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Zu den algebraischen Gleichungen.C_7 C_J

Die liier mitgeteilten Aufldsungeu der allgemeiuen und yollstandigen algebraischen 
i lieichungen der ersten vier Grade eutstehen auf folgende Weise. Die Gleichung lioheren 
!; ■ -id-- wird aus einer Gleichung niederen Grades, dereń Ldsung bekannt ist, durch Poten- 
/ieren’ der letzteren abgeleitet, und zwar einunddieselbe Gleichung 2. Grades durch Qua- 
drieren zweier yerschiedener Gleichuugen 1. Grades; dieselbe Gleichung 3. Grades durch 
Kubieren, dreier yerschiedener Gleichungen 1. Grades; dieselbe Gleichung 4. Grades durch 
Quadrieren zweier yerschiedener Gleichungen 2. Grades. Die Verschiedeuheit der in jedem 
Fali- zu potenzierenden Gleichungen besteht darin, dass ihre rechten Seiten, ceteris paribus. 
:uit den bezw. 2.. 3. und 2. Wurzeln der Eins multipliziert sind. Im Grunde genommen 
wird durch dieses Verfahren die Gleichung 2. Grades in zwei symmetrische Faktoren 1. Grades, 
nie .Gleichung 3. Grades in drei solche 1. Grades, die Gleichung 4. Grades in zwei solche 
2. Grades zerlegt. Schliesslich fiihrt die Gleichstellung der entsprechenden Koeffizienten von 
x der zur Losung 'gegebenen und der durch Potenzieren gelundenen Gleichung und die Be- 
recłmung der letzteren Koeffizienten durch die ersteren auf ais losbar bekannte Gleichungen:
1.vi der Gleichung 2. Grades auf eine rein ąuadratische; bei der Gleichung 3. Grades auf 
eine vollstiindige ąuadratische vom 6. Grade; bei der Gleichung 4. Grades auf eine voll- 
standig kubische vom 6. Grade. Setzt man nun die bereclmeten Werte tur die Koeffizienten 
mi die ursprunglich augenommene Gleichung, dereń Losung bekannt ist, ein, so erhalt man 
die Losung der gegebenen Gleichung, und zwar samtliche Wurzeln der letzteren. — An die 
! .-ungen der Gleichungen 3. und 4. Grades schliessen sieli Neuformulierungen der 
Uhirzeln der Gleichungen bezw. 2. und 3. Grades. — Endlich folgt eine Aufstellung der 
aig-ebraisch ldsbaren dreigliederigen Gleichungen 5. Und 6. Grades.

I. X" — 2mx + ns = o.
. . . . . .  x — a =  -|- b giebt ąuadriert und geordnet:
...............  x2 — 2ax a2 — b3 =  o.
2) erhalt man aber audi aus 1), wenn man in 1) die rechte Seite negatiy setzt, darni 

ąuadriert und ordnet. 2) bat also die Wurzeln der Gleichungen:
{x — a =  +  b . x,) , , *
lx — a =  — b x,|

* Yergl.Matthiessen, Grnndzugc der antiken und modernen Algebra, Leipzig, B. G.Teubner,1878, § 111



4

Yergleielit man nun 2) mit J. so ist
( a ■ =  m , . a =  m

4j ............... , ... d. i » —la- — b- — n3 b =  +  | m- — n-.
Wahlt mail b positiy, so ist

,r>) ...............!X] =  m +  im 3 — n2.
\h

b negativ gewalilt giebt diwselben Wurzelu, aber in der Reilienfolge x2x,.

11. x3 — 3mxL + 3 rrx
Setzt mail x =  y -f m, so wird

.3 _ 0 .

1)

2)
3)

4)

y3 — 3 (ni2 — n3) y — (2m3 — 3mn* 4- P3) =  o, oder abgekurzt: 
y3 — 3n,2y — 2p, 3 =  o. Nun giebt 
y — a =  by — c kubiert uud geordnet:

v3 3- ---- y2 3 -----------v — ——
1 — b3 3 1 1 — b3 3 1 — b3

4) erhalf mail aber auch, weim mail in 3) die rechte Seite mit u =  — ‘ | 3(
oder mit v =  — x- — 21 3 multipliziert, darni die Gleichungen kubiert und ordnet.
4) hat also die Wurzelu von

a — e
y — a =  by — c y,

=  o.

C Yi =-- -

y — a =  u (by — c) d. i. y, =  

y ~  a =  V (by — c) y3 =

1 — b
a — uc 
f  — ub 
a — vc 
1 — vb '

6)

i i

9)

Yergleicht mail nun 4) mit 2), so ist
’ a — b2c =  o 
a2 — bc2 
1 — b3 “

1

c =

b3
‘̂ j^3. Lost man uacli c auf, so ist

2p13c3 +  iij ; =  o, und daraus folgt;
3,----— ------------ 3 ---- -

4- I Pi iR6 ==• — V Pi3 ±  1 Pi6 — » i6*
c hat also folgende seclis Werte:

3/-------------
ci =■■ -  | pr
Co =  11C,

1 Pl cl1 =
C,ł —  UCi1

P,3 — PPiG

VC, 1=  vcf



10)

11)

12)

Man beaehte, dass u2 =  v. v2 =  u, uv =  1. dass
C C 1 ov

/ł J --1 2'-g -- vni
CsV = Uli,

Wahlt man nun fur 5) den Wert c,. setzt nach 6) b2c, fur a und beachtet, das< 
11 ~

bCj =  ‘ 1 =  Cj1 ist, so wird

V1 = — Cj - e,' xi =  ni — ci — c /
y2 = — UCj — vc,' also X2 =  m — uc, -  v<
y3 = 1cT>11 uc/, X3 — m -  VC, - -  uc/. Mithin ist

1. 3/
xi +  11- } ' { ( 2 m

V.
X2 =  m

1.
1 1 ( 2 *X3 +  V.

U.

— omn2 -l p3) -f 1 j(2 m 3 — 3mu2 +  p3)2 — (m2 — n2)3

— 3mn2 +  P8) — 1 J(2m;l — 3mn2 +  p;i)2 — (m2 — n2)3.

Wahlt mau fur c der Keilie nacli ci | c,' c2 c / c„ ca\  so ergeben sieli immer die-
selben drei Wurżeln und zwar bezw. in der Reihenfolge:

Xj x2 x3 XI xs X2 S x3 Xj x3 X2 X, !; X3 X, X2 X2 X, Xj ,

Setzt man in II p3 =  o, so wird eine der Wurzeln auch =  o, uud die beiden 
anderen sind die Wurzeln der Gleichung 2. Grades x2 — 3mx -f* 3112 — o, oder, 
wenn man 3 m =  2,« und 3 u2 =  r2 setzt, der Gleichung

13) . . . .  x2 — 2/ix +  r2 =  o.
Diese drei Wurzeln erlialt man aber aucli, wenn man aucli in den Wurzeln der 

Gleichung 3. Grades p3 =  o setzt. Letztere sehen dann nach 12) so aus:
— 3----------

( 2u 4- l 8 u3 --  9 [iv2 +  3 r2 ] 3 (r2 — /i2) - 1 8 /c3 --  9u r  — 3r2 | 3 (r2 — /i2)

oder abgekurzt:

14)

x, =  l-(2 u -j- M +  N) und demnach 
. . .  x2 =  3-(2/,i +  uM +  tN) 

xs +  3 (2ji +  vM -f- uN).
Von diesen drei Wurzeln ist xx =  o uud zwar identisch Nuli, wie man sieli ent- 

weder durch Einsetzen irgend welcher Zalilenwerte fur u uud r2 iiberzeugt, oder allge- 
meiner, indem man r 2 — /i2 +  3k2 setzt, jenachdem r2 [i2 ist. Mit Hilfe de” 
Gleichung

15) . . . .  2 u — M — N o
erhalten die beiden anderen Wurzeln, das sind also die Wurzeln der allgemeinen 
ąuadratischen Gleichung 13, die neueu Formen:



«)

i)

3 /

!'■
i  4- i i  1)| Su3— 9fiv~ -j~ | 3 (v-— fi2) — (I-I- 2 | ,‘j | 8j»8•— 9/IV2 — 3 1*( 3(i’2 — f i

k (-- ł - - i (  i | 8,u*— 9fiv* +  3j>2 | 3 (vs- fi-) — (i — k 1 J) | 8|U3 — 9fiv2 - — 3v2 ] 3 ( y2 — /12

fi +  ‘ 1I 8fiń — 9 iiv2 +  3r2 | 3 (v2 — fi2)  — 1 Su2 — 9(iv2 — 3r2 | 3 (v2—a'2) )
17) r r

k fi —  i l  i  1j/ 8/i3 — 9/u’2 -f- 3v2 | 3 (i’2 — /i2) — | S / i  — 9/ir2 — 3r2 y 3 (v2 — f i ) )

X2 fi (1 +  i l i )  i '  i f ł l / 8 ^  — 9fiv2 .-f- 3 v2 ] /3 (y2— /i2)
18)

X3 = u (1 — i l i )  — i | i  J. 8/i*.— 9 fiv2 3v2 i3  (r-— «*)

lit) .
X2 ,<t (1 — i 1 1) 4 1 ij/fy*3 — 9[iv'ź — 3r2 | 3(j>2 — f i )

Xjj = fi (1 + 1 i )  _r i V il/^ ,u3 — 9 uv —• 3v2 ) 3 (v'2— /i2).

Sie reduzieren sich samtlich auf die bekannten einfachsten Formen I 5), weim 
man, wie oben, bezw. v2 =-= /u2 +  3 k* setzt.

III* x‘ — 4mx;i + 6n2x' — 4p3x + q4 o.

1)
2)

3) .

4) •

5) .

. . x2 — 2ax -f- b2 =  2cx — d2 giebt ąuadriert und geordnet:
. . i '1 — 4ax3 -f- 2 (2a2 -f- b2 — 2c2) x2 — 4 (ab2 — cd2j x -f- b4 — d4 o.

2) erhalt mau aber audi, wenn man in 1) die rechte Seite negativ setzt, darni die 
Gleicbung ąuadriert und ordnet. 2) bat also die Wurzeln der Gleichungen:
(x2 — 2 (a +  c) x 4- b2 -)- d2 = o
| x2 — 2 (a — c) x +  b2 —d2 — o*, d. i.

Xl |  =  a +  c +  ( (a +  c)2 — b2 — d2

X'5 < - a — c +  )/(a — c)2 — b‘" +  d"2.
X4 I

Vergleicht man uuu 2) mit III, so ist 
a m

2a2 -f- b2 — 2 c2 3u2
ab2 — cd-’ - p3
b4 — d4 q4.

Mit Hilfe der drei ersten Gleichungen von 5) erhalten die vier Wurzeln in 4) die Gestalt:

Vergl. a. a. O. § 259—2(!1.



-Vl m c +  | .‘5 fm- — n-) — c2 -f i (2m3 — 3mn2 4- p:>)

,1
Ul

m — c + j'3 fni2 lr) (2m3 — 3mn2 4 P3)

Sie sind dadurch interessant, dass sie dieselben Koefficientenverbindungen aufweisen, 
wie I 5) und II 12). Eine atidere interessaute Form erhalten sie, wenu man m 4' c =  y
und m — c

Xl I ■ /  \r'& _ U rmr2 _L _ li'1
X, I

x j

z setzt:

+  i l
1 / f  — 3 my2 4- 3n2y

V y — m

+  i 1[ /z 3 — 3mz2 4- 3 n2z
1y z — m

P3.

Es haudelt sich nun noch um die Betrachtung von c in 6). Lćjst man 5) nach
e2 auf, so ist

* . . . . <4 — 3«-'c4 3 (rt4 — {y4)c- |^ 6 o, wenti
a2 - nr -  n2
^  =  2m3 — 3mn- 4- P3 

3 y4 3n4 — 4mp3 , q4 ist.
Und es wird

;{----------- --- ,
Cl2 +  1 l | <)12 — Yl- +  * P :

i/diT- V n

c22 «* 4- ^
i

+  in * - f *
+  * l b  “ -  7U

c32 = «r 4- t U f  i # *  — y -
+  *1b  - w — f 1, wo

- —4ftc 4- 3«2y4 4- fi6
n® — 2mn2p3 +  p6 +  m2q4 -  n2q4 ist.

c hat also seclis Werte, die drei positiven ci c2 cs und die drei entsprechenden nega- 
tiven c4 c2' c3', so dass die Gleichungen gelten:

10) . . . .  ci +  ci' =  o c2 4- c2' —=o c3 4- c8' =  o
und auscheinend 24 verschiedene Wurzeln x hervorgerufen werden. Da aber aus 6) 
unmittelbar ersichtlich ist, dass imrner dieselben vier Wurzeln zum Vorschein kommen, 
nur in auderer Reihenfolge, wenn Ci' d. i. — Ci statt 4- ci, c2' d. i. — c2 statt 
4- c2, Cg' d. i. — c3 statt +  c3 gesetzt wird, so bleiben nur nocb die 12 Wurzel- 
werte von x zu betracliteu, welche durch das Einsetzen der drei positiven Werte 
ci c2 c3 in 6) entstehen. Aus 8) oder 9) ergiebt sich:

11) . . . . Ci2 4- c22 +  c;12 3a~ ci2c22c32 =
Letztere Gleichung wiederum ergiebt ci c2 c3 =  +  Ift3. Wahlt man nun zunachst
Ci c» c„ = 4- r js5 also ^  - 4- 2c2c3 , und setzt die eben genannten Werte

i 3' c>fur 3cr und ; in 6) ein, so erhalten die Wurzeln die Gestalt: *
Ci

* Die Wurźelformen 12) und 13) heissen die Euler’schen. Mattliiessen a. a. O. § 203 - vermutet, dass 
Euler dieselben durch ein Konibinationsverfahren entdeckt habe.
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1 2 1

Xi m G Cl + C

X, m G '■1 ----  C2 Ó3

x 3 - -  n i Cl 4 ” . ^2 — cs

*4 n i — Cl ----  C2 G c*

Mit Hilte dieser Gleichuugen wird jetzt weiter urid uberhaupt allgemein klar, dass. 
wena niau iu 6 )  tur c der Reihe nacli ci i C i' e2 c2' || c3 j c3' setzt, sieli nielit die Anzalil 
sonderu jedesmal nur die Reihenfolge der vier Wurzeln andert, bezw.:

x.. x. x4 x 2 x 4 XI x 3 X, X , x, x3 X, x,

13)

Ist ClC2 C3 —• — 1 + 2 t* , so lautea die vier Wurzeln:
X l' m  4 * C1 +  CJ “  C3
xi 111 4- 0, — C2 +  c3

m  — c, -r c2 G c3
**' m  — Cj — c.2 — c3.

Siad also fur III Zalileabeispiele gegebea, so bilde m a il  ĄG und CiCgC,, selie da u
aach, oI« 0,02 C3 = G y.j3 ist, und stelle demgemass die vier Wurzeln aach bezw. 1 2
oder 13) fest.

Setzt man in III q4 =  o, so wird audi eiae der Wurzeln o, und die ubrigen
drei siad diejeaigea der Gleichuag 3. Grades: x3 —. 4mx2 G 6a2x — 4p3 = o, oder 
wenn man 4m = 3/i, 6 a* = 3r2, 4p3 = </>3 setzt, der Gleichuag

1 4 ) ........................... x3 — 3 ux2 G 3r2x — ą3 - o.
la 8) bleibea a2 uad '/?.* umerandert, aber es wird 3y4 = 3a4-— 4mp3; mithin is;

«2 — rV(9/t2 — 8v3); /?* = ^(27ju3 — 36in- G 8,</*); / '  K r4 —
8) lasst sieli aber daiia in die Faktoren zerlegen:

15) . . . .  [c3 G rac2 — 4-(2m2 — 3a2)c — Ą/?3] [cs — mc2 — -.V (2m2— 3a2) e 4- I43]
Die Gleiclningea 9) aehmea die Gestalt aa:

ci I 32 |/y°+2i')i — 3 iiv2(fs G <p3 C)fiv2(f3Jr  4 «3y3 — 3 /r r ' --4i '

oder abgekiirzt:
— 3 (ir3 ff3—(f1 y <f"--G/l V‘1(f:3 4- 4 /1 '<y — 3 /rrł

tCi2 = T1¥ (9ir 8r2 -f M N) und detaaacb
16) . . . . c22 = tl (9'/G — Br2 +  uM +  vN)

l C32 =  (9/i * — 8v2 +  vM +  UN).
2Tun liefern die 6 Wurzeln c4 c2 c3 c/ c/ c3' voa 15) folgende Moglichkeiten:

1. c , G ć2 G « C3 — Cl C2 c3 = a ls o  a a c h  c / G  c G  c 3'  = = c y c.> c /

2 . o, G c2 G <V  - Cl c . / C 3 '  = C l' G c 2 G  c3 = Cl' c., Cfj

Ó. c . G G G c :;  — Cl c2 V  - C, G  c L;  g  c3 = Ci c c;.
4 .  0 / c2 G e3 —

—  m  C|
c . / c3 = i

' - j- 1 7i 3 c >.
G  c2 G  <-•/ =

G m
Ci c2 C3

n . c t ■ C2 1 %  — c, C.j c3 ' — Ci G  c2 G  c3 c, C2 C3

6 . o, — e j G G. Ci c2 c3 = C.' G  c2 G  C;,' C l' c 2 Cg"

1 . c . G  c2 c s - Cl c2 C8 Cl G  c2'  G  c3'  = Cl C2 C.i

8 . c / c2 G  c3' - Ci e/ c,/ — Cl G- c2 G c3 - Cl c2 c3

4. >

1
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1. m 4  ci +  ca +  c3 — 0 und 5. m r  <i +  c, — c3 o
2. m +  cx — c2 --  Cg =  0 6. m +  Cl — C, +  Cg =  0
n0, m — Cj +  c2 — Cg — 0 ( . m — Cj +  c2 -f- Cg — 0
4. m — c, — c2 -U- c3 =  0 8. iii — Cl — c2 — Cg =  0,

d. h. nichts anderes, ais jede der vier Wurzeln in 12) oder 13) kann — o werden.
.Mithin lassen sich die Formen von 12) bezw. 13.) nicht ohne weiteres zur Darstellung
der drei Wurzeln von 14) rerwenden, so lange /«, r 2 und <p3 willkurliche Grdssen 
sind. Oder man rnuss sageu: Die Wurzeln der allgemeinen kubischen Gleichuug lassen 
sieli wohl unter den Formen von 12) bezw. 13) darstelleu; aber es bleibt ungewiss, 
welche von ilmen =  o wird. Mithin drangt sieli die Frage auf: Welclie Beziehuugen 
miisseu zwiseben ", r 2 und <f‘ bestehen, wenn einer der obigen 4 bez. 8 Falle eintreten soli 
Ihre Beautwortung bleibe einer spateren Untersucliung aufgespart.

Zu 15) werde nocb benierkt, dass die Gleichuug

....................... c, <•» -- c, c3 +  c2 c8 -  — 4 (2 ni“ — 3n2) =  — ;\ę (Sir — 4r2)
;n ihrer rechten Seite fur alle Falle konstant bleibt, wenn aucb auf der linken willkiirlich 
e/ c2' Cg' statt c, c2 c.( gesetzt werden.

Zu den dreigliederigen Gleichungen fiinften und sechsten Grades.

Ber Italiener Ruffini 1803, der Norweger Abel 1820, der Deutsche Duhring 1884 
halien ge/.eigt, dass die allgemeine Gleichuug 5. Grades und somit auch jede allgemeine 
Gleiciiuug hdhereu Grades algebraisch nicht losbar ist, d. h. dass ihre Wurzeln nicht durch 
endliche algebraische Ausdriicke der Bekannten, wie bei den Gleichungen der ersten vier 
•rade. gegeben werden kdnnen. Erst 1858 gab der Fianzose Hermite, Alitglied der Pariser 

Akademie, ihre Losung (sowie auch die;der Gleichuug 4. Grades) mit Hilfe elliptischer 
Funktioneii.* Sie lasst sich namlich nach der Methode des Deutschen Tschirnhausen oder 
der des Euglanders Jerrard zunachst auf algebraiscliem Wege vom 2., 3. und 4. Gliede be- 
freien, daun auf die se.hr einfache Form x,r' — x — a — O bringen, und diese lasst sich 
mit Hilfe elliptischer Funktioneii ldsen.** Die sich aufdrangende Frage, ob es nicht doch 
dreigliederige Gleichungen 5. Grades giebt, welche sich algebraisch ldsen lassen, ist bejahend 
•.u beantworteu. Selbstverstandlich kdnnen dann aber die beiden Bekannten nicht melir von 
‘ mander unabhangig sein. Im Folgendeu solleu die allgemeinen Formen dieser algebraisch 
; 'sbaren Falle aufgestellt werden.

Comjites remlus IS5S. Bd. 4G, S. 50S.
Zeitschrift fur Mathematik und Physik 1859, VI. S. 81.
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I V .  4- m x  +  n  o.

Es liisst sieli zwar aus jeder dreigliederigen Gleichung beliebigen Grades immer eiue 
der beiden Bekannten entferuen. J)ividiert man z. B. IV durch n, setzt

X x und 111 — m, so isc x 5 4- m x 4- 1 0; dividiert man IV durch m*.n i ' n+ , r , , i

setzt x — x und U =  n , so ist x 5 4- x 4- n — o. Wir halten uns aber aa
"  m 3-

die Form IV'.
1)  ............ x3 +  ax -j- b =  cx2 4  dx — b giebt ąuadriert und dana geordńet:,
2)  ............ x3 +  (2a — c2) x3 +  2 (b — cd) x2 +  (a2 — d2 -f- 2bc) x +  2b (a -• dj —

2) erb alt man aber aucb, welin man in 1) die rechte Seite mit —1 m-ultipliziert, 
die Gleichung dann quadriert und das Resultat ordnet. 2) bat also die Wurzeln der 
Gleicbungen:

j x:i — cx2 -f- (a—d) x 2b — o 
|x 2 +  cx -f (a +  d) — o.

Yergleicht man nuii 2) mit IV, so ist 
2a — c2 — o 
b — cd =  o 

a2 — d2 -f" 2bc -- m 
2b (a—)- d) — n.

Lost man nach c und d auf und setzt dann d =  4-dc2, so wird 
„ j c4 (1 +  4 4 ~ r 42) 4 m

‘ ' ‘ ’ ’ 1 C5r)' (1 4* 4) =  2 li.

Liesseh sich nuu hieraus c und 4 ais Funktionen von m und n algebraisch berechnen. 
so ware damit die Losung von IV gegeben. Scbafft man aber einmal c, dann 4 heraus, 
so entsteben die Gleicbungen:

) (.1 4 -4  4 — 42)5 n4 — 64 m34‘ (1 4- 4) 4 und
 ̂ ............\ (2n 4 - 4 mc — c5)2 4- 5c3 (2n 4- 4 mc — c5) — 50 ne5.

Beide sind in Bezug auf 4 und c von uoch hoherem ais 5. Grade, niimlicb vom 10.. 
also algebraisch nicht lósbar. Man kann aber jetzt mit Hilfe der Gleicbungen 5) und 
unter der Berucksichtigung, dass c sowohl 4- ais aucb — sein kann, der Gleichung IV 
die Form geben:

7 ) ............... x3 4 - > (1 4- 44 — 42) c4x ±  44(1 4- 4) c5 =  o,
welche nach 3) und 4) die Wurzeln der Gleichungen hat: 

s | x3 +  cx2 4- i ( l  — 4) c2x 4 4c3 =  o
' 1 ............)x 2 4 cx 4- i  (1 4 4) c2 — o.

Bemerkung: In 7) und 8) entsprechen einauder die obereu Vorżeichen und 
ebenso die unteren. So auch in folgenden.

7) bleibt also algebraisch unlosbar, so lange 4 und c von einauder unabhangig sind. 
Sie ist aber algebraisch losbar, wenn c4 eine Funktion von 4 ist und die Form hat:
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a0 +  a^ +  a242
b0̂ T  bu) +  b24* +  b:i 43 f  b*44'

9i .

10)

M )

12)

13)

14)

Aus 7) wird darni:
. . . x3 +  |(1 +  4 4 — d2)y x  +  44(1 +  ó) y* =  o.
Denn aus |(1 +  4 4 — 42) </ — m liisst sich 4 noch algebraisch berecłmen ais eine
Funktion von m un<l der willkurlichen Bekannten a0 a, a2 b0 bj . . . .  b4. n ist aber 
in dieseni Palle von ru abhangig. Soli dagegen u die unabhaugige Bekannte, m die
von ihr abhangige sein, so ist c5 ~  g> zu setzen, und die algebraisch ldsbare
Gleiclmng heisst dana: 4
. . . . x5 4 (1 +  4 4 — 42) y 5x +  4d(l  +  4) y =  0 . —
Fiir beide Annabmen 9) uud 10) ist ein einfacher Fali tj> =  1 •
■ • • • -r 1(1 +  44 — 42) x +  |4  (1 +  4) =  O 
mit den Wurzeln der Gleicliungen:

| x3 +  x2 +  -|(1 - -  4) x +  4  ̂o
‘ ‘ ‘ ‘ \x* ±  x +  4(1 +  d) =  o. -

Ubrigens lassen sich die Gleicliungen 8) und damit auch Gleiclmng 7) direkt, d. h. 
ohne Hilfe von 4) ableiten. Und will man sie nicht gerade mdglichst symmetrisch 
beziiglich der Koeffizienten von x haben, so kann man ihuen auch die Gestalt geben: 

| x3 cx2 4 4c2x +  (1 — 2 4) c3 =  o 
|x 2 4 cx +  (1 — d) c2 =  o, 

welche die Wurzeln der Gleichung enthalten:
. . . .  x5 +  (1 — 4 — d2) c*x +  (1 — 4) (1 — 2 4) c5 =  o.

M an erhiilt sie auch aus 8), wenn man 4 statt 4 (1 — 4) setzt. —

V. x5 + mx2 + n = o.
j X 3 +  cx2 4- i  (1 — 4)c2x +  4(1 — d2)c 3 — o

............jx2 +  cx +  4(1  +  d)c2 =  O
geben mit eiuander multipliziert:

2 ) ............ x5 +  4(1 +  44 — 42) c3x2 ±  4(1 — 4) (1 4- 4)2c5 =  o.
Oder, 4 statt 4(1 — ó) gesetzt,

............  xJ i (1 — 4 — 42) c 3x2 +  4 ( l —4)2c5 =  o hat die Wurzeln der Gleicliungen:
| x° +  CX2 4” dc2x +  4(1 — 4)c3 — o 
)x2 +  cx +  (1 — 4) c2 — o.

2) uud 3) siud algebraisch ldsbar, wenn
3̂ _ r 4” ax4 4~ +dj

C ' <f ~  b0 +  b,4 4-_ bs4* 4- t)343 +  b444 
ist. 2) lautet z. B.:
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5 )  ............ \'5 t |(1  -f 4rf — d~)(j i" .4 1(1 — d) (1 -f- ó)2(f 3 o
u ist darni eine Funktion vou m. >Soll abei' n die Unabhangige sein, so ist

3 a0 ~4 al ^ ________ _ .
b0 -j- bjd +  b*dJ +  b3d3 +  b4d4 

zu setzen, und 2) lautet darni:
6)  ..........  x5 ±  |(1  +  4d — d2)</5x2 ±  i ( l  — d) (1 +  d )>  = o.

Der einfachste Fali ist:
7) . . . .  x5 +  4(1 +  4d — d2)x2 +  l ( l  — d)(1 -f d')2 =  o mit tfenWurzeln der Gleichungen
o, . f *3 +  x2 4- 4(1 — d)x +  4 (i — d2) =  o

(x 2 4 : x 4  4(1 4  d) — o. —

Die uoch ubrigen zwei Formen dreigliederiger Gleichungen 5. Grades lassen sieh mit 
Hilfe der reziproken Wurzelwerte auf die Formen IV und V bringen. Ihre algebraische 
Losbarkeit ist also uach dem Yorangegangenen zu beurteilen.

VI. xu 4- mx + n = o
|x 3 ±  2px2 +  2(1 4- d)p2x 4  (1 +  4d — d2)p3 =  o

............jx 3 +  2px2 4- 2(1 — d)p2x f  (1 — 4d — d'2)p3 =  o
geben mit einander multipliziert:

2) . . . .  . x« ±  4d(3 +  d2)p5x — (1 — 18 d- +  d4)p (; =  0.
2) ist algebraiscli losbar, wenn 11 abhangig von m und 
• - aH 4 - d

pJ =  f/ =  b«T+ V  +  b2d2 +  Dsd3 4  M 4
ist; sie lautet dann:

3 )  ..........  x6 4  4 1 ( 3 4  d2)y x  — (1— 18d'2 4- d4) 9* =  o.

w w  f  =  u. =  b< , M  „ 4  *•»“ . s» ist ”  ™  “•

und 2) lautet:
4 )  ..........  s* 4  4 1 (3  f  d2)xf>sx — (1 — 18 d2 4- d4) W =  o.

Ein einfacher Fali ist:
x6 - 4 4(3 4 -d2) x — (1 - 18 d24~ d4) =  o mit den Wurzeln der Gleichungen:
)x 3 T  2 x2 4  2(1 4  1) x +  (1 4- 4 4 — d2) =  o 
Jx3 +  2 x2 4  2(1 — d) x +  (1 — 4d — d2) =  o.

ó)

6)



Die Le h rp lane .

1. IlGligion.

VI. 3 Stdn. Biblische Geschichten des Alten Testaments liach einem Lesebuche. Vor den 
Hauptfesten die betr. Geschichten des Neuen Testaments. Katechismus: Durchnahme 
und Einpragung des 1. Hauptstuckes mit Luthers Auslegnng; einfache Worterklarung 
des 2. und 3. Hauptstuckes ohne dieselbe.

Einpragung eiuęr massigen Zahl ,vou Spriichen uud 4 Liedern, zunachst im Anschluss 
an die Festzeiten des Kirchenjahres.

V. 2 Stdii. Biblische Geschichten des Neuen Testaments nach einem Lesebuch. Katechismus: 
Wiederhołtmg der Aufgabe der vorigen Klasse; dazu Erkliirung und Einpragung des
3. Hauptstuckes mit Luthers Auslegung. Spruche und Kirchenlieder wie in VI; Wieder
holuug der dort gelernten Kirchenlieder und Einpragung von 4 neuen.

IV. 2 Stdn. Das Allgemeinste von der Einteilung der Bibel und die Reiheufolge der biblischen 
Biiclier. Ubungen im Aufschlagen von Spruchen. Lesen wichtiger Abscbnitte des Alten 
und des Neuen Testaments, besonders der wichtigsten Perikopen, bebufs Wiederholuug 
der biblischen Geschichten.

Katechismus: Wiederholuug der Aufgaben von VI und V. Erkliirung und Ein
pragung des 2. Hauptstuckes mit Luthers Auslegung und Bibelspriichen. Auswendig- 
lerneh des 4. und 5. Hauptstuckes mit einfacher Worterklarung. Spruche, wie in den 
vorangehenden Klassen, und Wiederholuug der dort gelernten.

Wiederholuug der in VI und V gelernten Kirchenlieder nnd Einpragung von 4 neuen.
LIII. 2 Stdn. Das Reich Gottes im Alten Testamente: Lesen eutsprechender biblischer Ab- 

schnitte, dazu audi Psalmen und Stellen aus Hiob. Wiederholuug des in VI, V und IV 
gelernten Katechismus nebst den dazu eingepragten Spruchen. Wiederholuug der fruher 
gelernten Kirchenlieder und Einpragung einiger neuer (2—4) und wertvoller LiederStrophen.

Belehrungen iiber das Kirchenjalir und die Bedeutung der gottesdienstliclien Grdnungen.
OIII. 2 Stdn. Das Reich Gottes im Neuen Testamente: Lesen entsprechender biblischer 

Abschnitte. Eingehend die Bergpredigt; auch Gleiehnisse. Sicheruug der erworbeuen 
Kenntnis des Katechismus und des in den yorangegangenen Klassen angeeigneten Spruch- 
uud Liederschatzes. Erkliirung einiger Psalmen.

Reformationsgeschichte im Anschluss an ein Lebensbild Luthers.
Uli. 2 Stdn. Bibellesen bebufs Erganzung der in U- und OIII gelesenen Abschnitte. Er- 

klarung eines der synoptischen Evangelien.
Wiederholuug des Katechismus und Aufzeigung seiner inneren Gliederung.
Wiederholuug vou Spruchen, Liedern, Psalmen.
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2. Deatscli.
VI. 3 Stdu. Grammatik: Redeteile und Glieder des einfachen Satzes; Untersclieidung der 

starken uud schwachen Flexion. (Terminologie durchaus iu Ubereinstimmung mit dem 
lat. Unterricht).

Rechtschreibeiibungen in wochentliclien Diktaten in der Klasse.
Lesen vonGedichten und Prosastiicken (Fabeln, Marchen, Erzahlungen aus der vater- 

landischen Sagę und Geschichte).
Miiudliches Nacherzahlen von Vorerzahltem. Auswendiglernen und verstandnisvolles 

Vortragen von Gedichten.
Mit dem deutschen Unterricht verkniipft Geschichte: 1 Std. Lebensbilder aus der 

vaterłandischen Geschichte, wobei von der Gegenwart und Heimat auszugehen ist.
V. 2 Stdn. Grammatik: Der einfache. und erweiterte Satz. Das Notwendigste vom zusammen- 

gesetzten Satze.
Rechtschreibe- und Interpunktionsubungen in wochentliclien Diktaten in der Klasse.
Lesen von Gedichten und Prosastiicken (Fabeln, Marchen, Erzahlungen aus der alten 

Sagę und Geschichte).
Miiudliches Nacherzahlen, erste Versuclie im schriftlicheu Nacherzahlen, im ersten 

Halbjahr in der Klasse, im zweiteu auch ais Hausarbeit.
Geschichte: 1 Std. Erzahlungen aus der sagenhaften Vorgeschichte der Grieclien 

und Romer.
IV. 3 Stdn. Grammatik: Der zusammengesetzte Satz; in Verbindung damit die Wieder- 

holung der Interpunktion. Das Wichtigste aus . der Wortbildungslehre, an typische Bei- 
spiele angeschlossen.

Abwecliselnd zweimal Rechtschreibeiibungen (alle 14 Tage) in der Klasse mit Be- 
riicksichtigung der gangbarsten Fremdworter und schriftliches freieres Nacherzahlen des 
in der Klasse Gehorten ais hausliche Arbeit. Alle 6 Wochen Lesen von Gedichten und Prosa- 
stiicken. Nacherzahlen. Auswendiglernen und verstandnisvolles Vortrageu von Gedichten.

UIII. 3 Stdn. Grammatik: Zusammenfassender Uberblick iiber die wichtigsten der deutschen 
Sprache eigentiimlichen grammatischen Gesetze. Hausliche Aufsiitze (Erzahlungen, Be- 
schreibungen, Schilderungen, Ubęrsetzungen aus der fremdsprachlichen Lektiire) alle 
3, Wochen abwecliselnd mit einer Klassenarbeit.

Behandlung prosaischer und poetischer Lesestiicke (nordische, germanische Sagen, 
allgemein Geschichtliches, Kulturgeschichtliches, Geographisches, Naturgeschichtliche.s; 
Episches, insbesondere Schillersche und Uhlandsche Balladen). Belehrungen iiber die 
poetischen Formen, soweit zur Erlauterung des Gelesenen erforderlich. Auswendiglernen 
und Vortrageu von Gedichten.

OIII. 3 Stdn. Hdusliche und Klassenaufsatze wie in UIII; dazu Berichte iiber Selbsterlebtes, 
auch in Brieftorm. Im allgemeinen wie UIIJ unter allmahlichem Hervortreten d e r  

poetischen Lektiire vor der prosaischen. Lyrisches und Episches (insbesondere Schillers 
Glocke und Homer nacli einer Schulausgabe) mit Ankniipfung weiterer induktiv zu 
behandelnder Belehrungen aus der Poetik und Rhetorik. Auswendiglernen und Vor- 
tragen von Gedichten und Dichterstellen.

Uli. 3 Stdn. Praktische Anleituug zur Aufsatzbildung durch Ubungen in Auffindung des 
Stoffs und Ordnung desselben in der Klasse. Leichte Aufsatze abliandelnder Art alle 
4 Wochen, besonders Vergleichungen ueben erzahlendeu Darstellungen oder Berichten 
wie in OIII, nur umfassender; auch Ubersetzungen aus der fremdsprachlichen Lektiire.

Lektiire: Jungfrau von Orleaus, Wilhelm Tell, Maria Stuart, Minna von Barnhelm, 
Hermann und Dorothea.

Auswendiglernen von Dichterstellen und erste Versuche im Vortrage kleiner eigener 
Ausarbeitungen iiber Geleseues.
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3. Latein.
Vf. 8 Stdn. Formenlehre mit streugster Beschrankuug auf' das Regelmassige und mit Aus- 

scliluss der Deponeutia. Aueignung eines angemessenen Wortschat/es im Ansehluss an 
das Lesebuch uud zur Vofbereitung auf die Lektiire. Anfangs Anłeitung seitens des 
Lelirers, allmiihlich selbstthatigere Ubersetzung seitens des Sclitilers in dem Lese- und 
Ubungsbuche. Kachubersetzen. Ubungen im Konstruieren und Ruckiibersetzen. Au den lat. 
und deutschen Absclmitten regelmassige mundliche und schriftliehe Ubungen in der Klasse.

Induktir werden aus dem Lesestoff abgeleitet einige elemeiitare syntaktisehe Regeln, 
z. B. iiber Orts- und Zeitbestimmungen, den abl. iustr. und die gebrauchlichsten Kon- 
junktionen cum, ąuanąuam, ut, ne, und einige Yorscbriften iiber Wortstellung. Wdchentlich 
eine halbstiindige Klassenarbeit im Ansehluss an den Lesestoff, Reinschrift derselben ais 
Hausarbeit, wenn sie notwendig erseheint. Gegen Ende des Schuljahres. auch besondere 
in der Klasse vorbereitete Ubersetzungen ais Hausarbeiteu.

V. 8 Stdn. Wiederholung der regelm. Formenlehre; die Depoiientia; die unregelmassige 
Formenlehre mit Beschrankuug auf das Notwendige. Aueignung eines angemessenen 
Wortschatzes wie in VI uuter Ausscbluss besonderer, nicht an das Gelesene angelehnter 
Yocabularien. Gebrauch des Lese- und Ubungsbuches wie inVI. Nach Bedurfnis aus dem 
Lesestoff einige syntaktisehe Regeln, z. B. iiber acc. c. inf., participium conjunctum, 
abl. absol., Koustruktion der Stadtenamen, und einige notwendige stilistische Anweisungen. 
Mundliche und schriftliehe Ubungen sowie Reinschrifteu, wie in VI, und wochentlich ab- 
wechselnd dainit besondere in der Klasse vorbereitete Ubersetzungen ais Hausaufgaben.

IV. 7. Stdn. Leseu im ersten Halbjahr 3 Stdn. Weller, Erzahlungen aus Herodot; im zweiten 
4 Stdn. L’homond, viri illustres. Bei beiden Anłeitung zur Vorbereituug. Fleissige 
Ubungen im Konstruieren, nnvorbereiteten Ubertragen, Ruckiibersetzen.

Gelegentlich werden weitere stilistische Eigenheiten, wichtigere Phrasen und syno- 
uymische Unterscheidungen beirn Lesen gelernt. Grammatik im ersten Halbjahr 4, im 
zweiten 3 Stunden. Wiederholung der Formenlehre. Das Wesentliche aus der Kasuslehre 
im Ansehluss an Musterbeispiele, die moglichst aus dem Gelesenen entnommen werden. 
Syntax des Yerbums nach Bedurfnis. Mundliche uud schriftliehe Ubersetzungen in das 
Lateinische aus dem Ubungsbuche, dessen Inhalt sieli an das Gelesene anlehnt.

Wdchentlich eine kurze Ubersetzung ins Lateinische im Ansehluss an das Gelesene 
ais Klassen- oder hiiusliche Arbeit. Dazu in jedem Halbjahr drei schriftliehe Uber
setzungen ins Deutsche.

LIII. 4. Stdn. Lesen 2 Stdn.: Caesar, beli. gali. —Grammatik 2Stdn.': Wiederholung’derFormen- 
und Erweiterung der Kasuslehre. Moduslehre, soweit fur das Lesen erforderlich. Ubungen im 
schriftlichen und mundlichen Ubersetzen aus dem Deutschen. 14tagige schriftliehe Arbeiten.

DIII. 4 Stdn. Lesen 2 Stdn.: Caesar, beli. gali. — Grammatik 2 Stdn.: Das Wichtigste aus der 
Tempus- und Moduslehre. Sonst wie in UIII. Dazu schriftliehe und mundliche Uber
setzungen aus dem Deutschen und aus dem Lateinischen. 14tagige schriftliehe Arbeiten.

LII. 3 Stdn. Lesen 2 Stdn.: Caesar, beli. gali.; Ovid, metam. nach einern Kanon. Erkiiirung 
und Eintibung des daktylisehen Hexameters. Grammatik 1 Std.: Wiederholung aus der 
Formenlehre und der Syntax bei Gelegenheit der alle 14 Tage anzufertigenden schriftlichen 
Ubungen (ein Ubungsbuch wird nicht gebraucht). Schriftliehe Ubersetzungen aus dem 
Lateinischen.

4. Franzosisch.
IV. 5 Stdn. Erwerbung einer richtigen Aussprache durch praktische Ubungen zunąchst in 

einern kurzeń propadeutischen Kursus unter Ausschluss der theoretischen Regeln iiber 
Lautbildung uud Aussprache. Leseiibungeu. Erste Versuche im Sprechen in jeder Stunde. 
Aueignung eines massigen Wortschatzes.
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bit* regelmassige Koujugation unter yorlaufiger Beschrankung auf den Iudikativ. 
avoir und etre. Geschlechtswort. Teilartikel im Nominativ und Akkusativ. Deklination 
des Hauptworts auch uuter Beriicksichtigung der wichtigsteu Unregelmassigkeiten. 
Eigenschatlswort, Yeranderliehkeit desselben, regelmassige uud unregelmassige Steigerung. 
Gruudzahlen.

Schriftlicbe und mundliche Ubersetzungen aus dem Elemeutar- uud Lesebucb. Ubungen 
im Rechtschreiben. Wochentlich eine schriftlicbe Klassen-Arbeit im engsten Anschluss 
an das eben Durchgenommene. Hausliche Reinschriften nur von in der Klasse sorgialtig 
vorbereiteten Exerzitien.

Ul II. 5 Stdn. Fortśetzung der Sprach- uud Leseubungen. Erweiterung des Wortschatzes. 
Wiederholung der regelm. Koujugation sowie von avoir und etre uuter besonderer Beriick- 
sichtigung der Konjuuktivformeu. Veranderungeu in der Rechtschreibung gewisser er- 
Verben. Die alleniotwendigsten unregelmassigen Verba. Die wichtigeren liegeln uber 
die Veranderlicbkeit des Perfektspąrtizips. Grundliche Eiriiiburig der Furwdrt.er, Adverb. 
Die Prapositionen de uud a. Schriftlicbe Arbeiten wie in IV.

OIII. 5 Stdn. Die unregelmassigen Verben iu logischer Gruppierung uuter Ausscheidung der 
minder wichtigen uud der seltneren Komposita. Gruppierende Zusammenstellung . der 
gesamten Formeulehre. Der vom Deutscheu abweicliende Gebrauch von avoii' und 
etre. Hauptgesetze der unpersonlichen Verben. Tempora und Modi, teils induktiv, teils 
deduktiv. Das Wichtigste von den Prapositionen.

Erweiterung des Wort- uud Phrasenschatzes.
. Schriftlicbe und mundliche Ubersetzungen, Diktate, nachahmende Wiedergaben. Lesmi 

leichter gescbiehtlicber oder erzahlender Prosa und einiger Gedichte. In jeder Stuude 
Ubungen im lichtigen betonten Lesen uud im Sprechen (Frage und Antwort) im Au- 
śchluss an Geiesenes und Vorkommnisse des taglichen Lebens. Die scbriftlichen Arbeiten 
wie in IV.

I II. 4 Stdn. Die syntaktiscben Hauptgesetze tiber Artikek Adjektiv, Adverb, Fiirwort, Kasus- 
rektion, Infinitir, Prapositionen und Konjunktionen. Erweiterung des Wort-und Phrasen- 
schatźes. — Alle 14 Tage eine grossere schriftlicbe Klassen-Arbeit. — Lesen von Schrift- 
stellern. Im ubrigen wie in OKI.

5. Engliscli.

LIII. 8 Stdn. Erwerbuug einer lichtigen Aussprache durcli praktische Ubungen zunaclist in 
einem kurzeń propadeutischen Kursus unter Ausschluss theoretischer Regeln uber Laut- 
bildung und Aussprache. In jeder Stunde Leseubungen und erste Yersuche im Sprechen. 
Aneiguung eines beschrankten Wortschatzes. Durchnahme der regelmassigen und unregel
massigen Formeulehre unter Beriicksichtigung der Syntax insoweit, ais sie zur Erklarung 
der Formen, sowie zutn Yerstandnis der Lektiire dient. Schriftliche und mundliche 
Ubersetzungen aus dem Elementar- und Lesebucb. Rechtschreibeubungen. Alle 14 Tage 
eine langere schriftliche. Klassenarbeit.

OIII. 3 Stdn. In jeder Stunde Fortśetzung der Lese- und Sprechubungen. Erweiterung des 
Wortschatzes. Die Zahlworter. S3rntax der Verbs, namentlich die Lelire vom Iufinitiv, 
Gerundium, Partizip, den Hilfsverben, bei letzteren das Notwendigste vom Konjuaktir. 
Gebrauch der Zeiten nur soweit, ais zum Verstandnis der Lektiire notwendig ist. 
Schriftliche und mundliche Ubersetzungen in das Englische und aus dem Englischen 
und Ubungen wie in UIII. Alle 14 Tage eine langere schriftliche Klassenarbeit.

Uli. 3 Stdn. Syntax des Artikels, Substautivs, Adjektirs, Pronomens, Adverbs uud Uber- 
sicht der wichtigeren Prapositionen, z. Tl. wiederholend.



Schriftliche und mundliclie Ubungen. Nachahmende Wiedergabe von Geleseuem. 
Krweiteruug des AYort- und Phrasenschatzes. Lesen eines Schriftstellers und einer Aus- 
walil roń Gedichteu. In jeder Stunde Spreclnibungen im Anschluss an das Gelesene 
und Vorkomnmisse des taglichen Lebeus. Alle 14 Tage eine langere schli ftliche 
Klassenarbeit.

6. Geschichte.

TI. 1 Stde. Lebensbilder aus der vaterlandisclien Geschichte, wobei von Gegeuwart und 
Heimat auszugehen ist, verbunden mit dem deutschen Unterricht.

V. 1 Stde. Erzahlungen aus der sagenhaften Torgeschichte der Griechen und Romer, ver- 
bunden mit deru deutschen Unterricht. Die eigeutlichen Sagen des klassischen Alter- 
tums sind der altsprachlichen Lekture und dem deutschen Unterricht zugewieśen.

IV. 2 Stdn. Ubersicht iiber die griechische Geschiclite bis zum Tode Alexauders des Grossen 
nebst Ausblick auf die Diadochenreiche, und Ubersicht iiber die romische Geschichte 
bis zum Tode des Augustus, in Anlehuung an die fuhrenden Hauptpersonen. Die Be- 
handlung der Zeit vor Solon einerseits and vor dem Auftreten des Pyrrhus audrerseits 
ist auf das knappste Mass zu beschranken. Bei der griechischen Geschichte ist das 
Allernotwendigste iiber die wichtigsten orientalischen Kultiirvolker, soweit sie nicht schon 
in der biblischen Geschichte behandelt sind, einzuflechten.

, Eiupragung der uneutbehrlichen Jahreszahlen und des geschiehtlichen Schauplatzes, 
wie auf allen Stufen.

UIII. 2. Stdn. Kurzer Uberblick iiber die westromische Kaisergeschichte vom Tode des 
Augustus an. Dann deutsche Geschichte bis zum Ausgange des Mittelalters. Die ausser- 
deutsche Geschichte ist nur soweit heranzuziehen, ais sie allgemeiue Bedeutung hat.

OlIL 2 Stdn. Deutsche Geschichte vom Ausgang des Mittelalters bis zum Regierungsantritt 
Friedrichs d. Gr., insbesondere braudonburgisch - preussische Geschichte. Die ausser- 
deutsche Geschichte ist nur soweit heranzuziehen, ais sie fur die deutsche und die 
brandenburgisch-preussische Geschichte zum Yerstandnis notwendig ist.

Uli. 2 Stdn. Deutsche und preussische Geschichte vom Regierungsantritt Friedrichs d. Gr. 
bis zur Gegeuwart.' Die ausserdeutsche Geschichte wie in 0111.

Im Anschluss an die vaterlandische Geschichte und die Lebensbilder der betreffenden 
Herrscher vergleichende Beriicksichtigung unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Entwickelung bis 1888 uuter Heiworhebuug der Terdienste der Hohenzollern insbesondere 
um die Hebung des Bauera-, Burger- und Arbeiterstandes.

?. Erdkunde.

VI. 2 Stdn. Grundbegriffe der physischen und mathematisclien Erdkunde elementar und in 
Anlehuung an die nachste ortliche Umgebung. Erste Auleitnug zum Verstaudnis des 
Globus und der Karten. Oro- und hydrographische Verlialtnisse der Erdobertlache im 
allgemeinen, und nach denselbeu Gesichtspunkten Bild der engeren Heimat, insbesondere 
ohne Zugruudelegung eines Lehrbuchs und, wie in V, thunlichst in Yerbindung mit der 
Naturbeschreibung.

V. 2 Stdn. Physische und politiscbe Erdkunde von Mitteleuropa. Weitere Einfuhrung. in 
das Yerstandnis des Globus und der Karten.

IV. 2 Stdn. Wiederholung und Erweiterung der Grundbegriffe der physischen und be- 
sonders der matbematischen Erdkunde. Physische und politiscbe Erdkunde von Europa 
ausser Mitteleuropa, insbesondere der um das Mittelmeer gruppierten Lauder. Entwerfen 
von einfachen Kartenskizzen an der Wandtafel.
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I III. 2 Stdn. Wiederholung der politischen Erdkunde Deutśchlands. Physische und politi- 
sche Erdkunde der aussereuropaischen Erdteile mit Einschluss der Kolouieen. Karteli- 
skizzen an der Waudtafel und in Hefteu.

OJil. 2 Stdn. Wiederholung der physischen Erdkunde Mitteleuropas, einzuleiten durch eiile 
Wiederholung und Erweiterung der allgemeinen Erdkunde Europas. Eingehende Behąnd- 
lungder Heimatpro.vinz. Kartenskizzen wie in UIII.

Uli. 2 Stdn. Wiederholung der Erdkunde Europas mit besonderer Beriicksiclitigung der 
fur die Kultur wichtigsten Lauder. Wiederholung der Erdkunde der Yereiuigten Staaten 
Nordamerikas. Die bekanntesten Yerkehrs- und Handelswege.

8. Matliematik.
VI. 4 Stdn. Wiederholung der Grundrechnungen mit ganzen Zahlen, unbenannten und 

benannten. Die deutschen Masse, Gewichte und Munzen nebst Ubuugen in der dezi- 
malen Schreibweise und den eiufachsten dezimaleu Rechnuugen.

V. 4 Stdn. Wiederholung der deutschen und Masse, Gewichte und Munzen. Teilbar- 
keit der Zahlen. Die gemeinen Bruche. Einfache Aufgaben der Regeldetri mit Schluss 
auf die Einheit.

IV. 4 Stdn. Eechnen 2 Stdn. Wiederholung und Abschlusś der ganzen Dezimalbruch- 
rechnung. Zusamrnengesetzte Regeldetri mit Schluss auf die Einheit.

Geometrie 2 Stdn: Gerade, Wiukel, Dreiecke. Die Kongruenz der Dreiecke und 
ihre Anwendung auf das gleichschenklige Dreieck und die Parallelogramme. Elefnentar- 
konstruktionen.

UIII. 5 Stdn. Algebra: Die Grundrechnungen mit absoluten und relativen Zahlen. Glei- 
chungen 1. Grades mit 1 Unbekanuten. Anwendung derselben auf Aufgaben ans dem 
burgerlichen Leben und dem sogen. kaufmannischen Rechneu, (Zins-, Rabatt-, Diskonto- 
und Terminrechuungen), dabei die europaischen Munzeinheiten.

Geometrie:. Der Kreis, insbeśondere Konstruktiouen an und mit demselben. Plachen- 
berechnung geradliniger Figuren. Leichte Dreieckskonstruktionen.

OIII. 5 Stdn. Algebra: 2 Stdn. Die Potenzen und Wurzeln. Gleichungen 1. Grades mit 
2 und 3 Unbekanuten nebst Auwendungen. Numerisclie Gleichungen 2. Grades.

Geometrie 3 Stdn. Die Aehnlichkeit der Figuren. Bęrechnung regelmassiger Yiel- 
ecke sowie des Kreisinbaltes und -umfanges. Schwierigere Dreieckskonstruktionen.

Uli. o Stdn. Algebra: Quadratische Gleichungen. Die Logarithmen und ihre Anwendung. — 
Trigonometrie. — Stereometrie bis zu leichten Berechnungen an den eiufachsten Korpern. 
— Gegen Ende des Jahres marhematische Geographie ohne tiefere mathematische 
Begrundung.

9. Naturwissensęhaften.

VI. 2 Stdn. Im Sommerhalbjahr Beschreibung vorliegender Blutenpflanzen. Im Anschluss 
daran Erklarung der Formen und Teile der Wurzeln, Stengel, Blatter, Bliiten, leicht 
erkennbaren Bluteństande und Fruchte. Im Winterhalbjahr Beschreibung wichtiger 
Saugetiere und Vogel in Bezug auf Gestalt, Farbę und Grosse nach vorliegenden Exem- 
plaren und Abbildungeu nebst Mitteilungen iiber ihre Lebensweise, ihren Nutzen oder 
Schaden.

V. 2 Stdn. Im Sommerhalbjahr yollstandige Kenntnis der ausseren Organe der Bluten
pflanzen im Anschluss an die Beschreibung und Vergłeichung verwandter, gleichzeitig 
YOrliegender Arten,

Im Winterhalbjahr Beschreibung und Vergleichung wichtiger Wirbeltiere nach vor- 
liegendeu Exemplaren und Abbildungen nebst Mitteilungen iiber ihre Lebensweise, ihren
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Nutzen oder Schadeu. Grimdzuge des Knocheubaues beim Menscheu. Ubungeu im 
eiufachen schematischen Zeichnen des Beobachteten, wie iu den folgenden Klassen.

IV. 2 Stdn. Im Sommerhalbjahr vergleichende Beschreibung verwandter Arten und Gat- 
tuugeu von Blutenpflanzen nach vorliegenden Exemplaren mit Riicksicht anf die Er
kennung der wichtigsten Familien und Ordnungeu. Kurze Eutwickelung des Linneschen 
Systems. Lebeuserscheinungen der Pflanzen.

Im Winterhalbjabr Wiederholungen und Erweiterungen des zoologischen Lehrstoffs 
der fruheren Klassen mit Riicksicht auf die Erkennung des Systems der Wirbeltiere.

UIII. 2 Stdn. Im Sommerhalbjahr Wiederholungen und Erweiterungen des botanischen Lehr- 
stoffs der fruheren Klassen mit Riicksicht auf die Erkennung des natiirlichen Systems 
der Phauerogamen. Im Win terb albjahr Gliedertiere.

OIII. 2 Stdn. Im Sommerhalbjahr Beschreibung einiger schwieriger Pflanzenarten zur-Er- 
gauzuug und Wiederholung der Formenlehre, Systematik und Biologie. Besprechung 
der wichtigsten auslandischen Kulturgewachse. Mitteilungen ii ber die geographische 

Werbreitung der Pflanzen.
Im Winterhalbjabr niedere Tiere. Erweiterungen und Wiederholungen des zoologi

schen Lehrstoffs der fruheren Klassen mit Riicksicht auf die Erkennung des Systems der 
wirbellosen Tiere. Wiederholung des Systems der Wirbeltiere.

Uli. 2 Stdn. Einiges aus der Anatomie und Physiologie der Pflanzen sowie iiber Krypto- 
gamen und Pflanzenkrankheiten. — Anatomie und Physiologie des Menschen nebst Unter- 
weisungen iiber die Gesundheitspflege. — Mineralogie: Besprechung einzelner wichtiger 
Mineralien nach yorliegenden Esemplaren mit Beriicksichtigung der Krystallographie.

Physik: 3 Stdn. Mechanische Erscheinungen einschl. Hydrostatik und Aerostatik. 
Magnetismns, Elektrizitat, Akustik, wichtige optische Erscheinungen. Einblick in chemi- 
sche Erscheinungen bei Gelegenheit des Gabanismus.

10. Zeichnen.

V. und IV. je 2 Stdn. Zeichnen ebener und krummliniger Gebilde nach Wandtafeln mit 
Ubungeu im Abandern der vorgefuhrteu Formen, erlautert durch Zeichnungen des Lehrers 
an der Waudtafel. Zeichnen vou Flachornamentęn und Blattformen.

U- u. OIII. je 2 Stdn. Zeichnen nach eiufachen und schwierigeren Modellen und plastischeu 
Oruamenten im Umriss, zuletzt erst Ubungeu in der Wiedergabe von Licht und Schatten 
nach eiufachen Modellen. In OIII. Linearzeichnen mit Ubungen im Gebrąuch von 
Zirkel, Lineal und Ziehfeder an Flachenmustern, Kreisteilungen und anderen gerad- und 
und krummlinigeu Gebilden.

Uli. 2 Stdn. Geometrisches Darstellen einfacher Korper in verschiedenen Ansichten mit 
Schnitten und Abwickelungen. Zeichnen nach plastischeu Ornamenten im Umriss und 
mit Riicksicht auf die Beleuchtung. Ausfiihrung von Zeichnungen nach Natur- und 
kunstgewerblichen Gegenstanden.

11. Tarnen.

VI. u.V. 3 Stdn. Einfache Frei- und Ordnungsubuugen; Gangarten; Ubungen mit leichten 
Eisenstaben und Hauteln. Leichte Verbindungen dieser Ubungsformen. Spriuglibungen mit 
Benutzung von Schwingseil, Freispringel u. s. w. auch von festen Hindernissen; 
Ubungen am Kletter- und Steigegeriist; einfache Hang- und Stutzubuugen am Reck 
und Barren; Schwebe- (Gleichgewichts-) Ubungen; leichte Aufschwiinge am Reck.
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IV .nLu.IL 3 Stdfl. Wiederholung der Frei- mul Ordnungsubungen der Unterstufe und dereń 
Erweiterung durch schwierigere Formen und Zusammensetzungen (Ubungsgruppeu). Eisen- 
stab- und Hantelubungen, namentlich in Verbindung mit Ausfallbewegungen. Bei den 
Ordnungsubungen werden aueb die rein militarischen Formen berucksichtigt.

Erweiterung des Geratturnens an den scbon auf der Unterstufe benutzten Geraten. 
Hinzu kommen: Sturmspringel(Schragbrett), Springbock, Springpferd, Schaukelringe, Stab- 
spriugen, Gerwerfen u. s. w — Turnkiir. — Turnspiele werden auf allen Stufen in ge- 
eigneter Auswahl vorgenommen.

—f-ia
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I. Allgemeine Lehrverfassung.

1. tlbersicht liber die eiEzelnen Lehrgegenstande.

R e a l - P r o g y  n i  n a s i u  m V o i ' 8 c h u l e .

II
0 .  U.

III
0 . u. IV. V. VI. Summa. l .K l , 2. KI. Summa.

1. Christl. Religionslehre: 2 2 2 2 3 l l 2 2 4

2. Deutseb: 3
3

3 3 3 15 10 ,0 20

3. Latein: 5 4
2 j 2 7 7 8 35 — —

4. Franzosisch: 4 4 5 5 — 18

5. Englisch: 3 4 4 11 — — —

(i. Geschichte und 
Geographie:

3 4 4 3 3 17 1 — i

7. Iiechnen u. Mathematik: 5 i 5 5 i 5 5 4 5 34 4 4 8

8. Naturbeschreibung; — 2 2 2 ! 2 1 2 10 — —

9. Physik: 3 3 0 —

10. Chemie: 2 _ 2
—

11. Schreiben: — _ | 2 2 4 3 3 6

12. Zeichnen: 2 2 2 2 2 10 —

Summa 22
10 10

21
u  u 30 30 ; 28 173 20 19 39

13. Singen: 2
1 V ołksgesang 

1 1 
Chorał| Chorał

5 1 1 2

14. Turnen: 2 im Sommer 
und von Neujahr ab

2 im Sommer 
und Ton Neujahr ab

4 2 *._ 2

* Die erste Abteilung cornb, mit der I. Klasse.
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2. Ubersicht der Stundenverteilung unter die einzelnen Lehrer.

N a  m e n
der

L e h r e r .

Bcal-Progymnasiuiii. Yorsohule.

II. III. IV. Y. VI I. KI. II. KI.

1. Kilimami, Rektor,
Ord. II.

Math. 5 +  5 Math. 5 +  5

2. Holtz, Oberlehrer, 
Ord. III.

Religion 2 
Latein 5 
Geschichte u. 
Geographie 3

Latein 2 + 6  
Geschichte u. 
Geographie 4

3. Dr. F ricke, 1. ordentl. 
Lehrer.

Naturgescli. 2 
Physik 3 +  3 
Chemie 2

Naturgescli. 2 Naturgescli. 2 
Geometrie 2

Latein 7

1. Dr. K lein, 2. ordentl. 
Lehrer, Ord. VI., zugl. 
Turnlehrer.

Religion 2 
Deutsch 3

Religion 2 
Latein 7 
Geschichte 2

Latein 8

5. W illner, 3. ordentl. 
Lehrer, Ord. IV.

Franzosisch 4 
Deutsch 3

Franzosisch 4 
Englisch 4

Franzosisch 5 
Geographie 2

Geographie 2

6. Dr. Redlieli, 4. ordentl. 
Lehrer, Ord. V.

Englisch 3 Englisch 4 Deutsch 3 Deutsch 3 
Geschichte 1 
Franzosisch 5

Deutsch 3 
Geschichte 1

7. Heinick,
techn. Lehrer.

Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 
Reclinen 3

Zeichnen 2 
Reclinen und 
Geometrie 4 
Naturgescli. 2

Zeichnen 2 
Rechnen 5 
Naturgescli. 2

Singen 2 Kathol. Rei. 2

8., Kuciński, Vikar, 
kath. Religionslehrer. 2 2

9. Dr. Janow itz,
Rabbiner.

Religion 3 Religion 2

10. Meerwald, Elementar- 
lehrer, Ord. IWorschul-
klasse.

Religion 2 Religion 3 
Geographie 2

Religion 2 
Deutsch 10 
Rechnen 4 
Geogr. 1

Rechnen 4

11. Krelft, Elementarlehrer, 
Ord. II. Vorschulkl.

Scbreiben 2 
Choralsingen 1

Sing

Sclireiben 2 
Choralsingen 1

m 1

Schreib. 3 
Singen 1

Religion 2 
Deutsch 10 
Schreib. 3 
Singen 1

* Im Sommer 2 Stunden Turnen mit der VII und VIII A.
** Im Sommer mit 2 Abteilungen je 2 Stunden yon VI—II ;  im Winter von Neujahr ab.



23

II. Verfugungen der vorgesetzten Behorden.
1891. 8. (4.) Marz. P. Sch. K. Zeugengebiihren fur preussische Beamte in einer vor

einem russiscben Gericht verhandelten Strafsacbe betreffend.
13. (9.) Marz. Magistrat bezw. Ministerium der geistl. pp. Angelegenlieiten. Die 

TJmwandlung der Realgymnasien betretfend.
16. (14.) April. Magistrat stirmnt der Stellrertretung des erkranktei) wissenschaft- 

lichen Lehrers Herrn Willner dureh den wissenschaftlicben Hilfslehrer Herrn 
Zimmermann vom Kgl. Gymnasium in Marienburg zu.

22. (16.) April. P. Sch. K. bezw. Ministerium. Bestimmungen uber das Yerhalten 
der Civilbeborden bei Reisen Sr. Majestat des Kaisers.

31. (26.) April. Magistrat. Die Unterdriickuug der Tuberkulose betreffend.
11. (2.) Mai. P. Sch. K. bezw. Ministerium. Betrifft das gerichtliche Strafverfahren 

gegen Schiiler.
6. (5.) Jnni. P. Sch. K. Die beabsichtigte Turnfahrt wird genehmigt.

13. (5.) Juni. P. Sch. K. bezw. Ministerium. Die Sammlungen des Zeughauses in 
Berlin betreffend.

19. (15.) Juni. P. Sch. K. Betrifft die Beschaffung von Spucknapfen zurYerhutung 
der Weiterverbreitung der Tuberkulose.

23. (19.) September. P. Sch. K. Die Beschaftigung der Schulamtskandidaten betreffend.
24. (23.) September. P. Sch. K. Eine Korner-Feier ist zu veranstałten.
30. Oktober. P. Sch. K. sendet die ueuen Lehrplane zur Bearbeitung. Letztere ist 

zum 15. Januar 1892 einzureichen.
26. (18.) November. P. Scb. K. bezw. Ministerium. Badeunterstutzungs-Gesuche 

betreffend.
22. (12.) December. P. Sch. K. Ostern 1892 wird in Weilburg und Michaeli 1892 

in Hildesheim ein Seminar zur padagogischen Ausbildung solcher Kandidaten ęin- 
gerichtet, welche sich dem landw. Lehramt widmen wollen.

1892. 17. (12.) Januar. P. Sch. K. Auf Befehl Sr. Majestat des Kaisers ist das Buch
von F. Wolf „Die That des Arminius“ fur die Schtilerbibliothek anzuschaffen.

20. (19.) Januar. Magistrat weist die vom Unterzeichneten beantragte Teilung der 
Oktava in zwei Klassen zuriick.

29. (18.) Januar. P. Sch. K. sendet die neuen Lehrplane und die Ordnung der
Reifeprufuugen.

30. (23.) Januar. P. Sch. K. bezw. Ministerium. Yorschriften betreffend Reinhaltung 
der Turnhallen.

10. (3.) Februar. Magistrat sendet Abschrift der Verhandlung iiber die Ubergabe 
der Turnhalle an den Unterzeichneten vom 16. 1. cr. und Abschrift des Yer- 
zeichnisses der vorhandenen Turngerate.

14. (13.) Februar. P. Sch. K. Die miindliche Abgangsprufung findet Donnerstag 
den 24. Marz statt.

19. (16.) Februar. P. Sch. K. Ferienordnung fur 1892. Zu Ostern vom 7. bis
20. April. Zu Pfingsten vom 4. bis 8. Juni. Im Sommer vom 3. Juli bis
1. August. Im Herbst vom 2. bis 17. Oktober. Zu Weilmachten vom 22. Dezember 
bis 4. Januar. Uberall einschliesslich der genannten Tage.

21. (12.) Februar. Ministerium. In der Zeit vom 1. April ab und zwar noch im
Laufe desselben Monats soli nach Massgabe der Bestimmungen der Abschluss-
priifung vom 6. Januar d. J. eine Abgangsprufung mit denjenigen Schiilern der 
Uli abgehalten werden, welche sich dem Subalterndienst widmen wollen.



III. Chronik.

Das' Schuljahr begami Montag den 6. April truli 8 Uhr. — Veranderungen im Lelirer- 
kollegio kamen nicht vor. Leider aber wurden einzelne Lehrer von Krankheit heimgesucht. 
wodurch nicht bloss Storungen im Uuterricht heiworgerufen, sondern selbst Aenderungen des 
gąnzen Lehr- und Stundenplan.es veraulasst wurden. Der wissenschattliche Lehrer Herr 
Willner (Neuphilologe) musste auf arztliche Anordnung seinen Uuterricht vom Beginn des 
Schuljahres an bis zu den grossen Ferien aussetzen. Es geląng endlich, in dem Schulamts- 
kandidaten Herrn Zimmermann (klass. Phil.) vorn, Gymnasinm zu Marieuburg eine Aushilfe 
zu beschaffen. Aber auch dieser erkrankte, so dass er schon am 9. Jnni das Unterrichten 
wieder aufgeben musste. In den Monaten November und Dezember wurden insbesondere der 
techńische Lehrer Herr Heinick und der Unterzeichnete von der Influenza heimgesucht. — 
Der Gesuudheitszustand der Schuler war bęfriedigend. — Uber die Schiileranzahl s. i V. - 
Die Wiederimpfung faud am 29. April statt, acht Tage spater die Revisiou der Wieder- 
geimpfteu. — Die Turnfahrt wurde kurz vor Beginn der grossen Ferien unternommen. Die 
beiden .oberen Klassen besuchten unter Fuhrung des Herrn Oberlehrer Ifolt:: die Umgebung 
von Neustadt, da die beabsichtigte Dampferlahrt von Danz'g aus nach der Halbinsei Hela 
unterbleiben musste, weil Artillerie scharf nach See schoss. Die ubrigen Klassen besuchten 
unter Fuhrung des Unterzeichneten am zweiten Tage Jaschkenthal bei Danzig, wo mittag.s 
auch die beiden oberen Klassen eintrafen. Abends erfolgte die gemeinsame Kuckkekr nach 
Dirschau. Die ganze Turnfahrt war vom schonsten Wetter begiinstigt und erfreute sich auch 
einer recht grossen Beteiligung seitens der Angehorigen der Schuler. — Wahrend der grossen 
Ferien besuchte Herr Begierungsprasident v. Holwede die Stadt und nahm b.ei dieser Ge- 
legenheit auch die Baumlichkeiten des Gymnasialgebaudes in Augenschein. — Das yerflosśene 
Schuljahr war fur die Anstalt in mehrfacher Beziehung von besonderer Bedeutung. Anfang 
August wurde auf dem Grundstflcke derselben nach vorangegangener Einebnuiig des hierzu 
schon frflher bestimmten Platzes der Bau der Turnhalle begonnen. Ihre Fertigstellung sowie die 
innere Ausstattung mit den erforderlichen Geraten zogen sich bis Neujahr hin. Am 8. Junuar 
wurde sie iiiGegenwari des Herrn Biirgermeisters Dembski und samtlicher Schuler der Klassen VI 
bis II sowie ihres Turnlehrers Herrn Dr. Klein von dem Unterzeichneten durch eine Ansprache 
eingeweiht, in welcher den stadtischen Behorden der Dank fur die endliche Ausfiihrung des langst 
geplanten Baues, ebenso Herrn Burgermeister Dembski far sein thatkraftiges Vorgehen und jeder- 
zeit liebenswurdigesEntgegenkómmenausgesprochen, den Śchulern aber dasTurnen aufs neue recht 
warm ans Herz gelegt wurde. Hierauf begann mit der Oberabteilung die erste Winterturń- 
stunde. Am 16. Januar fand die amtliche Ubergabe der Halle seitens des Magistrats an 
den Unterzeichneten statt. — Es folgę hier eine Beschreibung des Gel>audes. Dasselb 
streckt sich von Osten nach Westen, ist ausserlich dem Stile des nahen Gymnasialgebaudes 
angepasst und zerfallt in dre.i Teile: in die eigentliche Turnhalle, in einen auf der Sudseite



an der neuen Strasse gelegenen Yorbau, beide mit Holzzement gedeckt, uud in einen an der 
Weetseite gelegenen niedrigen mit Dachpappe eingedeckten Anbau. Letzterer enthalt die 
Bedurfnisaustalt, dient zur Aufbewahrung des Heizmaterials und bat einen Ausgaug nach 
dem Sehulhofe. Der Vorbau enthalt den durch ein Eisengitter versehliessbaren Haupteingang. 
welcher durch einen ausseren und einen von diesem durch eine Thur getrennten inneren 
I lu. in die Halle fuhrt. Rechts nebeu diesen Fluren betindet sieli der einfenstrige Gerate- 
raum, von dem aus eine Thur auf den Schulhof fuhrt; links der einfenstrige Garderobenraum, 
mit Yorrichtungen zum Abłegen von Biichern und Kleidungsstiicken und mit einem eisernen 
Gfen und einem Gasarm ausgestattet. Beide Raume stehen durch Thiiren mit der eigent- 
Hcheu Halle in Verbindung. Diese ist im Lichten 20,4 m lang, 11 m breit und an den 
Wanden 6,6 m hoch. Sie empfangt das ndtige Tageslicht von der Nord- und Westscite 
durch vier und bezw. zwei Fenster in Eisenkonstruktion, von denen erstere zur ausgiebigsten 
Luftung der Halle mit Ventilationseinsatzen versehen sind. Fur die Winterszeit liefern zwei 
SiemensYche fuufflammige Gasbrenner das notigeLicht und zwei eiserne Ofen von der Aktien- 
gesełlschaft Hohenzollern in Dusseldorf die notige Warnie. Die Wandę der Halle sind ohne 
Futz, aber gefugt, mit Olfarbe mattgelb gestricheu (zum teil gemustert) und lackiert. Die 
Decke bildet das sichtbare, mit Firniss getrankte und lackierte Holzwerk des Dachstuhles. 
Der Fussbodeii, aus gespundeten Brettern und mit Olfirniss getrankt, liegt hohl und ruht 
auf Steinpfeilern, welche mit Dachpappe uberdeckt sind. Die Turngerate sind von der 
Firma A. Zahn - Berlin geliefert und selbstverstandlich den Forderungen der Neuzeit ent- 
sprechend. Sie erfreuen bei aller Soliditat durch ihre Eleganz und auch durch ihre praktische 
Aufstellung. Die vier Umfassutigsmauern der Halle sind 1*/2 Steine stark und von einer 
5 cm starken Luftschicht durchzogen, welche in jeder Jahreszeit eine unausgesetzte Yenti- 
latiou zwischen dem Inneren der Halle und der ausseren Atmosphare rermittelt.

Ein zweites fur die Anstalt wichtiges Ereignis war die Neugestaltung der Lehrplane. 
Cnterm 30. Oktober ging derselben seitens des Konigl. Provinzial - Schulkollegii bezw. des 
Konigl, Ministerii ein Eutwurf neuer Lehrplane zu mit’der Verfiigung, diesem entsprechend 
die Lehrplane der Anstalt umzuarbeiten und das Ergebnis am 15. Januar dem Konigl. 
Biorinzial-Schulkollegio einzureichen. Letzteres geschah. Aber schon unterm 18. desselben 
Monats gingen aufs neue ein: a. Lehrplane uud Lehraufgaben fur die hoheren Schulen. sowie 
Oesichtspunkte fur die Bemessung der Hausarbeit; und b. Ordnung der Reifeprufungeu an. 
den hoheren Schulen und Ordnung der Abschlussprufungen nach dem 6. Jahrgange der 
Ostufigen hoheren Schulen nebst Erlauterungen und Ausfuhrungsbestimmungen. Gleichzeitig 
wurde angeordnet, dass diese Lehrplane mit Beginn des Schuljahres 1892/93, diese Ordnung 
der Entlassungsprufungen mit Schluss des Schuljahres 1892/93 zur Durchfiihrnng gelangen 
sollten. Demgemass unterwarf das Lehrerkollegium die vorher aufgestellten Lehrplane einer 
neuen Durchsicht und stellte sie endlich fest, wie sie oben abgedruckt sind.

Nach diesen Lehrplauen bleibt unsere Anstalt Realprogymnasium, rerliert aber, wie 
alle bisher Tstuligen Anstalten des ganzen preussischen Staates, mit Ostern d. Js. die Ober- 
sekunda. An Stelle des bisher 7 stuligen Lehrganges tritt also eine 6 stufiger, und die Abschluss- 
priifung wird fortan mit Uli abgehalten. Sie gewahrt ausser den bisherigen Berechtigungen 
den neuen Yorteil, dass das Reifezeugnis ais Erweis zureichender Schulbildung anerkannt 
wird fur alle Zweige des Subalterndienstes, fili' welche bisher die Abgangsprufung aus der 
Oli erforderlich war. Das Eingehen der Oli bietet fur die Anstalt den Yorteil, dass die 
Trennung der U- und OIII, welche bisher nur in einzelneu Gegenstanden moglicli war, voll- 
<:iiudig zur Durchfiihrung gelangen kann. Einen Nachteil dagegeu bringt die Neugestaltung 
der Lehrplane den Eltern derjenigen Schtiler, welche ein Realgymnasium weiter besuchen 
sollen, dadurch, dass sie von jetzt ab gezwungen sind, ihre Solme ein Jahr fruher aus dem 
Hause zu geben. Fur diejenigen Schiller aber, welche nach dem Abschluss der IY auf ein 
humanistisches .Gymnasium iibergehen sollen, bleibt es beim alten, da unser neuer Lelir- 
plan bis zur IV einschliessłich genau mit demjenigen des humanistischen Gymnasiurns 
fiberoinstimmt. — Urn die Berechtigung fur alle Zweige des Subalterndienstes auch schon
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deiijeuigen Untersekundanern zngute kommen zu lassen, welclie Ostem d. Js. die Anstalt verlassen 
miissen, bestimmte Se. Excellenz der Herr Minister uuterra 12. Februar d. Js., dass mit 
dęnjenigeu Schillera, welclie die oben bezeichneten Berechtigungen erlangen wollen, in der 
Zeit vom 1. April d. Js. ab uud zwar noch im Lanie des genannteu Mouats eine Priifung 
nach Massgabe der Bestimmungen der Abschlusspriifung vom 6. Januar d. Js. abgehalten 
werde. Zu dieser Priifung haben sich sechs Schiller gemeldet. Da dieselbe aber sehr spat 
fallt (5. April), so kann iiber sie erst im nachsten Programm Bericht erstattet werden. - 
Endlich erubrigt es noch, ais drittes fur die Anstalt wichtiges Ereignis zu erwahnen, dass die 
stadtischen Korperschaften beschlossen haben, aufs neue mit Sr. Excellenz dem Herm Minister 
betrefFs Yerstaatlichung der Anstalt in Verhandlung zu tretem Da letztere aber erst einge- 
leitet und noch zu keinem Abschlusse gelaugt ist, muss mit einem naheren Bericht iiber den 
Stand der Angelegenheit vorlaufig zuriickgehalten werden.
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VII. Mitteilungen.
Mittwoch den 6. April Entlassung der Abiturienten, Schlussandacht, Bekanutmaehung 

der Yersetzungen, Verteilung der Zensuren, Schulschluss. Das neue Schuljahr beginnt 
Domierstag den 21. April friih 8 Uhr, fur die Yorschule um 9 Uhr. Zu den Aufnalime- 
priifungeu ist der Unterzeichnęte Dienstag und Mittwoch vorher von 9 bis 1 Uhr bereit. 
Die Aufzunehmenden haben den Geburtsschein, den Impf- bezw. Wiederirapfungsschein, und 
diejenigen Schiiler, welche bereits andere offentliche Lehranstalten besucht haben, das Ab- 
gangszeugnis vorzulegen. In die 2. Abteilung der 2. Vorschulklasse werden Knaben im 
schulpflichtigen Alter von 6 Jahren olme alle Vorkenntnisse aufgenommen. Bei der Auf- 
nabme in die VI wird verlangt: Gelaufigkeit im Leseu deutscher und lateinischer Druck- 
scbrift; Kenntnis der Redeteile; eine leserliche reinliche Handschrift; Fertigkeit, Diktiertes 
olme grobe orthographische Fehler nachzuscbreiben; Sicherheit in den vier Grundrechnungs- 
arten mit gauzen Zahlen. — Die Wahl der Pensionen ist vom Unterzeichneten zu geneh- 
migen. — Das Schulgeld betragt fur die Vorschule zur Zeit 50 <M., VI 60 J l., V 63 Jfl., 
IV 72 JC, III und II 90 JC, '

Dirschau, im Marz 1892.

M. Kilimami,
R e k to r .
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