will ich den Teil iiber die

') Methodik p. 29.
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B ehandlung der S tilistik  und Synonym ik in der Selmie scliliessen. Ich will jedoch liier 
am Schlusse dieses Teils m einer A rbeit noeh auf zwei andere E igentiim liohkeiten der 
latein ischen S prache aufm erksam  m achen, die schon in den M ittelklassen beliandelt werden 
konnen. Caes. bell. gall. lib. IV, c. 2 lesen w ir: M ercatoribus est ad itus m agis eo, ut,
quae bello ceperin t, quibus vendant, habeant, quain quou llam  rem  ad se im p o rta ri desiderent. 
Die W orte ,,quae beilo cep erin t"  geben denselben B egriff w ieder wie ,,p ra e d a ‘‘; Caes. beli. 
gallic , lib. III, c. 8, 2 ab his fit in itium  re tin en d i Silii a tque Yelanii, quod per eos suos 
se obsides, quos Crasso dedissent, recu p era tu ro s  ex istim abant. F e rn e r: lib. IV c 5 2 
est enini hoc Gallicae consuetudinis, uti v iatores etiam  invites consistere cogant et quid 
quisque eorum  de quaque re  au d ie rit au t cognoverit, q u aeran t, . . . Aus diesen und 
vielen anderen  Satzen kann der Schuler zweierlei entnehm en: 1., dass substan tiv ische 
Begriffe im Lateinischen durch Satze w iedergegeben w erden; 2., dass die Pronom ina 
m oglichst neben e inander gestellt w erden.

Sehr von Nachteil sind die sogenannten  P rap ara tio n sb iich er, da die A ngaben in 
ihnen vielfach d e ra r t  gegeben sind, dass sie den Schiller verle iten , ganz gedankenlos die 
U bersetzung der Redew endungen in sich aufzunehm en. Caes. lib. IV c. 2 lesen w ir: quin 
etiam  ium entis, quibus m axim e Galii delec tan tu r quaeque im penso p a ra n t pre tio , im por- 
ta tis  non u tu n tu r, sed, quae sunt apud eos na ta  p arv a  atque deform ia, liaec cotidiana 
exercitatione, summi u t sint laboris efficiunt. Der Schuler iibersetzte den Satz ganz 
rich tig . Die W orte liaec coditiana etc. lau teten  in seiner U bersetzung : diese m achten
sie durch  tagliche U bung der g rossten  A nstrengung fahig. Ais ich nun frag te , wie er zu 
dieser U bersetzung gekom m en sei, so gab  er m ir zu r A ntw ort, in seinem P rap a ra tio n s- 
buch stande efficere, u t aliquis summi sit laboris, jem anden der grossten  A nstrengung 
fahig  machen. Ich frag te  ihn nun, ob er sich es k lar gem acht hatte , m it welchem Recht 
der V erfasser des P rapara tionsbuches diese U bersetzung geben konnte. E r  an tw ortete 
m ir, nein. Ich verlang te  nun von ihm eine w órtliche U bersetzung dieser W orte. Sie 
m isslang, da ihm  das gram m atikalische V erstandnis von summi sit laboris nicht k lar
w urde. E in anderer Schiller m usste erst herangezogen w erden, um ihm aus der Ver-
legenheit zu helfen. Und wie oft sind m ir ahnliche und noch schlim m ere Falle vor-
gekom m en! Was kann m an nun h ieraus en tnehm en? Z unachst dass die Schuler durch  
die P rap a ra tio n sh efte  verle ite t w erden, sich bei der U bersetzung Redew endungen anzueignen, 
die sie aus dem lateinischen Text herau s nicht e rk la ren  konnen. Sie verschaffen sich n icht 
K larheit, inw iefern die im P rap a ra tio n sh eft gegebene U bersetzung in dem lat. W ort- 
lau t ih re  B erechtigung findet. Es steh t aber im P rap a ra tio n sh e ft und dieses geniigt 
ihnen. Aber g erade dies ist das Schadliche. Es verfiih rt zu r G edankenlosigkeit, das
Denken w ird bee in trach tig t. Zu dem selben Felder werden die Schuler gefiihrt, durch  die 
A ngaben in den U bungsbuchern. R othfuchs1) tadelt sie m it Recht. E r  sag t „M an m usste 
die N atu r des Schulers n icht kennen, wenn m an m einen wollte, es setzte eine gelegentliche 
B elehrung, die fiir den einzelnen F all gegeben und du rch  den einzelnen Fab veran lasst 
ist, jenen in den S tand, fu r einen gleichen Fall die A nwendung zu m achen. Nun g a r 
eine B em erkung u n ter dem Text! ,,E s steh t ja d a ru n te r"  denkt der Schuler und zieht 
h ieraus zwei F o lgerungen : 1., Weil es d a ru n te r steh t, g ilt es n u r fiir diesen Satz.

') Methodik p. 23 sep.
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2., Weil es d a ru n te r steh t, b rauche ich liier n u r abzulesen, aber nicht zu le rn en .“ A ud i 
in  dem U bungsbuch von O sterm ann M uller, welches sehr grosse Vorziige vor vielen 
U bungsbuchern  hat, sind solche Angaben neben den Text gestellt. D arum  fo rt m it 
ihnen, denn sie schaden. Dem L ehrer niitzen sie nichts, denn dieser kennt die Sprache 
o d er soli sie w enigstens kennen. Dem Schiller schaden sie, nam entlich aber dem be- 
quem en. Aber auch der fleissigste wird durch  solche A ngaben zur Bequem lichkeit und 
G edankenlosigkeit verfiih rt. Mit R echt sagt B aum lein :1) ,,H ier g illt die E rfah ru n g : Wie 
gew onnen, so zerronnen . F indet der Schiller iiber alles Ubliche B elehrung u n te r dem 
T ext, wie s ta rk  ist da fu r den Bequemen, durch  andere Dinge gefesselten und Z erstreu ten , 
d ie V ersuchung seine G eistesarbeit auf ein Minimum zu re d u z ie re n .“

') Miitzell Zeitschrift: Zur Methodik des class. Unterrichts.

B erich tigung : Auf Seite 14 Zeile 6 s ta tt ro,uyo»- voui:<ov.

„ „ I B  „ 1 3  s ta tt D enkfaliigkeit Denktatigkeit.





A

Sehulnaehriehten.
Schuljahr 1906|07.

I. Die allgemeine Lehrverfassung in der .Settle .

I. Lektionstabelle.

Unterrichts-
G egenstande

W ochentliche  Unterrichts-Stunden in
Summe

VI
V i

IV a i IV b Ulll Ollla Olllb U | l  j Oil Ul 01

katholisch 3 2 2 2 2 C 2 15

Religion evangelisch . 3 2 2 c 2 11

jiidisch . . 5 2 2 0

Deutsch und Geschichts-
erzahlungen . . . . 4 3 3 3 2 2 2 3 3 | 3 3 31

Latein 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 84

Griechisch — — — — 6 6 6 6 6 1 6 6 42
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Geschichte —• — 2 2 2 2 2 2 | 3 \ 3 1 3 21

Erdkunde 2 2 2 2 1 1 1 1 J — 1 — 1 - 12

Rechnen und Mathematik 4 4 4 4 3 3 3 4 4 - 4 4 41

N aturbesclireibung . . . 2 2 2 2 2 — 10
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S e x t a Q u in ta Q uarta U nter-T ertia O b er-T ertia U n ter -S eh u n d a O b e r -S e k u n d a U nter -P r im a O b er-P r im a

Ord. O berl. E xner.

I

O rd.:
S. P rof. Lassm ann 
W . O berl. Schiirm ann

O rd .:
A. Oberl. D r. Sasse
B. Prof. G ottw ald

O rd. Oberl. D orn O rd .:
A. P rof. Ju n g
B. P rof. G roger

O rd .: O berl. Ronke. O rd .: P rof. D r.H eine O rd : P rof. W alter O rd .: P rof. Stein.

Religion, 
k a th o lisc h :

Das apost. G laubens- 
bekenntn . n. D eharbe 3. 
Bibl. G eschichte. Altes 
T estam ent bis zu den 
R ich tera . N achSchuster. 

2 St. w.
Kliche.

Die L ehre von den 
Geboten. NachDeharbe3. 
Bibl. Geschichte d. N. T. 
(I. Teil). Nach S chuster. 

2 St. w.
Kliche.

Die L ehre v. G lauben. 
Nach D eharbe 2. Gesch. 
d. d. T. ( II . Teil). W ieder- 
h o lu n g d e s l.  Teils. Nach 
S chuster. Das Kirchen- 
jah r.

2 St. w.
Kliche.

Die L ehre vori den 
Geboten, d e r Siinde, 
Vollkom m enheit, nach 
D eharbe 2. Bibl. Gesch. 
des A. T. erganzt und 
fortges. Nach Schuster.

2 St. w.
Kliche.

Die L ehre von der 
Gnade u d. Gnaden- 
mitteln. R itus d hl. 
Messe. Nach De
harbe 2. C harak ter- 
bilder a. d. K irchen
gesch. 2 St. w.

Kliche.

Die allgem eine Glauben slehre . Die 
L ehre von C hristus und  seiner K irche. 
W iederholung d er K irchengeschichte. Lehr- 
buch K onig. 2 St. w.

Kliche

Die besondere G laubenslehre. W ieder
holung der christlichen S ittenlehre. Lehr- 
buch Kiinig. 2 St. w.

Kliche.

Religion,
evangelisch;

a) Bibl. Gesch. d. A. T. 
bis zu r Teilung des 
Reiches. Die Ge- 
schichten des N. T., 
die Bezug haben auf 
die christl. Feste .

b) Katech. l.H au p tstiick  
m it L u thers E rk la- 
rung ; W o rte rk la ru n g  
des 2. H auptstiicks, 
Spriiche, L ieder im 
A nschluss an die Fest- 
zeiten des K irchen- 
jah res .

Nach P reu ss  und  Rey- 
m ann.

3 St. w.
Schw artzkopff.

Bibl. G eschichte des Neuen T estam ents. E r- 
k la ru n g  und E in p rag u n g  des 2. H aup tstiicks 
m it L u th e rs  E rk laru r.g . Spriiche und  K irchen- 
lieder. Nach P reu ss  und  Reym ann.

2 St w.
(Bibl. Geschichte d. N. T. 2. Halfte.)

Schw artzkopff.

K irchenjahr. Die Bibel. 
Geschichte der Apostel. 
B ibelabschnitte. HaupD 
christl. K irchengesch. 
Nach P reu ss  und Rey-

Die 5 H auptstiicke. 
Lesen auserw ah lte r 
ereignisse aus der 
Refor m ationsgesch . 
mann.

2 St w. 
Schw artzkopff.

D er M osaismus. Das Leben Jesu . Lek
tu rę  ausgew ah lter A bschnitte d e r Evan- 
gelien. Nach dem  H ilfsbuch von H eidrich . 

2 St. w.
Schm idt.

Die G laubens- und S ittenlehre. Lektiire 
des R om er briefs im U rtext.

H ilfsbuch  von H eidrich.
2 Std. w.

Schmidt.

D eu tsch :

Redeteile und Glieder 
des einfachen Satzes. 
S tarke und schwache 
Flexion u n te r Beibehal- 
tung  der lateinisch. Be- 
nennungen. Leseiibun- 
gen und N acherzahlen 
des Gelesenen und  Vor- 
erzah lten . Lesen und 
Y ortragen  v. Gedichten.

W ochentlich ein ortho- 
g raph . D iktat.

L esebuch: H opf und 
Pauisiek.

3 St. w.
Riedel.

Der einfache, erwei- 
te rte  Satz und das Not- 
w endigste vom zusam - 

m engesetzten Satze. 
R echtschreibe- u. In ter- 
punktionsiibungen  in 
wSchentlichen D iktaten 
in der Klasse. Mdndl. 
N acherzahlen, e rs te  Ver- 
suche im schriftlichen 
N acherzahlen,im  l.H alb - 
ja h re  in der Klasse, im 
2. auch ais H ausarbe it.

E rzah lungen  aus der 
alten  Sage u. Geschichte. 
Lesen und Y ortragen 
von Gedichten.

Lesebuch: H opf und 
Pauisiek.

3 St. w.
S. L assm ann.
W. Schiirm ann.

Der zusam m engesetzte 
Satz. V ervollstandigung  
d er In te r  punktionslehre.

Abwechselnd Recht- 
schreibeiibungen in  d er 
K lasse und  scliriftliches 
freies N acherzahlen des 
in der K lasse G ehorten 
(hausliche A rbeit) alle 
2 W ochen. Lesen von 
Gedichten und P rosa- 
stiicken. N acherzahlen. 
V ortragen  v. Gedichten.

Lesebuch: H opf und 
Pauisiek. a*-._s  .owe.

A. Sasse. i
B. Gottwald. —

Zusam m enfassender 
U berblick iiber die wich- 
tigsten  d er deutschen 
Sprache eigentiim lichen 
g ram m atischen  Gesetze.

B elehrungen iiber die 
persónlichen V erhalt- 
n isse d er D ichter. Das 
N otw endigste iiber die 
poetischen F o rm en  und 
G attungen.

H ausliche Aufsatze 
(E rzah lungen , Beschrei- 
bungen, Schilderungen) 
alle 4 W ochen. Kleine 
A usarbeitungen in der 
Klasse. E rk laru n g en  von 
Gedichten und  Prosa- 
stiicken V ortragen  von 
G edichten.

Lesebuch: H opf und 
Pauisiek.

2 St. w.
Dorn.

Gram m . D asW ich- 
tigste aus d er W ort- 
bildungslehre, an 
M usterbeispiele an- 
geschlossen; insbes. 
Ablaut, U m laut, Bre- 
chung, B edeu tungder 
A bleitungssilben, Zu- 
sam m ensetzung.

H ausliche A ufsatze 
Wie in U III.

Kleine A usarbeitun
gen in  d er K lasse.

Lesen v. Gedichten 
Und P rosastiicken  

V ortrag  v. Gedich
ten. U hlands H erzog 
E rn s t von Schwaben 
Und K orners Z riny .

Lesebuch: H opf u. 
Pauisiek.

2 St. w.
A.; S. L assm ann,

W. Schiirm ann.
B.: S. Lassm ann,

W. Schiirm ann.

P rak tische A nleitung 
zu r A ufsatzbildung.

LeichteA ufsatzeab- 
handelnder A rt alle 
4 W ochen, besonders 
V ergleichungen neb. 
erziililenden D arstel- 
lungen. 3 kleine Aus
arbeitungen .

L ektiire: Ju n g fra u  
von O rleans, Tell. 
Die D ichter der Be- 
fre iungskriege , Bal- 
laden und  andere Ge- 
dichte.

Prosaische Lektiire 
von B esclireibungen 
u. D arstellungen aus 
H opf und  Pauisiek.

3 St. w.
E xner.

K urze D arstellung 
der deutschen Lite
ra tu r  des M ittelalters. 
E iniges aus der 
deutsch . G ram m atik. 
Die A rten der Dich- 
tung. 8 Aufsatze, 
N ibelungenlied, G u
drun , W alther von 
der Vogelweide. H e r
m ann und  Dorothea, 
P rinz  von H om burg , 
M aria S tuart. Vor- 
trage .

Privatlektiii*e: Eg- 
m ont, Gotz.

3 St. w
G roger.

L ebensbilder aus der 
L ite ra tu rgesch . von 
der R eform ation bis 
zum Ende des 18. 
Ja h rh u n d e rts .

8 A ufsatze. V ortrage, 
L ektiire: L essing ’s 
Laokoon. E inige Oden 
K lopstocks. Schillers 
und  Goethes Gedan- 
kenlyrik . Goethes 
Iphigenie. Schillers 
B rau t von M essina. 
S hakespeares Ju liu s  
C asar, Macbeth.

P riva tlek tiire ; 
Goethes D ichtung u. 
W ahrheit,in  Auswahl. 
S hakespeares Corio- 
lan, G rillparzers Sap
pho. 3 St. w.

Stein.

Lebensbilder Goe
thes u. Schillers und  
ih re r  beriihm ten  Zeit- 
genossen.

L ek tiire : Schillers 
W allenstein, L essings 
N athan und Em ilia 
Galotti, Goethes 
Tasso, Shakespeares 
Konig Lear.

P riv a tim : Schillers 
Jugenddram en , L es
sings H am b. D ram a
turg ie .

V ortrage. 8 Auf
satze.

3 St. w.
Sasse.
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Sexta . Quinta. Quarta. Unter-Tertia.

L ate in :

Regelm. D eklination 
und  K onjugation m it 
Ausschl. der Deponentia. 
Das H aup tsach lichste  v. 
d er K om paration, von 
dem  P ronom en, Zahl- 
w ort (C ardin, u. Ordin.)

Vokabeln aus O ster- 
m ann. U bersetzungen 

3 St. w.
Exner.

W iederholung und  E r 
ganzung  des P ensum s 
der VI. Deponentia m it 
B eschrankung auf das 
Notw endige, U nregelm . 
F orm enlehre .

Das W ichtigste von 
den K onjunktionen. Acc. 
c. in f.,A b l.abs., Particip . 
aus dem  G ebrauch.

Zusam m enges. Satze. 
L ektiire n. O sterm ann.

8 St. w.
S. L assm ann.

W. S chiirm ann.

W iederholung d er For- 
m enlehre. Das W ichtig
ste  aus d e r K asuslehre 
nach O sterm ann im An
schluss an M usterbei- 
spiele. K onjunktionen. 
W eitere syntak tische Re- 
geln nach O sterm ann 
fu r  IV. U bersetzungen 
aus O sterm ann.

L ektiire: O sterm anns 
Lesebuch.

8 St. w.
A. Sasse.
B. Gottwald.

K asuslehre vervoll- 
s tand ig t. H auptregeln  
d e r T em pus- u. Modus- 
leh re .U bersetzungen  aus 
O sterm ann, G ram m atik 
von Miiller.

L ek tiire: Caes. d. b. 
Gad. I —VI. m. A.

8 St. w.
Dorn.

G riech isch :

Die attische regelm as- 
sige F o rm enlehre  bis 
einschl. verbum  liqui- 
dum  nach W endts G.ram- 
m atik  u. W eseners Uber- 
se tzungsbuch.

6 St. w.
Dorn.

F ran- 
zosisc li:

Regelm . K onjugation. 
Die H ilfsverba avoir 
und etre , A rtikel, Sub- 
stan tiv , A djektiv, Zahl- 
w orter.

Lese- u. Sprachiibun- 
gen, schriftliche und 
m iindliche U bersetzun
gen, D iktate, R iickiiber- 
setzungen, U m form un- 
gen, P lotz E lem entar- 
g ram m atik .

4 St. w.
A. G roger.
B. Gottwald.

Das regelm . verbum : 
activ, passiv , reflexiv. 
Das pronom en. Das 
verbum  in V erbindung 
m it dem pronom . pers. 
Die K om paration . Das 
Z ahlw ort erw eitert und 
vervollstandig t. Sprech- 
iibungen. U b erse tzu n 
gen aus Ploetz Elemen- 
ta rg ram m atik . D iktate, 
U bersetzungen aus dem 
D eutschen, R iickiiber
setzungen.

2 St. w.
S. G roger.
W. Schiirm ann.

E nglisch
(fakulta tiv )

O il. L au tleh re und G ram m atik  nach T endering. U bungen im  Lesen und Schreiben, 
.. I l l  u . 01 . G ram m . W iederholung  und  E rw eiterung  nach T endering . U bungen im Lesen. 
U bersetzungen aus dem  E nglischen, gelegentlich eine A usarbeitung . L e k tiire : C ham bers „H is to ry

H ebraisch
(fakultativ).

Ober-Tertia. Unter-Sekunda. Ober-Sekunda. Unter-Prima. Ober-Prima.

W iederholung und 
E rg an zu n g  d er Tem 
pus- und  M oduslehre 
nach Seyffert.

U bersetzungen aus 
O sterm ann.

L ek tiire : Caes. d. 
b. Gall V, VI u V II 
m. Ausw. Ovid nach 
einem Kanon. Ein- 
zelne A bschnitte wur- 
den m em oriert.

8 St. w.
A und  B Ju n g .

W iederholung der 
Kasus-, Tem pus-, und 
M oduslehre und Er- 
ganzungen  nach Seyf- 
fe rts  G ram m atik.

L e k tiire : Cic. de 
im p. Cn. P om p., Liv. 
I  und  I I  in. A. Ovid 
nach einem  Kanon. 
V ergil Aen. I I .

7 St. w.
Ronke.

Gram m . W iederli. 
und stil. Bem erkun- 
gen im A nschluss an 
die Lektiire. Seyfferts 
G ram m atik.

L ektiire: Liv. XXI 
und X X II.

Cicero „ p ro  Archia 
p o e ta“ .

5 St. w.
Ronke.

V ergil: I —VI in 
Auswahl.

2 St. w.
Dorn.

W iederholung und 
E rganzung  d. Gram- 
m atik u. S tilistik  im 
A nschluss an die 
schriftl. A rbeiten.

L ek tiire: Tacit.An- 
nal. I u. I I  m it Ausw., 
Cic p ro  Milone, Tus- 
cul. m. Ausw.

5 St. w.
Ronke.

H or. I  und I I  mit 
Auswahl.

Der D irektor.

G ram m . und  stil. 
W iederliolungen und  
schriftliche A rbeiten 
wie in UI.

L ektiire: Tacit G er
mania. Cicero V err. 
IV. P riv . Liv. X X III 
und XXIV.

Hor. carm . I l l  und 
IV. Satiren und  Epi- 
steln m it Auswahl.

7 St. w.
Stein.

W iederholung  der 
F o rm en leh re ; die 
V erba auf /«. Die un- 
regelm assigen  V erba 
u. die P rapositionen  
nach W endt und  We- 
sener. H aup tregeln  
der S yn tax  im An
schluss a. d. Lektiire.

L e k tiire : Anab. I. 
und I I  m it Auswahl.

6 St w.
A. Ju n g .
B. Ronke.

Die S yn tax  des No
m ens und die H au p t
regeln  der Modus- u. 
T em puslehre.

W iederholung der 
F o rm en lehre

Lektiire: Xen.Anab. 
I I I —V m it Auswahl.

H om ers O dyssee 
I —X II m it Auswahl. 

6 St. w.
Der D irektor.

Lehre von d. Temp, 
und Modis, Inf. und 
P artie  W iederholung.

Lektiire: Lesebuch 
v W ilam owitz. O dys
see. X II I -X X IV  m it 
Auswahl.

6 St. w.
Stein.

Gram m . W iederho
lung nach Bediirfnis 

L ek tiire : P latos 
Apologie und Kriton. 
P haedon m it Ausw 
L esebuch von W ila
mowitz. J lias I --V I 
m it Auswahl.

6 St. w.
Gottwald.

G ram m . W iederliol. 
nach Bediirfnis.

L ek tiire : Thuc. 
I —I I  m it Auswahl.

P la to : P ro tago ras 
I. 1—25, 35—Schluss. 
Sophokles: A ntigone 

4 St. w.
Dorn.

H om er Jlias IX — 
XXIV m it Auswahl. 

2 St. w.
Der D irektor.

Die unregelm . Verba. 
O rthograph ische Ab- 
w eichungen gew isser 
rege lm assiger verba. 
G ebrauch von avoir 
und  e tre  bei in tran- 
sitiven; im personalia. 
E iniges aus d er S yn
tax. M iindliche und  
schriftliche Ubungen 
wie in U III.

L ektiire  nach dem 
U bungsbuche.

S prechiibungen .
2 St. w.

Riedel.

W ortstellung , Tem- 
pora, Modi, Particip. 
und Infin itiv . A rtikel 
beim Substan t. ur.d 
Nomen p roprium . 
Sprechiibungen und 
schriftliche A rbeiten 
wie in I I I .  Uber
setzungen aus dem 
D eutschen ins F ran- 
zosische. kl. A usar- 
beitungen.

Lektiire: D hom bres 
&Monod. B iographies 
h istoriques.

E inige Gedichte.
Riedel.

L ek tiire : B ru n o : 
T our de la France. 
Gedichte von Lafon- 
taine und  anderen. 
G ram m at. W ieder
holung und  E rw ei
te rung  im A nschluss 
an die Lektiire, des- 
gleichen Synonym ik 
und  Metrik. Sprech
iibungen. Schriftliche 
und  m iindliche Uber
setzungen, Diktate, 
kl. A usarbeitungen.

3 St. w.
Riedel.

L ektiire: 2 D uruy, 
H isto ire  de France. 
1 Sandeau, M ademoi
selle de la Seigliere.

Gedichte aus der 
Sam m lung von Be- 
necke. G ram m atische 
W iederliolungen.Syn
onym ik  und  M etrik 
im A nschluss an die 
Lektiire. Sprechiibun- 
gen und schriftliche 
A rbeiten wie in O il.

3 St. w.
Riedel.

Lektiire: 2 M uller, 
Jeunesse  deshom m es 
eelebres. 2 Moliere, 
Le bourgeois gentil- 
hom m e G edichte v. 
B śranger.

G ram m ., Synony
m ik, M etrik, S prech
iibungen und sch rift
liche A rbeiten wie in 
UI und O IL  

3 St. w.
Riedel.

XYleuei.D iktate und  R iickiibersetzungen. E inige Gedicnte. I  bt 
libersetzen , Schreiben und  Sprecliiibungen sowie schriftliche A rbeiten wie in O il. 
of E n g la n d " . 2 St. w . Riedel.

A usserdem  schriftliche

Seffer § i —36. 
iibungsstiicke Seffer 
hebr. G ram m . 2 St w. 

Kliche.

Seffer § 37—79. iibungsstiicke und  zu- 
sam m enhangende Lesestiicke. W iederhol. 
Psalm en. h ist. Stiicke. Analysieren.

2 St. w. Kliche.



Sexta . Quinta. Quarta. Unter-Tertia.

G esch ich te  
u n d  

E r d k u n d e :

L e b e n sb ild e r  au s  d e r  
v a te r la n d isc h e n  G esch. 
von  K aiser W ilhelm  zu- 
r iic k g re ife n d  b is  au f 
K arl d en  G ro ssen .

1 St. w.
R iedel.

Die n o tw en d ig s ten  
G ru n d b e g riffe  au s d e r  
p h y s  u  m ath . E rd k u n d e . 
Anl. zum  V ers tan d n is  
d e s  G lobus u. d. K arten . 
Geo- u  h y d ro g ra p h isc h e  
V e rh a ltn is s e d e r  einzeln  
E rd te ile  n ach  D aniel

2 St. w.
S asse .

P h y s isc h e  u. po litische  
E rd k u n d e  D eu tsch lan d s 
n ach  D aniel. E n tw e rfen  
von  ein fachen  K arten - 
u m ris s e n  an  d e r  W and- 
ta fe l.

2 St. w.
S. L a ssm a n n .
W. S ch iirm an n .

itb e rs ic h t d e r  g riech . 
G esch b is au f A lexan
d e rs  T od un d  die D ia- 
dochen . i lb e rs ic h t d e r  
ro m isch en  G esch ich te  
bis zum  T ode des A u
g u s tu s . Nach J a g e r s  
H ilfsb u ch . 2 St. w.

L a n d e rk u n d e  E u ro p a s  
m it A u sn ah m e  von 
D eu tsch lan d  n. D aniel. 
E n tw e rfe n  von K arten - 
sk izzen , 2 St. w.

A S asse. 
g  1 S. L assm an n  

(  W . S ch iirm an n .

K u rz e r  tlb e rb lic k  iib e r 
d ie  B liitezeit d es  róm . 
R eiches u n te r  d. g ro s se n  
K a ise rn , so d an n  d eu t- 
sche  G esch ich te  b is  zum  
A u sg an g  d. M itte la lte rs .

2 St. w.
L a n d e rk u n d e  d. a u sse r-  

e u ro p a isc h e n  E rd te ile  
m it b e so n d e re r  B eriick- 
s ic h tig u n g  d e r  d e u tsc h e n  
K olonien  u .V e rg le ich u n g  
d e rse lb e n  m it den  Kolo- 
n ia lg eb ie ten  a n d e re r  
S taa ten . N ach  D aniel. 
K a rten sk izzen .

3 S t w.
S te in .

M athem atik
und

R echnen:

S ch re ib en  u n d  Aus- 
sp rech en  d e r  Z ah len . 
V ier S pecies m it ganzen  
Z ah len , S o rten v e rw an d - 
lu n g  V ier Species m it 
un g le ich  b en an n te n  
Z ah len . D ecim albriiche. 
Z e itrech n u n g . V orbe- 
re itu n g  d e r  B ru ch rech - 
n u n g  E in iib u n g  du rc li 
au fg eg eb en e  B eispiele.

4 St. w.
R eg u lsk i.

T e ilb a rk e it d e r  Z a h 
len. G em eine B riiche. 
E in fache  S ch lu ssrech - 
n u n g  E in iib u n g  d u rc h  
au fg eg eb en e  B eisp iele .

4 St. w .
R egu lsk i.

a) R e c h n e n : D ecim al- 
b riiche . P ro zen t-  un d  
Z in s re c h n u n g : B ru tto -, 
T a ra - u. N e tto rech n u n g ; 
G ew inn- un d  V erlu s t- 
re c h n u n g ; G esellschafts- 
re c h n u n g ; R ab a ttre ch - 
n u n g ; zu sam m en g ese tz te

R ege ld e tri-  u n d  
M isch u n g srech n u n g .
b) G eo m etrie ; L eh re  

vo n  d e r  g e ra d e n  L inie, 
von  den  P a ra lle llin ien  
u n d  vom  D reieck  nach  
L ieb e r u n d  L iihm ann . 
§§ 1—46. 4 St. w.

gj- W alte r .

a) A rith m e tik ; A dd i
tio n , S u b tra k tio n , Mul- 
tip lik a tio n  u n d  D iv is ion , 
H e iss  § 2 -  25. G leichun- 
gen  § 61.

b) G e o m e tr ie ; P a ra l-  
le lo g ram m , T rap ez , Viel- 
eck, L ieb e r u. L iih m a n n  
§ 48—80 K o n s tru k tio n s -  
iib u n g en .

3 St. w.
G ro g e r.

P liy s ik  un d  
N a tu rb e - 

sc h re ib u n g

S. B esch re ib u n g  von  
Pflanzen .

W. B esch re ib u n g  d e r  
b ek an n te s ten  S au g e tie re  
u n d  V ogel L eh rb u ch  
von  Bail, H e ft 1. C ur- 
su s  1, § 1—25.

2 S t w.
W alter.
4

S. B esch re ib u n g  von 
P flanzen .

W. Z oologie, Bail, 
H e ft 1. C u rsu s  2, § 26 
b is  50.

2 St. w.
W alte r.

S. B esch re ib . schw ie- 
r ig e r  P fla n z e n a rte n : d ie 
w ioh tig sten  na tiir lich en  
F am ilien . D asW ich tig s te  
a u s  d e r  T e rm in o lo g ie  u. 
dem  L eben  d e r  P flanzen  
nach  Bail.

W . G lied e rtie re  m it 
b e so n d e re r  B eriicksich- 
tig u n g  d e r  In s e k te n  nach  
Bail. 2 S t. w.

W alte r.

S. B o tan ik . D as na- 
ti ir lich e  S y stem . A us- 
lan d isch e  N u tzp flan zen  
nach  Bail.

W. 1. H a lfte , B o tan ik , 
Bail, H e ft 2, C u rsu s  V I. 
§ 62- 76.

2. H alfte . Z oologie, 
i lb e rs ic h t iib e r  d a s  T ie r- 
re ich  m it H ilfe  von  Bail, 
H e ft 1, C u rsu s  3, § 51 
b is 75 u n d  H e ft 2. 
C u rsu s  4 u. 5, § 34—50.

2 St. w.
H eine.
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Ober-Tertia. Unter-Sekunda. Ober-Sekunda. Unter-Prima. Ober-Prima.

D eu tsche  G esch ich te  
vom  A u sg an g  des 
M itte la lte rs  b is  zum

R e g ie ru n g s a n tr i t t  
F r ie d r . d es G ro ssen , 
in sb es. b ra n d e n b u r-  
g is c h -p re u s s is c h e  Ge
sch ich te  n ach  P iitz.

2 St. w.
W ie d e rh o lu n g  und  

E rg a n z u n g  d e r  L an- 
d e sk u n d e  D eu tsch 
la n d s  n ach  D aniel. 
K arten sk izzen .

1 St. w.
A ; Sasse.
B : E x n e r.

D eu tsch e  u. p re u ss . 
G esch ich te  vom  Re- 
g ie r u n g s a n tr i t te  F r ie 
d rich  d es G rossen  b is 
z u r  G eg en w art nach  
P iitz . B eriick sich ti- 
g u n g  d e r  gese llsch a f t- 
lichen  u n d  w irtseh a ft-  
lichen  E n tw ick e lu n g  
P re u s s e n s  u. D eu tsch 
la n d s  b is zu r  G egen
w art. W ie d e rh o lu n g  
u n d  E rg a n z u n g  d e r  
L a n d e rk u n d e  E u ro 
p as  m it A u sn ah m e  
d es  d eu tsch en R e ich es  
n ach  D aniel. K a r te n 
sk izzen. 3 St. w.

E x n e r.

G riech ische  u n d  
ro m isch e  G esch ich te  
b is  zum  T ode des 
A u g u stu s . W ieder- 
h o lu n g en  in  d e r  E r d 
k u n d e . 3 St. w.

E x n e r.

R om ische  K aiserze it. 
G esch ich te  d. M ittel
a lte rs  u n d  d es R efor- 
m a tio n sz e ita lte rs  b is 
1648.

W ied e rh o lu n g  d e r  
E rd k u n d e  E u ro p as .

3 St. w.
E x n e r.

G esch ich te  d e r  Neu- 
zeit von  1648 b is  zu r  
G e g e n w a rt ,u n te r  spe- 
z ie ller B eriicksichti- 
g u n g  d e r  in n e re n  
V e rh a ltn isse  D eu tsch 
land  s. W ied e rh o lu n g  
d e r  L a n d e rk u n d e  
D eu tsch lands.

3 St. w.
Stein.

a) A r ith m e t ik : Auf- 
g e s te llte  u n d  u n au f- 
g e s te llte  G le ichungen  
1. G rad es  m it e in e r 
U n b ek an n ten . P o tenz- 
re ch n u n g .
b) G eo m u trie : K reis- 
leh re . V on d e r  A us- 
m e s su n g  u n d  G leich- 
h e it d e r  F ig u re n . V er- 
w a n d lu n g sa u fg a b e n  

n ach  L ieb e r u n d  Liili- 
m ann . C o n s tru k tio n s- 
au fg ab en .

3 St. w.
A u. B : G roger.

G le ichung  1. u n d  2. 
G rad es  m it e in e r u n d  
in e h re re n  U n b ek an n 
ten . P o ten zen  m it 
n eg a tiv en  u n d  ge- 
b ro ch en en  E xponen - 
ten . L o g a rith m en .

A h n lich k e its leh re  n. 
L ie b e r u . L iihm ann . 
§ 104—122.

K re isb e rech n u n g .
Kon s tru k tio n  sauf- 

gaben .
4 St. w.

H eine.

a) A rith m e tik : Auf- 
g es te llte  u n d  unauf- 
g e s te llte  G le ichungen  
1. u n d  2. G rad es  m it 
e in e r u n d  m eh re re n  
U n b ek an n ten . E rw ei- 
te ru n g  d e r  L eh re  von 
P o ten zen , W u rze ln  u. 
L o g arith m en .

b) G eo m etrie : E ini- 
ges iib e r h a rm .P u n k te  
u n d  S tra h le n  sow ie 
iib e r T ra n sv e rsa le n . 
K onstr.-A ufgaben .

c) T r ig o n o m e tr ie ; 
G on iom etrie . E in 
fach e  D re iecksberech - 
n ung .

4 St. w.
H eine.

A lgeb ra : W iede rho l. 
au s  alien  G ebieten , 
besond . G le ichungen , 
a rith m . u n d  geo m etr. 
R eihen , Z in sesz in s- 
u n d  R e n te n re c h n u n g , 
g eo m e trisch e  u n d  tr i-  
g o n o m e trisch e  Auf- 
gaben . S te reo m etrie .

4 St. w.
W alter.

a) A rith m e tik : W ie
d e rh o lu n g  au s  alien  
G ebieten , A ufgaben , 
P erm .-, C om binat.-, 
V aria t.-L eh re , b inom . 
L eh rsa tz .

Im a g in a ire  Z ahlen .
a) G eom etrie  IWiederh.
c) T rig o n o m . K
d) S tereom et.) gaben. 

Die A n fan g sg riin d e
d. C oo rd in a ten  u n d  
L eh re  von  den  K egel- 
sch n itten .

4 St. w.
H eine.

S) B au d. m ensch l. 
K o rp e rs  (A n th ropo- 
logie) n ach  Bail.

W ) D as W ich tig s te  
a u s  d e r  M echanik  u. 
W a rm e le h re  n ach  
T ra p p e .

2 St. w.
A u. B : G ro g er.

A n fan g sg riin d e  d e r  
C hem ie, M agnetis- 
m u s u n d  E le k triz ita t.

A lles m it A usw ab l 
nach  T rap p e .

2 St. w.
H eine.

W arm e leh re . Me
teo ro log ie . M agnetis- 
m u s  u n d  E le k triz ita t. 

2 St. w.
H eine.

M echanik. W ellen- 
leh re . A kustik .

2 S t. w.
W alter.

S. O ptik .
W . M athem . Geo- 

g rap h ie , A stronom ie . 
2 St. w.

H eine.
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A ufgaben zu  den schriftlichen A rbeiten im  D eutschen in:
01. In  welchen Ziigen begegnen sich H oraz und W altber von der Vogelweide?

— W allensteins Personlichkeit nach dem ITrteile der Soldaten in „W allensteins L a g e r“ .
— W arum  rniissen w ir O ktavio Piccolom ini rech t geben und konnen ihm  doch n ich t 
unsere Zuneigung schenken? — Dem Guten nu r sind Giiter w ahrhaft g u t; ein Quell des 
Unheils w erden sie dem Bosen. (K lassenaufsatz.) — W orin zeigt sich der E influss von 
Lessings „E m ilia  G a lo tti“ au f Schillers „K abale und L iebe“ ? — Wie heilt N athan die 
Recha von ih re r E ngelschw arm erei? - Dass der Mensch sich selber sein Geschick schafft, 
ist nachzuw eisen an Schillers W allenstein und Shakespeares M acbeth. — Priifungsaufsatz .

U l. Gotz und W eislingen, die V ertre ter zweier verschiedenen R ichtungen  des 
R ittertum s. — W arum  scheite rt der P lan  der V erschw orenen in  Shakespeares Ju liu s  
C asar tro tz  anfanglichen E rfo lges?  — W arum  durfte  nach Lessings A nsicht der D ich ter 
den Laokoon schreiend darstellen , der B ildhauer n ich t?  (K lassenaufsatz.) — W as ver- 
steh t Lessing u n ter einem poetischen Gemalde und welche E igenschaften  m uss dieses 
h ab en ?  —■ Knospen gleichen G edanken, es gleichen den Bluten die W orte, und der ge- 
re iften  F ru ch t gleichet die w irkende Tat. — W elchen sittlichen E influss xibt Iph igenie 
auf ih re  Um gebung aus? — Was v ersp rich t sich S ch ille r von der E in fiih rung  des Chors 
in  die T ragodie ? — Ein andres A ntlitz, eh ’ sie geschehen, E in  anderes zeigt die voll- 
b rach te  Tat. (K lassenaufsatz.)

O li.  Dein Schicksal ru h t in deiner B rust. — Wie G unther um B runhilden w arb.
— E in igkeit m acht s tark . (K lassenaufsatz.) — C h arak te ris tik  H agens. — N ur B eh arru n g  
fiih rt zum Ziel. (K lassenaufsatz.) — M aria und Adelheid, zwei F rau en g esta lten  aus Goethes 
„G otz von B erlich ingen". — Die Lage der M aria S tu a rt kurz vor der B egegnung der 
beiden Koniginnen. (K lassenaufsatz.) — W elche G riinde bestim m en H erm ann zu dem 
Entschlusse, die W affen zum Schutze des Y aterlandes zu e rg re ifen ?

U ll .  C harak te ristik  des R itters  in Schillers „K am pf m it dem D rachen“ . —
W as erfah ren  w ir im ersten  Aufzuge von „W ilhelm  Tell“ iiber die G ew altta ten  der 
V ogte? (K lassenaufsatz.) - -  Und setzet ih r n icht das Leben ein, nie w ird  euch das Leben 
gewonnen sein. — Der Gang der R udenzhandlung in Schillers „W ilhelm  T ell“ . (K lassen
aufsatz.) — W elche Gedanken kommen dem M eister in Schillers „L ied von der G locke“ 
beirn Klange der Vesperglocke? — Die Bedeutung der Fliisse im Leben der Volker. 
(K lassenaufsatz.) — W eshalb ist K arl VII vor dem A uftreten  der Ju n g fra u  von O rleans
so m utlos? — Die Ju n g fra u  von O rleans als P rophetin . — Geld ist ein g u te r D iener,
aber ein boser H err. (K lassenaufsatz.)

Aufg-aben fur die A biturienten
O stern 1907.

D e u t s c h e r  A u f s a t z :  Wie weit ist die Schuld W allensteins in  ausseren
Um standen, wie weit im C h arak te r des H elden beg rundet?

n a th e m a t isc h e  Aufgaben.
1. G e o m e t r i e :  Von einem Dreieck ist gegeben die Summe zweier Seiten ver-
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m indert um die d ritte  Seite a +  c — b =  d, die H óhe h a auf die G rundlin ie und der 
R adius e des einbesehriebenen K re ises; es soli das Dreieck k o n stru ie rt w erden.

2. T r i g o n o m e t r i e :  Die E n tfern u n g  und die H óhe eines Turm es ilber der
w agerechten  E bene soli berechnet werden aus der a =  10 m betragenden  Hohe e iner 
F ensterbank  im H ause des B eobachters, dem Senkungsw inkel a  —  3° 49’ 15” der R ichtung 
zum  Fusse des Turm es und dem Steigungsw inkel /? =  20° 9’ 45” der R ichtung zu r Spitze.

3. S t e r e o  m e  t r i e :  E in rechtw inkliges Dreieck m it den beiden K atheten
a =  39 cm und  b =  52 cm d reh t sich um seine H ypotenuse. Es soli die O berflache 
und das Volumen des U m drehungskorpers berechnet werden. W eiter sollen die R adien 
der beiden Kugeln bestim m t werden, die m it dem U m drehungskorper gleiche O berflache, 
bezw. gleiches Volumen haben.

4. A l g e b r a :  Die v ier Ziffern einer Zahl bilden eine arithm etische R eihe; die
aus den drei ersten  Z iffern gebildete Zahl durcli die E inerziffer d iv id ie rt g ib t 30 und 
zum Rest 6; ad d iert m an zur Z ehnerziffer 2, so b ildet sie m it den beiden vorhergehenden 
Z iffern  eine geom etrische Reihe. Wie heisst die Z ahl?

F akultativer jlid ischer R eligionsunterricht.
Den faku lta tiven  judischen R elig ionsun terrich t e r te ilt:

1. R abbiner D r. F reu n d  in zwei w ochentlichen S tunden in I und II. Jiidische 
G esch ich te : Kurze W iederholung der biblischen Geschichte von der Teilung des Reiches 
bis zur Z ersto rung  des ersten  Tempels. Geschichte des judischen Volkes von der Zer- 
stS rung des zweiten Tem pels bis zum Beginn der spanischen Epoche. System atische 
R eligionslehre. Die Lehre vom Menschen und e rs te r Teil der Pflichtenlehre.

2. H au p tleh rer Ilaym  in 4 wochentl. S tunden: 2 fiir II I  und 2 fiir IV — VI. 
D urchgenom m en wurde in I I I :  Biblische G eschichte: Die R ichter. Die Konige.

E sther. Die M akkabiier. R e lig io n sleh re : Die Glaubens- und P flichtenlehre.
j n i v —V I : Biblische G esch ich te : Bis zum Tode Moses. R eligionslehre : E r-

k la ru n g  des Dekalogs, die Fest- und F asttage.

Technischer Unterricht.
a) T u r  n e n : Die A nstalt besuchten im Sommer 360, im W inter 355 Schiller.

Von diesen waren b e fre it :

ilberhaup t 
vom T u rn u n te rrich t

von einzelnen Ubungs- 
a rten

auf G rund arz tł. Zeugnisses 
aus anderen  G riinden

im S. 22, im W. 28 
im S. 9, im W. 9

im S. — im W. —

zusam m en 
also von der Gesam tzahl der 

Schiller

im S. 31, im W. 37 

im S. 11,62% , im W. 9,59% .

im S. — im W. —
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Es bestanden bei 11 getrennt zu unterrichtenden Klassen 7 Turnabteilungen; 
zur kleinsten von diesen gehorten 37, zur grossten 51 Schuler.

Von 1 besonderen V orturnerstunde abgesehen waren fur den T urnunterrich t 
wochentlich insgesamt 18 Stunden angesetzt. Jhn erteilten der Lehrer am Gymnasium Woitun 
und der Lehrer am Gymnasium Regulski. Die Anstalt hat eine geraum ige Turnhalle 
und hinter derselben einen freien Platz fur Som m erturnen; ausserdem besitzt sie in der 
Nahe der Stadt einen grossen, schónen Spielplatz. Alles ist Eigentum  des Gymnasiums.

Abgesehen von den Ubungen und Spielen auf dem freien Platze hinter der T urn
halle ist im Sommer fiir jede Klasse wochentlich 1 Spielstunde unter Aufsicht der Turn- 
lehrer angesetzt. Ausserdem spielen Gruppen von Schillera auf dem Platze freiwillig ohne 
Lehrer aufsicht. Die verschiedenen Arten der Ballspiele sind am meisten beliebt. Eine 
Schwimmanstalt ist hier im Sommer 1894 errichtet. Seitdem ist auch der Eifer fiir 
Schwimmen erwacht. Freischw im m er: 78.

b) G e s a n g :  VI 2 St., V 2 St. und 3 allgemeine Ghorgesangstunden, zu- 
sammen 7 St. w.

c) F a k u l t a t i v e s  Z e i c h n e n :  An den in einer Abteilung gegebenen 2 wochent- 
lichen fakultativen Zeichenstunden fiir II bis I nahmen im S. 3, im W. 7 Schiller teil.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :
Im Deutschen wurden ausser den in der Pensentabelle angegebenen Arbeiten 

kiirzere Klassenarbeiten iiber durchgenommene Abschnitte aus den alten Sprachen, aus 
der Geschichte und Erdkunde, aus dem Franzosischen sowie aus den Naturwissenschaften 
angefertigt.

Im Lateinischen: V I : wóchentliche halbstiindige Klassenarbeiten, Reinschriften
ais H ausarbeiten ; V wie VI: die Hausarbeiten wechseln ab mit den Klassenarbeiten. 
IV : wóchentliche Ubersetzungen ins Lateinische (Klassen- oder Hausarbeit), dazu in 
jedem Vierteljahre 1 schriftliche Ubersetzung ins Deutsche. I I I—U li: wóchentliche 
Ubersetzungen ins Lateinische. In jedem Vierteljahre statt dessen eine schriftliche Uber
setzung ins Deutsche ais Klassenarbeit. O l i— O l: 14-tagige Ubersetzungen ins Lateinische 
und daneben in jedem Vierteljahre eine Ubersetzung ins Deutsche ais Klassenarbeit.

Im Griechischen: I I I—U li: alle 8 Tage kurze Ubersetzungen ins Griechische
(Klassen- oder H ausarbeit); O li—O l: alle 14 Tage Ubersetzungen aus dem Griechischen 
abwechselnd mit kurzeń Ubersetzungen in das Griechische (gewóhnlich in der Klasse.)

Im Franzosischen: IV alle 14 Tage, U III—Ol alle 3 Wochen (Klassenarbeiten).

L e h r  b t i c h e r .
Religion, katholisch : Lehrbuch von Dr. A rthur Kónig. Katechismus von Deharbe 

Nr. 3. Biblische Geschichte von Schuster.
evangelisch: Biblische Geschichte von Preuss VI—IV, Luthers Katechismus von 

Reymann IV—III, Lehrbuch von Heidrich I I —I, Luthers Bibelubersetzung V I—I.
Deutscli: Die deutschen Lesebiicher von Hopf und Paulsiek fiir VI—Uli. Das 

Lesebuch von Remacly fiir O li—I. Deutsche Sprachlehre von v. Sanden.
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L a te in isc h  : F o rm e n le h re  fu r  V I— V. L a t. S c h u lg ra m m a tik  von M uller IV — III . 
L a t. G ra m m a tik  von  S ey ffe rt I I  u n d  I. L a t. U b u n g sb iich e r von  O ste rm an n  V I— U li.

G riech isch  : G riech . G ram m atik  von  W endt. G riech . U b e rse tzu n g sb u ch  von
W esener in  I I I .  L esebuch  v . W ilam ow itz-M oellendorff in O li  — O l.

F ra n z o s is c h : E le m e n ta rg ra m m a tik  von P lo tz  IV — III , S c h u lg ra m m a tik  v o n  
P ló tz , O II I— I.

P o ln isch  : E le m e n ta rb u ch  von  W olińsk i u n d  S chonke I. K ursus. L esebuch  von 
W olińsk i u n d  S pychalow icz . I I .  K ursus.

H eb ra isch : H eb ra isch e  G ram m atik  von Seffer u n d  die h eb ra isc h e  B ibel.
G e sc h ic h te : D as H iilfsbuch  von J a g e r  fixr IV . D er G ru n d riss  von  P iltz  fu r  die

m ittle re n  (III)  u n d  o b e ren  K lassen  ( II— I).
E rd k u n d e  : L e itfad en  von D aniel.
M ath em a tik : Die L e h rb u c h e r  von L ieb e r u n d  L iih inann  (III  I). Die A ufgaben- 

S am m lu n g  von  H eis I I I  — I. oste llige  L o g a rith m e n ta fe ln  von  S chlom ilch  O l i —O l.
R ech n en : R ech en b u ch  von H a rm s u n d  K allius V I —IV .
P h y s ik  : S ch u lp h y sik  von  T rap p e .
N a tu rb e s c h re ib u n g : M ethod ischer L e itfad en  fu r  den  U n te rr ic h t in  d er N a tu r-

g esch ich te  von  Bail.

II. Ans den Verfiigungen der vorgesetzten Behorden.
16. 5. 1906. D er H e r r  G e n e ra ls ta b sa rz t d e r A rm ee u b e rse n d e t die neuen  Be- 

s tin n n u n g en  iib e r die A ufnahm e von S tu d ie ren d en  in  die K aiser W ilhelm -A kadem ie fiir  das 
m ili ta ra rz tl ic h e  B ildungsw esen  in  B erlin .

5. 6. 1906. D as O ber-H o fm arsch a ll-A m t in  B e rlin  u b e rse n d e t ein  G ed en k b la tt, 
w elches Seine M ajesta t d e r K aiser m it A lle rh o ch ste ig en h an d ig e r N a m e n s-U n te rsc h rif t  
d en jen ig en  S chu len  zu s tif te n  A lle rg n ad ig s t g e ru h t  h ab en , d e reń  Sch ille r sich  an  d e r 
S am m lu n g  d e r S e in er M ajesta t dem  K aiser zu r V erfiig u n g  g es te llten  F lo tten sp en d e  b e te ilig t 
h ab en , z u r E r in n e ru n g  an  den 27. F e b ru a r  1906 u n d  ais e in  Z eichen  d e r A lle rhochsten  
A n erk en n u n g  des d u rc h  diese S am m lung  b ek u n d e ten  P a tr io tism u s .

2 2 . 6 . 1906. D ie S chule  is t in  d e r L age, d u rc h  g eeignetes B efrag en  d er K inder 
an  d e r E rm itte lu n g  v e rh e im lic h te r  F a lle  von E rk ra n k u n g e n  an  S ch a rlach  und  ah n lich en  
K ran k h e iten  m itzu w irk en .

21. 8 . 1906. E s w ird  au f die A n o rd n u n g en  h ingew iesen , w elche g e tro ffen  sind , 
um  d ie  S ch ille r bei F e u e rsg e fa h r  an  schnelles und  g eo rd n e te s  V erlassen  des Schul- 
g eb au d es  zu gew ohnen .

31. 10. 1906. E in  E x e m p la r  d e r d r it te n  Serie  d e r  W a n d b ild e r  zu r d eu tsch en  G otter- 
u n d  Sagenw elt B la tt I —IV von L ohm eyer w ird  d er A n sta lt a is G eschenk iiberw iesen .

2 0 . 11. 1906. An d e r K onig lichen  A kadem ie zu Posen  is t eine P riifungs-K om m ission  
e r r ic h te t ,  v o r w elcher E rw e ite ru n g sp riifu n g en  im  D eu tschen , F ran zo sisch en  und  E n g lisch en  
ab g e leg t w erden  ko n n en .
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4 . 12. 1906. M eldungen zur Annahme ais B ergbaubeflissener d iłrfen  fo rtan  in  der 
Z eit vom 15. 3. bis zum 1. 4., bezw. in  der Zeit vom 15. 9. bis 1. 10. auch ohne Beifiigung 
eines A biturientenzeugnisses eingereich t w erden, w orauf die vorlaufige E instellung  ais 
B ergbaubeflissener erfolgen kann. E rfo rd erlich  ist h ierzu eine B escheinigung des Schul- 
le iters, dass der Bew erber in  der P riifung  steh t und  dass seine K lassenleistungen in den 
m athem atiśchen und naturw issenschaftlichen F achern  sowie in den neueren Sprachen 
unbed ing t geniig t haben.

3 . 12. 1906. F erienordnung  fiir 1907/08.

a) der Schu lsch luss: 
1. Zu O s t e r n .............................F re itag , den 22. Marz.
2. Zu Pfingst.en .

3. Zu den Som m erferien
4. Zu M ichaelis .
5. Zu W eihnachten

F re itag , den 17. Mai.
(Nachm. 4 Uhr.) 

F re itag , den 5. Ju li.
M ittwoch, den 2. O ktober. 
Sonnabend, den 21. Dezem ber.

b) der Schulanfang: 
D ienstag, den 9. A pril. 
D onnerstag , den 23. Mai.

F re itag , den 9. A ugust. 
M ittwoch, den 16. O ktober. 
M ittwoch, den 8. J a n u a r  1908.

28. 2 . 1907. Die evangelischen Schuler sind am 12. Marz oder einem der vorher- 
gehenden Tage auf den 300jahrigen G eburtstag  von Paul G erh ard t hinzuweisen.

2. 3 . 1907. Das Gesuch des Schuldieners Weiss um E ntlassung  aus seiner hiesigen 
S te llung  w ird genehm igt.

III. Chronik cler Anstalt.
D onnerstag , den 19. A pril 1906 wurde das neue Schuljahr eroffnet, nachdem  am Tage 

v o rh e r die P riifung  und Aufnahm e der angem eldeten Schiiler stattgefunden  hatte .
F iir den nach Lissa i. P. versetzten  P rofessor Spohn w urde der A nstalt der 

w issenschaftliche H ilfslehrer Riedel iiberwiesen.
Am 3. Mai 1906 beehrte der I le r r  O ber-P rasiden t der P rov inz Posen, Exzellenz 

v. Waldow, die A nstalt m it seinem Besuche. Nach einer A nsprache des D irek tors fand 
in  der Aula die V orstellung des Lehrer-K ollegium s s ta tt.

Der 15. Ju n i, der G edachtnistag  des hochseligen Kaisers F ried rich , w urde, wie die 
anderen  G edenktage, in ub licher Weise gefeiert.

Am 2. Septem ber w urde der Tag von Sedan du rch  eine Festfeier in  der Aula 
begangen.

Im S om m erhalbjahre h a tte  die A nstalt den V erlust von zwei tiichtigen und b raven  
Schiilern zu beklagen. Am 17. Mai s ta rb  in Pleschen der O ber-P rim aner S traburzyńsk i 
an der Z uckerkrankheit. Der O rd inariu s und eine Anzahl M itschuler gaben  ihm das 
letzte Geleit. — Am gleichen O rte verschied am 12. Septem ber 1906 der O bersekundaner 
Koźmiński ani Scliarlachfieber. L eh rer und  Schiller werden das Andenken an die beiden 
treuen  Schiiler in E h ren  halten .
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W egen g rosser H itze fiel der U nterrich t am 28. Ju n i von 11 Uhr, am 23. August 
und  5. Septem ber von 12 U hr an aus.

Am 1. O ktober 1906 schied von der .Anstalt der D irek tor derselben, P rofessor 
Dr. Schlu ter, nachdem  er 2 7 '/ż Jah re , davon fast 6 Ja h re  ais L eiter segensreich an ih r 
gew irk t, um die L eitung des Koniglichen Gym nasium s zu Gnesen zu iibernehm en. F u r 
seine treue und erfolgreiche A rbeit sei ihm  an dieser Stelle im Nainen der A nstalt der 
au frich tig ste  Dank ausgesprochen.

G leichzeitig verliess die hiesige A nstalt, um  in seine schlesische H eim at zuriick- 
zukehren, P rofessor Lassm ann, nachdem  er 221/2 Jah re  h ier gew irkt. Auch ihm sei fu r 
seine lan g jah rig e  p flich ttreue  W irksam keit der Dank der A nstalt ausgesprochen.

Die L eitung der A nstalt iibernahm  auf G rund der A llerhoehst vollzogenen Be- 
s ta llu n g  vom 15. Ju n i 1906 und des M inisterial-E rlasses vom 26. Jun i und 3. Ju li 1906 
am  1. O ktober der U nterzeichnete.

Dr. Georg Klinke, geb. i. J. 1861 zu Robakow im Kreise Jarotschin, besuehte 
das Progyinnasium zu Kempen und das Gymnasium zu Gnesen. Hier legte er im Jahre 
1880 die Reifepriifung ab und studierte darauf an den Universitaten zu Breslau und 
Greifswald klassische Philologie und Deutsch. In Greifswald wurde er zum Dr. phil. 
promoviert und legte daselbst die Staatspriifung ab. Nach mehrjabriger privater Lelir- 
tatigkeit in der Provinz Posen, in Bohmen, in Sachsen und in Schlesien trat er Ostern 
1888 das Probejahr in Gnesen an. In den folgenden Jahren war er ais Mitglied des 
padagogischen Seminars zu Posen und als wissenschaftl. Hilfslebrer in Posen F. W., 
Gnesen, Fraustadt und Schneidemtibl tatig. Michaelis 1905 ward er an das Konigliche 
Marien-Gymnasium zu Posen als Oberlehrer berufen. Nachdem er in dieser Stellung 
8 Jahre gewirkt, wurde ihm am 1. November 1903 die Leitung des Konigl. Progym nasium s 
zu Tremessen und am 1. Oktober 1906 die des Konigl. Gymnasiums zu Ostrowo iibertragen.

Die feierliche E in fuh rung  des neuen A nstaltsleiters durch  den Konigl. P rovinzial- 
S ch u lra t H e rrn  P rofessor D r. Wege aus Posen fand vor geladenen Gasten und vor dem 
Lehrer-K ollegium  sowie den Schiilern der A nstalt am Mittwoch, den 17. O ktober in der 
Aula sta tt.

F iir den an das Konigliche R ealgym nasium  zu Tarnow itz versetzten  P rofessor 
L assm ann w urde O berlehrer Schlirniann der A nstalt iiberwiesen.

Joseph Schiirmann, geboren am 21. Februar 1878 zu Beckiem im Kreise Reckling- 
hausen-Land, besuchte von Ostern 1895 ab das Gymnasium zu Recklinghausen und 
bestand dort Ostern 1900 das Abiturientenexamen. Von Ostern 1900 ab studierte er an 
den Universitaten Munster und Berlin Philologie. Am 1. Dezember 1904 bestand er in 
Munster die Priifung fur das hohere Lehramt und legte darauf sein Seminarjalir am Konigl. 
Realgymnasium zu Bromberg und am Konigl. Gymnasium zu Schneidemiihl ab. Vom 
1. Oktober 1905 bis zum 1. Oktober 1906 war er am Konigl. Gymnasium zu Meseritz als 
Probekandidat beschaftigt.

Am 30. November fand in der Aula der A nstalt eine gu t besuchte m usikalische 
A uffiihrung des Schulerchors u n ter L eitung des G esanglehrers s ta tt. Die gu ten  Leistungen 
des Chores sowie einzelner Schuler fanden verdienten Beifall.

D urch M inisterial-E rlass vom 18. Dezem ber 1906 w urde dem O berlehrer Jung  
der C h arak te r als P rofessor und durch E rlass  vom 21. J a n u a r  1907 der Rang der Rate 
v ie rte r Klasse verliehen.

Am 27. J a n u a r  w urde die F eier des G eburtstages Sr. M ajestat des K aisers und 
Konigs in der Aula des Gym nasium s begangen, wobei O berlehrer Ronke die Festrede
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liielt. Im Anschlusse daran wurden einige im Auftrage Sr. Majestat der Anstalt iiber- 
wiesenen Werke an gute Schuler ais Pram ien verteilt.

Durch Verfiigung des Koniglichen Provinzial-Schul-Kollegiums zu Posen vom 
19. Februar 1907 ist Oberlehrer Schurmann fur die Zeit vom 18. bis 28. Marz zu 
einem englischen Doppelkursus nach Berlin einberufen.

Am 11. und 12. Marz fand unter dem Vorsitze des Koniglichen Provinzial-Schul- 
Rates H errn Professor Dr. Wege aus Posen die Reifepriifung statt. Es unterzogen sich 
derselben 17 Oberprim aner, welche samtlich fiir reif erk lart wurden, darunter 3 unter 
Befreiung von der mundlichen Priifung. Am 22. Marz wurden dieselben feierlich entlassen.

Der Gesundheitszustand der Lehrer war im ganzen ein gunstiger, so dass nur 
vereinzelt Vertretungen erforderlich wurden. Weniger zufriedenstellend war der Gesund
heitszustand der Schiller.

IV. Statistische Mitteilungen.
a) Frequenztabelle  fiir das Schuljahr 1906/1907.

O l U l O li U li o m u n r IV V VI Sa.

1. Bestand am 1. Februar 1906 26 20 23 36 42
28+31

59 44
36+32

68 53 371

2. A bgang bis zum S ch lusse des  
Schuljahres 1905 06 24 1 5 8 8 5 4 6 3 64

3a. Z ugang durch Y ersetzung zu 
Ostern 16 13 23 30

21+28
49 35

23+28
51 41 — 258

3b. A ufnahm e zu O stern — 1 1 3 2 — 3
1 + 2

3 40 53
4. Frequenz ani A nfange des Schul- 

jahres 1906 '07 18 17 29 38
27+28

40
30+29

• 55 49 360

4

55 59

5. Z ugang im  Som m erhalbjahre — 1 1 1 1 — — — —

6. A bgang im Som m erhalbjahre 1 — 2 2 1 2 3 + 1
4 1 — 13

7a. Z ugang durcli V ersetzung zu 
M ichaelis — — — — — — — — — —

7b. Z ugang durch Aufnahm e zu  
M ichaelis — — — 1 — — 1 2

51

4

355
8. Frequenz am A nfange desW inter- 

halbjahres 17 18 28 38
27+28

55 38
27+28

55 55

9. Z ugang im W interhalbjahre — — — — — —
1 + 0

1
■i - - 2

10. A bgang im W interhalbjahre — — — — — 2 — 1 2 5

11. Frequenz am 1. Februar 1907 17 18 28 38
27 -28

55 36
28-1-28

56 55 49 352

12. D urchschnittsalter am 1. F e
bruar 1907 19,8 20,3 18,2 17,3 16,5

16,1
14,6 13,3

13,7 12,7 11,4 —
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b) R elig ions- und H eim atsverhaltn isse  der Schiiler .

Evang. Kath. Diss. .Tiid. Einli. Ausw. Ausl.

3. Am Anfange des Sommerhalb- 
jahres 100 229 — 31 199 161

2. Am Anfange des Winterhalb- 
jahres 99 225 — 31 198 157 —

3. Am 1. Februar 1907 100 222 — 30 203 149 —

Das Zeugnis fiir den einjahrigen M ilitardienst haben erh a lten :
Ostern 1906: 32, M icliaelis: 2 Schiiler. Von diesen sind zu einem  praktischen Berufe 
abgegangen: Ostern 6, M icliaelis 2.

C. Der Reifeprufung unterzogen  sich
Ostern 1907:

M N a m e geb. z u Konf.
bezw,
R elig.

Stand 
des Vaters zu Jahre

in
Prima

studiert 
(Ber uf)

866 Fraenkel Max 19.11.88 Ostrowo jud. Kaufmann Ostrowo 2 Rechtsw.
867 Gallewski Moritz 10.7.87 Słupia, 

Kreis Kempen
jiid. Kaufmann Kempen i. P. 2 Tierheil-

kunde.
868 * Happ Emil 13. 5.88 Pleschen jud. Lehrer Pleschen 2 Medizin.
869 Jankowski Wenzeslaus 17. 9. 86 Ostrowo kath. Bureauvorst. Ostrowo 2 Rechtsw.
870 Jarczewski Johannes 8. 12. 85 Gogolewo, 

Kr. Schrimm
kath. f  Kaufmann Ostrowo 2 Theologie.

871 Krakauer Friedrich 14. 1. 89 Schildberg jiid. Kaufmann Berlin 2 Bankfach.
872 Lessinski Miecislaus 6. 6. 86 Ostrowo kath. Bureauvorst. Ostrowo 2 Tierheilk.
873 Nowicki Felicyan 9. 6. 85 Pleschen kath. f  Ackerbiirger Pleschen 2 Theologie.
874 Peiser Martin 12. 5. 87 Ostrowo jiid. Buchhandler Ostrowo 2 Tierheilk.
875 Platsch Erich 13. 2. 88 Gostyń ev. Schulrat , Ostrowo 2 Seekadett.
876 * Sonnenberg Georg 28. 9.88 Ostrowo ev. Reichsbank-

vorsteher
Ostrowo 2 Rechts-

wissenscli.
877 Sztukowski Joseph 16. 9. 83 Bonikow, 

Kr. Adelnau
kath. Landwirt Bonikow 3 Theologie.

878 Than Ernst 12. 2. 87 Kempen i. P. ev. Pastor prim. Kempen i. P. 2 Medizin.
879 Titus Livius Ralf 8. 11. 85 Raduchow 

Kr. Ostrowo
ev. t  Ritterguts- 

pachter
Raduchow 3 Pionier-

offizier.
880 Weiss Hans 24.6 85 Radiów, 

Kr. Adelnau
ev. Gutspachter Radiów 2 Rechts-

wissensch.
881 * Witkowski Stanislaus 15.10.88 Ostrowo kath. prakt. Arzt Ostrowo 2 Theologie.
882 Zehm Georg 19. 9. 87 Kaldau, 

Kr. Schlochau
ev. Kgl. Ober- 

Steuerkontroll.
Ostrowo 2 Philologie.

* von der miindlichen Priifung befreit.
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Y. Sammlung von Lehrmitteln.
Angeschafft w urden a) fiir (lic L eh re rb ib lio th ek  die F ortsetzungen  von folgenden W erken : 

C en tra lb la tt fu r  die gesam te U n terrich tsverw altung  in P reussen. — Z eitsch rift 
fiir Gym nasialw esen. — M onatsschrift fiir hohere Schulen von Dr. Kopkę und  M atthias.
— A rchaologischer A nzeiger. — Neue Jah rb iich e r fiir klassisches A ltertum . — N atur- 
w issenschaftliche R undschau. — Z eitschrift fiir deutschen U nterrich t. — Z eitschrift f iir  
den naturw . und m ath .U n terrich t. — Z eitschrift fiir franzosischen und englischen U n ter
rich t. — R undschau fiir G eographie und S ta tistik . — M onatsschrift fiir das Turnw esen.
— Preussische Jah rb iich e r. — Die G renzboten. — Deutsche M onatsschrift fiir das gesam te 
Leben der G egenw art. — Das hum anistische Gym nasium . Die Ivreide. — M itteilungen 
der Gesellschaft fiir deutsche E rziehungs- und Schulgeschichte. Ja h rg a n g  1906 nebst 
Beiheften.

F e rn e r die F o rtse tzungen  von: Jah resb erich te  iiber das hohere Schulwesen von 
Rethwisch. — L ehrproben  und L ehrgange von F rick , R ichter und  Menge. — S taaten- 
geschichte von H eeren und U ckert. — Allgemeine deutsche B iographie. — H ohenzollern- 
Jah rb u ch . — Politische K orrespondenz F ried rich  des Grossen. — Jah rb u ch  fiir Deutsch- 
lands Seeinteressen Ja h rg . V III. — Der H auslehrer. — V erhandlungen der D irektoren- 
versam m lungen, 4 Biinde. — W alde, L at. etym ologisches W orterbuch . A usserdem : H oraz 
von Menge. — Goedicke, G rundriss der Geschichte der deutschen D ichtung. — M atthias, 
H ilfsbuch fiir den deutschen S p rach u n te rrich t. — L eitfaden fiir den T u rn u n te rrich t. — 
Kekule von S tradon itz , Die griechische S ku lp tu r. — Beier, Die hoheren Schulen in P reussen  
und ih re  L ehrer. — Morsch, Das hóhere L ehram t. — Lim an, Die H ohenzollern. —  
Bokeler, S tereom etrisclie A ufgaben nebst Auflosungen. — A dressbuch der S tad t Ostrowo.
— W ilam owitz-M olleudorf: G riechische und latein ische L ite ra tu r  und  Sprache. — Paulsen: 

Das deutsche Bildungswesen. — C auer: Deutsche Spracherziehung. — K orting : A dolf 
Turold. — G rothm ann: Das Zeichnen in den allgem. bildenden Schulen. -- S charf: Vor- 
tu rn ers tu n d en . — W egener: W ir jungen M anner. — Beriihm te K unststatten , Bd. 1 — 35.

b) fiir die S c hi i lc rbi bl io th ck :
G areis: Geschichte der evang. H eidenm ission. — Posselt: D er K affernm issionar. 

—■ D oring: Morgen dam m erung. — R ich ter: E vang. Mission im  N yassalande. — Aus unserer 
V ater Tagen, 30 Bde. — Deutsches Schw ert fiir deutschen H erd. — Ju n g  D eutschland 
in der Siidsee. — B ahm ann: Am Rom erw all. — Neumann S treh la : K aiserm archen. — 
F iir D eutschlands Jugend . — F renssen : P e ter Moors F a h rt nach Siidwest. — Die Kampfe 
der deutschen T ruppen  in A frika. — Der H auslehrer. — Knotel: Das eiserne Z eitalter.

c) fiir P h y s ik : 1 Inhaltsm esser zum D ruckreduzierventil.
d) fu r N atu rw issenschaft: 12 A nschauungsobjekte von dem N atu rh isto rischen

In s titu t L in n ea jin  B erlin .
e) fiir Zeichnen: 2 K artons m it B lattform en, 1 Kasten m it S chm etterlingen,

15 Fliesen m it A ufdruck.
f)  fiir G eographie: B aldam us, K artę  zur Geschichte der V olkerw anderung. -

Ebbecke, K ultur- und L andschaftsb ilder, B latt J, 2, 3. — K iepert, Das alte Gallien.
g) fiir T urnen : 30 P a a r  H anteln , 11 E isenstabe.
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h) fiir Gesang: Merk, Gebet fiir den Kaiser. — Bartmuss, Allweg gut Zollern.
— Wrede, Nachtlied der Krieger. — Hastung, Deutliches Aussprechen beim Singen. — 

Rabe, Der Gesanglehrer. — Rudolf, Michel horch, der Seewind pfeift. — Geppert, Messe 
in D. — Reimann, Sursum corda. — Giittler, Messe op. 25. — W agner, Elsula. — Reinecke, 
Deutsclier Sang. — Storch, Johannesfeuer. — Kuhne, Kantatę zu Kaisers G eburtstag.

An G e s c h e n k e n  erhielt die A nsta lt: 
vom H errn Minister: 1 Universitatskalender fiir Sommer- und W intersemester

1906/07. 15. Jahrgang 1906 des Jahrbuchs fiir Volks- und Jugendspiele. — Blatt 1—4
der III. Serie der „W andbilder zur deutschen Gotter- und Sagenwelt“ von Jul. Lohmeyer, 
mit Text von Felix und Therese Dahn. — Bode, F lorentiner Bildhauer der Renaissance. 
— Vom Koniglichen Provinzial-Schulkollegium zu Posen: Urkunden und Aktenstiicke
zur Geschichte des Kurfiirsten Friedrich Wilhelm voii Brandenburg. Bd. 19. Berlin 1906.

VI. Stiftungen und Unterstiitzungen von Schulern.
Die S t i p e n d i e n  der Anstalt sind folgende:

1. das Kompałasche mit 10,50 Mark jahrlichen Zinsen,
2. das Niemojewskische 10,50 Mark,
3. zwei Stiftungen des wissenschaftlichen Vereins, je 10,50 Mark,
4. das Lissnersche 10,50 Mark,
5. das Goldenringsche 2 a 10,50 Mark,
6. das Kretschmersehe 2 a 99,75 Mark,
7. das Zehsche 184,50 Mark,
8. das Robiiiskisclie 35 Mark,
9. das Leporowskische 52,50 Mark,

10. das Siwickische 75 Mark Zinsen.
1 — 9 wurde in der Lehrer-Versam m lung vom 7. Marz d. J . an wiirdige 

Schuler der Anstalt bestimmungsmassig verteilt. Fur Nr. 10 konnte kein Schuler in 
Vor sell lag gebracht werden.

Befreiung vom Schulgeld konnte 10 Prozent der Schuler gewahrt werden.

VII. Mitteilung an die Schuler und deren Eltern.
1) Infolge eines M inisterial-Erlasses vom 9. Mai 1892 wird Nachstehendes an dieser Stelle 

zur Kenntnis der E ltern  gebracht, welche Sohne auf dem Gymnasium haben. 
Auszug aus dem Circular-Erlasse vom 29. Mai 1880.

Die Strafen, welche die Schulen verpflichtet sind, iiber Teilnehmer an Verbin. 
dungen zu verhangen, treffen in gleicher oder grdsserer Schwere die E ltern  als die 
Schuler selbst. Es ist zu erwarten, dass dieser Gesichtspunkt kiinftig ebenso, wie es 
bisher ofters geschehen ist, in Gesuchen um Milderung der Strafe wird zur Geltung ge
bracht werden, aber es kann demselben eine Beriicksichtigung nicht in Aussicht gestellt
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werden. Den Ausschreitungen vorzubeugen, welche die Schule, wenn sie eingetreten 
sind, mit ihren sehwersten Strafen verfolgen muss, ist Aufgabe der hauslichen Zucht 
der E ltern  oder ih rer S tellvertreter. . . . Noch ungleich grosser ist der moralische
Einfluss, welchen vornehmlich in kleinen und m ittleren Stadten die Organe der Gemeinde 
auf die Zucht und gute Sitte der Schuler an den hoheren Schulen zu iiben vermogen. 
Wenn die stadtischen Behdrden ihre Indignation iiber zuchtloses Treiben der Jugend 
m it Entschiedenheit zum Ausdrucke und zur Geltung bringen, und wenn dieselben und 
andere um das Wohl der Jugend besorgte Burger sich entschliessen, ohne durch Denun
ciation Bestrafung herbeizufiihren, durch warnende Mitteilung das Lehrerkollegium zu 
unterstiitzen, so ist jedenfalls in Schulorten von massigem Umfange mit Sicherheit zu 
erw arten, dass das Leben der Schiller ausserhalb der Schule nicht dauernd in Zucht- 
losigkeit verfallen kann.

2. A us dem Erlass vom 23. November 1895:
Die in dem Erlass vom 11. Ju li 1895 — U II. 11731 — an die E ltern  gerichtete 

Aufforderung, zur Verhiitung von Unvorsichtigkeiten mit Schusswaffen und durch 
sie verursachter Unglucksfalle mitzuwirken, gilt selbstverstandlich auch fiir Pensionshalter, 
und wenn sie dieselbe nicht beachten, so ist die den Schillera erteilte Erlaubnis, bei ihnen 
zu wohnen, zuriickzunehmen; ebenso ist gegen auswartige Schuler, welche gegen das Verbot 
der Schule Waffen in ihrer Wohnung haben, nacli demselben E rlass einzuschreiten.

Z u r  B e a c l i  t u n g .
M o n  t a g ,  den 8. A p r i l ,  morgens von 7*9 Uhr ab findet die Anmeldung 

von V210 Uhr ab die Priifung der neu aufzunehmenden Schiller statt. Dieselben haben 
einen Geburts- und Impfschein und bei einem Alter von iiber 12 Jahren  einen Wieder- 
impfschein sowie ein Zeugnis iiber den zuletzt genossenen U nterricht beizubringen.

Die Aufnahme in die Sexta geschieht vorschriftsm assig nicht vor dem vollendeten 
9. Lebensjahre und nicht nacli dem vollendeten 12. Lebensjahre. Nach dein vollendeten 
13. Lebensjahre wird kein Schuler mehr in die V, nach dem vollendeten 15. Lebensjahre 
keiner in die IV aufgenommen. Die Vorkenntnisse, die bei der Aufnahme in die VI 
nachgewiesen werden miissen, lassen sich dahin zusammenfassen, dass von dem Knaben 
gefordert wird :

Gelaufigkeit im Lesen deutscher und lateinischer D ruckschrift; Kenntnis 
der Redeteile; eine leserliche und reinliche H andschrift; Fertigkeit, Diktiertes 
ohne grobe Fehler nachzuschreiben; Sicherheit in den vier Grundrechnungen 
mit ganzen Zahlen; Bekanntschaft mit den Geschichten des A.u.N.Testaments.

l)ic Walil der Pcnsionen bedarf m einer vorlierigen Geiielniiigung.
Pensionen , in denen die U tngangssprache nur polnisch  oder  vorw iegend polnisch  

ist, konnen nicht em pfohlen werden. Da die Unterrichtssprache deutsch  ist, so  konnen  
nur d iejenigen S chu ler  dem Unterricht in w iinschensw erter  W eise  fo lgen , w elche d iese  
S prache ausreichend verstehen . Es bleiben deshalb d iejenigen Schuler, w elche w egen  
der poln ischen  U tngangssprache in der P ension  sich die notige  Kenntnis der deutschen  
Sprache nicht an e ign en  konnen, n atu rgem ass  auch in ihren K lassen le istungen  hinter  
ihren g iinstiger  geste l lten  deutschen  und poln ischen  Mitschiilern zuriick.
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An Schulgeld zahlt jeder das Gym nasium  besuchende Schuler 120 M ark jah rlich .
I)as Recht der Stundung hat weder der Di rektor nocli der Rendant. Gesuche 

um  S chulgeldbefreiung sind schriftlich  dem D irek tor einzureichen. Keine A ntw ort g ilt 
a ls  A blehnung.

Wegen Uberfiillung kónnen nur Schuler aus Ostrowo und nachster Umgegend  
aufgenommen werden. — Jed er neu aufgenom m ene Schuler e rh a lt eine gedruck te Schulord- 
nung. F iir einen Schuler, dessen A bm eldung erst nach dem ersten  Schultage erfolgt, 
ist das Schulgeld fiir das ganze nachste V ierte ljah r zu en trich ten . - D iejenigen 
S chu ler, welclie in den verbindlichen L ehrfachern  nicht ausreichend geniigen, 
w erden von der Teilnahm e an dem w ahlfreien englischen und hebraischen 
U n terrich t ausgesclilossen. — Die L ehrer der A nstalt sind zu m iindlicher A uskunft 
und B esprechungen iiber die Schuler g ern  bereit. Nur unmittelbar vor den Versetzungs- 
terminen werden sie eine Auskunft ablehnen mtissen. Der D irek to r hat eine besondere 
S prechstunde an den W ochentagen von 12—1, die O rd inarien  und sonstigen L ehrer sind 
nicht im Gym nasium , sondern  in ih re r  W ohnung zu sprechen. — 1st ein Schuler genotig t, 
wegen K rankheit den U n terrich t zu versaum en, so ist dafiir zu sorgen, dass der Ent- 
schuldigungszettel zu r ersten  versaum ten  S tunde in der Klasse ist; jedenfalls ist derselbe 
noch im  Laufe desselben V orm ittags zu schicken. — Das T abakrauchen  ist den Schiilern 
der Klassen VI bis O III einschl. verboten, den Schiilern der P rim a und Sekunda nu r 
au f ih ren  S tuben und n u r dann gesta tte t, wenn sie die schriftliche E rlaubn is des V aters 
dazu dem O rd inariu s vorge leg t haben. — Der Besuch von W irtshausern , K onditoreien, 
G arten lokalen  ist den Schiilern verboten. -  Das Spazierengehen der Schuler auf den 
S trassen , insbesondere auf dem M arkte, ist verboten. Dieselben haben ih re  Spaziergange 
ins F re ie  zu rich ten . — W er P riv a tu n te rr ic h t erte ilen  oder nehm en will, m uss die 
G enehm igung des V aters nachweisen und bed arf d er E rlau b n is  des O rd inarius und des 
D irek tors.

D ienstag, den 9. A pril, 8 Uhr m orgens w ird  das neue Schuljahr eroffnet.

O s tro w o , im Marz 1907.

Der Gymnasial-Direktor
/>»'. lilinhe.
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