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Quae ad syntaxin Hebraicam, qua infinitivus absolutus 
cum verbo finito eiusdem radieis coniungitur, planiorem facien- 

dani ex lingua Graeca et Latina afferantur.
---------------------- -----------------------------------------------

Ut syntaxin Hebraicam, qua inf. abs. cum verbo finito eiusdem radicis coniungitur, 
planiorem faciant, grammatici quidam monent, in lingua Graeca et Latina quoque inesse quae- 
dam, quae cum ilia, de qua disputatur, constructione proximam habeant cognationem, ut figuram, 
quam vocant, etymologicam. Gesenius illám quoque, qua Homerus saepissime utitur, verborum 
coniunctionem ß^ ô'ľfiev et id, quod in actis apostolomul VII ,34 legitur lâùv elôov quasi lucern 
afferens commemoravit.

Ac primum quidem quod ad figuram, quae vocatur, etymologicam attinet, Lobeckius 
(parai. II. pag. 501 seqq.) dilucide demonstravit, nomen verbo eiusdem etymi additum eo valere, 
ut infinita verbi notio limitetur designatione rei actori subiectae, quod Krügerus (griech. Sprach
lehre П § 46. 5 adn. 1) ita exprimât: der sinnverwandte accusativ resp. dativ weist dem allge
meinen begriff des verbums eine bestimmte Sphäre zu. Apparet igitur eos locos, quibus inf. abs. 
antecedit verbum finitum, hue referri non posse, quod infinitivo antecedenti ea potissimum inest 
vis, ut asseverationi vel amplification!, non limitationi inserviat. Restât, ut quaeramus, num syn- 
taxis, qua antegrediente verbo finito inf. abs. actionem perpetuo ac sine mora continuatam signi
ficai, cum figura etyniologica comparari possit. Infinitivum, ubi verbum finitum antecedit, tan- 
quam obiectam verbo adiungi vimque nominis sibi vindicare ex eo intellegi potest, quod locis 
quibusdam pro inf. abs. nomen positum invenitur, quod eandem fere quam inf. abs. verbum 
finitum subsequens significationem habere videtur. Huie igitur constructioni similitudinem quan- 
dam esse cum ilia, quae vocatur, figura etyniologica eo minus infitiari possumus, quod ut nomini, 
quod cum verbo finito eiusdem etymi coniungitur, plerumque attribútum quoddam additur, sic 
inf. abs. verbum finitum subsequens non solus poni, sed altero infinitivo cum eo coniuncto 
excipi sólet.

Sed de illa, quam afferunt, verborum copulatione ßij d'ľpev monendum est, infinitivum 
alius radieis esse atque verbum finitum, deinde coniunctis duobus his verbis similem habentibus 
vim non ut illic verbi notionem augeri et amplificări, sed initium actionis significan ita, ut 
ßr[ idem fere sit, quod ыото ï/isv er schritt aus zu gehen vel er machte sich auf zu gehen 
(conf. Krügerus 1. c. II § 55,3 adn. 16).



Item reiciendus est iile, quem Gesenius proponit, novi testamenti locus, ubi verba, quae 
supra commemoravimus, ISwv eldov leguntur, quo referri soient etiam Matth. XIII, 14 av.of¡ 
¿nova&re 7а։ оѵ /.ir¡ оѵѵцте тмі ßhértovrsc, ßXéipSTE та։ оѵ l'S^re audietis ñeque tarnen in- 
tellegetis, videbitis ñeque tarnen perspicietis i. e. audietis quidem, sed ita, ut nihil intellegatis, 
intendetis oculorum aciem, sed ita, ut conspiciatis nihil et Hebr. VI, 14 evÅoywv evloyr¡ow oe 
/.al лкцЭ-ѵгмѵ лкц&ѵѵм oe. Tribus enim illis locis scriptores linguae Hebraicae syntaxin, qua 
inf. abs. cum verbo finito coniungitur, imitantes infinitivum Hebraicum participio Graeco expri
mera voluerunt, ut in novo testamento illa, qua Hebraeorum scriptores loquentes inducunt, 
phrasis "iüíÓ participio Åéywv semper vertitur. Gesenius quidem illám participii et verbi finiți 

eiusdem radicis copulationem a Graecis in omni genere et ratione sermonis receptam planeque 
ordinariam et cotidianam fuisse affirmât, quod ad demonstrandum Lucianum profért, cuius in 
dial. mar. IV, 3 eadem phrasis ISwv slSov inveniatur. Sed iam Lobeckius 1. c. illud lőwv 
uSov (quod etiam IV, 1 legitur) pro av-tbg élSov vei bips։ vel оцйа/ліоід eldov positura esse 
demonstravit.

Aliter disputandum est de illő in Iliade loco (XX, 316), quo leguntur verba 
¿/cór’ av Tgoírj [MtkeęĄ tcvqI лаоа Sátrai

Sa։ofiévr¡ Salwa։, Տ՚սօՀւօ։ víeg Ĺl/aiwv,
quem ad locum ipse Lobeckius adnotat: haec congeries ad amplificationem pertinet quasi saepius 
erumpente affectu. Sed etiam hanc syntaxin ab illa, de qua agitur, Hebraica discrepare facile 
intellegi potest^- cum versum ad verbum verteris; cum Troia igne pernicioso tota deflagrat in
censa, incendunt autem earn Achaeorum filii wenn Troja durch verheerendes feuer niederbrennt 
in brand gesteckt; es zünden es aber an die tapfern söhne der Achaeer. Verbum dár¡cca igitur 
et dativo лѵді (іаЩф et adiectivo лаоа et participio Saiof/évïj passive interpretando, participium 
Saiopéwq autem ео,- quod sequitur, verbo Salwo։ definiri apparet. Quamquam Faesi duplicate 
iteratoque eodem verbo continuatam actionem indicări iudicat. Quod si ita esset, illám verborum 
consociationem similitudinem quandam habere cum hac, de qua disserimus, syntaxi Hebraica ne
gare non possumus. Aliis illis duobus locis, qui afferantur, b $eòg S։aQ^oowv Sié^l-e rfy 
ßacdelav аѵтоѵ Anna Alex. L. III. 80 C et owÇwv où ge tvv оеаѵтоѵ ipv/í¡v Euseb. histor. eccl. 
VI. 45, 319 participii cum verbo copulationem peregrinitatem h. e. Hebraeorum usum loquendi 
redolere iam Lobeckius bene intellexit.

Ex lingua Latina Gesenius et Bötteherus illám, quae apud Livium persaepe legitur, 
phrasin occidione occidere (de qua vide Kühnast hauptpunkte der livianischen syntax p. 141, 
etiam nachträge ad. pag. 141) et alias ut interficiendo interficere, sedendo ședere, videndo videro, 
quippe quae cum illa syntaxi Hebraica comparări possint, commémorât. At nonne illő ablativo 
verbo occidere addito actio verbi tantum limitatur ас definiter? Nonne variis modis occidi 
potest? Hanc igitur phrasin ad figuram etymologicam pertinere perspicuum est. Alias autem, 
quae afferuntiir,., constructiones alienas esse a Latinorum consuetudine constat. Gesenium quidem 
si sequeris, ilium loquendi usum, quo gerundivum cum verbo finito eiusdem etymi coniungitur, 
apud Latinos usitatissimum et creberrimum fuisse tibi putandum érit.

Nam omnibus paene locis, quibus infinitivum absolutem in linguam Latinam vertit, hac 
ille utitur verborum copulatione. Ñeque aliter Bötteherus facit. Cuius male utentium viții, quae 
causa fuerit, si quaerimus, hanc invenimus, quod ad locum quendam Minervae, quam Francisco 
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Sanchez scripsit, a Perizonio ita» adnotatum est (pag. 391 et 392): cum Hebraei dicunt 
ЛЮП nie» exponendum non morieris mortem, ut seu mori sit accusativi loco, in quern 
tendat proxime vis et significatio activa verbi, sed morieris moriendo h. e. omnino morieris, pro 
quo etiam dicitur morieris morte, ut exposuerunt LXX Gen. II et III banc phrasin даѵатм 
d-aveïa&s et Exod. III, 7 TT^“! videre vidi afflictionem populi mei. Ilie то videro neu-

• • T T

tiquam est accusativus, qui regitur a verbo, cum alius hic sit expressus, sed manifesto ponitur 
in constructione ablativi cum emphatica intensione significationis, ut idem sit, quod videndo 
vidi h. e. omnino vidi. Perizonius igitur, quod illám constructionem ita vertit, quominus 
pro accusativo habeas impediré vuit. Cum vero inf. abs. linguae Hebraicae saepissime par sit 
gerundivo Latinorum, Perizonius etiam ad hanc verborum copulationem exprimendam illám verbi 
formam adhibuit, Eum grammatici et interpretes secuti illám, quae apud latinitatis auctores 
non legitur, phrasin tractando usitatiorem et tritiorem fecerunt. — Restât, ut syntaxis Germanicae 
cuiusdam, quam ñeque Gesenius ñeque alii grammatici afferunt, hoc loco mentionem faciam. 
Quibusdam enim nostrae patriae regionibus consuetudo est creberrima dicendi gehen geht er nicht, 
schlafen schläft er nicht, quod saepe quidem circumscribitur ita, ut dicant gehen tut er nicht, 
schlafen tut er nicht, quae construcciones intendendae vel amplificandae significationis verbi sunt 
ita, ut hoc loquendi usu èvéçyei-ct èveçyeía, ладод ладеь contraria ponantur.

»
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De linguae Hebraicae verbis, quae vocantur derivata, 

nifal et hitpael.

Quamquam nemo eorum, qui linguam Hebraicam intellegant, negare potest earn inopem 
esse et verbis et flexibus, tarnen earn, quam habet, copiam verborum, quae dicuntur derivata, 
quis est, quin miretur? Verba derivata autem vel species intellegimus formáé, ex qua aliae du- 
cuntur quamque qal i. e. levem vocant, flexus, quibus notio verbi mutatur quaeque, quod syllabis 
adiunctis sive consonantibus duplicatis finguntur, graves appellari soient. Quorum verborum de- 
rivatorum unicuique propriam esse vim ñeque omnia, ut somniaverunt quidam, promiscue ab 
Hebraeis dicta et scripta esse nemo nunc ignorat. Ñeque tarnen non operae pretium érit in iis, 
de quibus saepissime disputatum est, verbis derivatis nifal et hitpael omnibus veteris testamenti 
locis, quibus illáé formae leguntur, collectis diligenter inquirere.

Ac primum quidem duo illa verba derivata inter se différant ita, ut species nifal prae- 
fixa syllaba a simpli» verbi rădice dueta simplicem reflexivam significationem habeat, species 

hitpael praefixa syllaba ab intensiva, quam vocant, rădice dueta intensivam vel auctam re- 

reflexivam vim exprimat. Unde omnes, quae horum verborum derivatorum sunt, significationes 
intellegi posse mihi videntur. Nam si quis dixerit, speciem nifal saepissime passive scriptam 
esse, infra demonstrabimus passivam vim ex reflexiva emanasse.

Sed antequam de hac re diffusius disputamus, afferamus veteris testamenti locos, quibus 
illae verbi formae leguntur, ita ut primum de verbis regularibus vel firmis disseratur, deinde de 
verbis gutturalibus et semivocalibus, turn de verbis mediae geminatae, denique de verbis liquidis, 
postremo de verbis varie anomalis.

Ac primum quidem verba regularia vei firma, quorum species nifal aut hitpael aut 
utraque in veteris testamenti libris legitur, sunt haec:

nifal
de perfecto legitur tantum forma ^ЗЗ

Ezr. IX, 1. 1 Chron. XII, 8; de imperf. 
formae leguntur S'Q'» Ezr. X, 8. 1 Chron.

XXIII, 13 et Ezr. X, 16. Neh.
IX, 2; de imperativo forma invenitur 
)ЬпЗП Num. XVI, 21. Ezr. X, 11, de 
participio forma ^H3J ®zr-

hitpael

("Ip-2: -IpȘT Ezr. V, 17).
*1^3^ 1 Sam. XVIII, 31.



nifal hitpael

Î legitur tantum imperfecti forma ՈՃՅ1’
Gen. XI, 6. Job. XLII, 2.

Ьіз: ոԿ;; pwv. iv, ie.
"ILi! Ո'33 Jes- Լ^է 8- Esth. II, 1. 2 Chron.

XXVI, 21. Thr. III, 54. -HW
Ps.LXXXVIII, MjniJQ Ez. XXXVII, 11.

Ьоз: Ьш? Gen. XXI, 8. bŽ? 1 Sam. I, 22. 

азз: азз: Ex. XXII, n.
ՈՅՈ! ПЭЛЗ Mal. III, 16. ՈՅՈ;3 Ps-CXIX, 23.

"ізпапз MaL ш’ 13-’anan;ą Ez. 

XXXIII, 30.
ЬзП! ПіЬлЗ Cant. c. VI, 4. 10. 

ոբո: npȚ. Jes- хш’15- 
nai: агнэи Num. x՝ 9- nar Jer. xi. 19.

Ps. LXXXIII, 5. CIX, 14. Job. XXIV, 20. 

XXVIII, 18. ПЗЮ Jes- XXIII, 16.
Ez. XXI, 37. ПЗГ Ez. XVIII, 22.
Zach. XIII, 2. ՈՅՈՅ|Ո Jes. LXV, 17.
Ez. III, 20. XVIII, 24՛ XXXIII, 13. 16. 

oaaatn Ez. XXI, 29. ՃՈՅՈ Esth. IX, 28.
ПЭіЗѵѳІ potius ПЭЮ Ex. XXXIV, 19 de no
mine derivatum masculum nasci, sed 

fortasse pro Ո31Ո legendum est ՈՅնՈ*  

ոռր nor Jes- v, 6.
baž: баазJehos- ni,15- 
P¿: Jes- II, 10.

naa : пааз 2 sam. vi, 20. xiii, 25. тээз
T Jes. XXVI, 15. XLIII, 4. ՈՈՅՅՅ

Ez. XXVIII, 22. "laa^ Lev- Հ 3. 

Jes. XLIX, 5. Hag. I, 8. ППЗЭК Ex. XIV,
4. 17. nnaa^ 2 Sara- vi, շշ. naan
2. Keg. XIV՛ 10. naan Ez. XXXIX, 13.

• : іт •

Паз: ПЭЗГГ Jes. XLII, 13. Job. XV, 25. 
’т пазл: Job. XXXVI, 9.

Ьпз: юЬпЮП Ez. XXXVIII, 23. Ьпзл: 
Jes. X, 15. Dan. XI, 36. ЬпЗЛ?Dan-ХІ’ 37‘ 

(шз : лп՝юп Dan- п>34 тогк Dan-ІГ’45)- 
ахі: эззл’ 2 sam. xix, 4.
nan: nana Num. vu, 89. 2 sam. xiv, 13. 

՛ Ez. II, 2. XLIII, 6. Ps. LII, 5.

pąn: Jlld- XIX’22-

naa: пзэлп Nah. ш, 15. 
”’Паэлп Nah. III, 15. 
паалоо Prov, хи, 9.



nifal
рЗЭГрЕх. XIV, 18. Gen. XXXIV, 
19.՜ Deut. XXVIII, 58? 1 Sam. IX, 6.

XXII, 14. 2 Sam. XXIII, 19.23. Jes. III, 5.
1 Chroń. XI, 21. 25. 30332 Num. XXII,
15. 0232 Prov. VIII, 24. 0332 Jes.
XXIII,T 8. 9. ППЭЗД Nah. ІП, 10.

Ps- cxLix, 8. лпэз; ps-
LXXX'viI, 3.

tŁ03: ПЗрЗД Num. XXXII, 22. 29. Jehos. 
T XVIII,' І. 1 Chroń. XXII, 18.

Neh. V, 5.

301 горд Job. XLI, 1. ^303 Prov. XXX, 6. 
□Ьэ: Jer. XXII, 22. Ez. XVI, 54. 61.

T р0Ьз2 Jes. L, 7. Jer. XXXI, 19. Ezr. IX, 6.

Jes. XLV, 16. Ez. XLIII, 11.
2 Čhron. XXX, 15. ЧзЬэП Num. XII, 14. 

’oȘsfl Jes- LIV, 4. Jes. XLI, 11. 
Ez.՜ XLIII, 10. Ps. XXXV, 4. XL, 15.

LXIX, 7. LXX, 3. Jes. XLV, 17. 
□ЬЗП Jer. VIII, 12. ¿¿n Ez- XXXVI, 

з2.тпЬз; ps. Lxxiv,‘T2i. ¡3^3;
2 Sam/x, 5. XIX, 4. 1 Chron. XIX, 5. 

ПЮЬДЗ Ez. XVI, 27.

"1D3: OD3J Gen. XLIII, 30. 1 Eeg. III, 26.
՜ Hos.՜XI, 9. 0133 J Thr. V, 10.

Г^З; ГрЭ’’ Jes. XXX, 20.
грэ: горз; Ps. Lxxxiv, з. rppą zeph.

Il, 1. ПГІЭОЗ; ^332 Gen. XXXI, 30. 
Ьзз: feSĄ Ez. XXI, 19.

J Ь$52 Dan- XI>19- ծ$32 Dan. xi, 33. 
T )S^32 Dan. XI, 14. ^3? Ez. XXXIII, 12.

^3Fl Prov. IV, 12. іЬзО՝’ Jes- XL, 30. 
” T • •• fr •

hitpael

(ззэ: зззп forma contra regulam hcta pro 
"ЗЭЗЛП Lev. XIII, 55. 56.)

3231 ЗОЗППЗ Jes. XXVIII, 20.-т

(^э; р^ЗрЗ Dan. III, 3. 27).



nifal

LXIII, 13. Prov. IV, 19. Dan. XI, 41. 
Jer. VI, 15. VIII, 12. XX, 11.

XXXI,' 9. Hos. V, 5. XIV, 10. Nab. II, 6. 

III, 3. Ps. IX, 4. Prov. XXIV, 16. Dan.
XI, 35. lbttf33 Prov. XXIV, 17. пЬ^ЭПЭ 

: it • t : it • :

Dan. XI, 34. Zaeh- XII, S. 
¡□’’bíipJ 1 Sam- 1Է 4.

□ՈՁ: ЭГО J Esth. III, 12. VIII, 8. IX, 32.
՜ □ПЗ՝’ Mal. III, 16. Esth. I, 19. II, 23. 

III, 9.12. VIII, 5.9. Ezr. VIII, 34. □рЭП 
Ps. СП, 19. ПГіЭ’ Jer. XVII, 13. Ez. 
XIII, 9. Ps. LXIX, 29. CXXXIX, 16. 

рЭрЭ? Job- XIX> 23-

□ՈՅ: DFpJ Jer. II, 22.
(□b:) □□b՝’ Job. XI, 12 (nif. denominativum). 

^□b: взЬ՝’. Hos. IV, 14. Prov. X, 8. 10. 

□□b : -ізЬ; Thr-Iv’ 20- ГфЬ; 1 Re^ xvi’18֊

2 Reg. XVIII, 10. Jer. XXXVIII, 28. 
XLVIII, 41. L, 2. LI, 31. 41. Zach. XIV, 2. 
Ps. ix, 16. FHșbJ Prov- VI’ 2- FH5bJ
Jer. L, 24. ЛЭЬз Jer- LI> 56- ’HȘbj 
Jes. VIII, 15. XXVIII, 13. -jjb’ Jeb. VII, 
16.17.18. 1 Sam. X, 20.21. Jes^ XXIV, 18. 

Jer. XLVIII, 44. "оЬп 1 Sam. X, 21. 
Jer. L, 9. ПзЬгГ Jer. XLVIII, 7. 

¡ПЗЬ1 Ps- ЬІХ, 13. nob? Jer. vi, 11. 
Viii *9.  Prov. XI, 6. p-çb? Job. XXXVI, 8. 

ПЭЬЗП Jeh. VII, 15.

nșb: nsb’ Roth III, 8. nsb? Job- VI, 18. 

ՈՁՕ: Am. IV, 7.

□□!□: *WJ  Lev. XXV, 39. 47. 48. XXVII, 27.
- t - : •

hitpael

“ԹՅ : “©□ГР 1 Sam. III, 14. Heut. XXI, 8 - T ..... .
forma fortasse orta e specie nifal coniuncta
cum hitpael, quam nominari quidam volunt 
nitpael.

pb: 'ЗЗЬГГ Dan. XII, 10.

■¿b: нэЬгр Job. xxxviii, 3o. пэЬгѵ 
T JobJxLI, 9.

¡□pb: №pbp? Jud- XI, 3.

□□!□! “ІЭІЗПП 1 Reg. XXI, 25. OĄ-pĘpH
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nifal

Ps. CV, 17. □ГПЭиО Jes. L, 1. LH, 3.
Esth. VII, 4.

ЛОО? Neb- v, 8. -Qri Lev. XXV, 34. 
XXVII, 28. Deut. XV, 12. Jer. XXXIV, 14. 

“ՕԹՈ Lev. XXV, 23. Lev. XXV, 42. 
О?Ьп Lev. XXV, 50. iS'feo Lev. XXV, 
50.՜ СНЗШП Neh. V, 8.՜ ''

îofe; Ofej Jud- III, 29. 1 Sam. XXIII, 13. 
T XXX,՜ 17. Jer. XLI, 15. Job. XXII, 30.

2 Chroń. XVI, 7. HOfej Jer. XLVIII, 19. 
nofe; Ps. сххіѵ,т7.

■’fiofe; 1 Sam. XXVII, 1. ȚlOfej 

2 Sam. I, 3. ¡JJofe; 2 Sam IV, 6. Ps. 
XXII, 6. -IŁofeJ 2 Eeg. XIX, 37. Jes. 

XXXVII, 38. ՜ ¿fef Jud. III, 26. 1 Sam. 
XIX, 12. 17. 18.ТХХП, 1. 20. 1 Reg.

XVIII, 40. XX, 20. 2 Reg. X, 24. Jes.
XLIX, 24. 25. Jer. XXXII, 4. XLVI, 6.
Ez. XVII, 15. 18. Joel III, 5. Am. IX, 1. 
Prov. XIX, 5. XXVIII, 26. Eccl. VII, 26. 
Dan. XII, 1. Jofen Jer. XXXIV, 3. 
XXXVIII, 18. 23. 'XLVIII, 8.

1 Sam. XXVII, 1.
nofett Gen. XIX, 20, 1 Sam. XX, 29. 

Job. I, 15. 16. 17. 19. ^fei Mal. III, 15. 
lofe՝1. Dan. XI> 41- ofe; Jes. XX, 6. 

ofen Gen. XIX, 17 (bis). 22. 1 Sam. 
XXVII, 1. ’Ofen Zach. II, 11. ofefe 
Gen. XIX, 19. ¿fe; Ez. XVII, 15. Prov. 

XI, 21. ofeąn 1 Peg. XIX, 17 (bis).
■qfe: feo? N¡h՜. v, 7. 

уй: feo; ps. cxix, юз.

hitpael
Deut. XXVIII, 68. Ո20Ո՝ 2 Reg. XVII, 
17> ^ՈՁՕՈՈ 1 Reg- XXI, 20.

ofe: nofeo^ Jeb XIX, 20. lofer? 
T Job XLI, ii.
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nifal

PPP : ПРР? Num. XXXI, 5.
T¡£¿: Ez. XII, 25. 28. D^P? Jes.

T XIII, 22.

Ps- XLIX, 13.21. Jes.
T XIV, І4. Ps. XXVIII,7. CXLIII,7.

*w: "ișpj 1 Sam. XXIII, 7. -|jpi_ Ez. XLVI, 
2. *WP  Num. XII, 14. 15. ¡|ղ;Տ*ւ  Jes. 
XLV, 1. LX, 11. НЗЕП Neh. XIII, 19. 
•wn Ez. III, 24.

bpp: pippą i sam. XIII, 13.
2 Ćhron. XVI, 9. ’nȘppJ 2 Sam. 

XXIV, 10. 1 Chroń. XXI, 8.

pp: pp? Eccl. X, 9.
"Ipp: "DP'1 Ps. LXIII, 12. !)ppp՝> Gen. VIII, 2. 
■qpp: wpp; ps- lxxi, ¿t opp; Jes.

T XLVIII, ՜շ. •piP'p’’ Jud. XVI, 29. Jes. 

XXXVI, 6. DPS? 2 Chroń. XXXII, 8. 

po: ppj Jes. XXVIII, 25.
nșp: HȘD? Jer. XVI, 4. XXV, 33.
Ppp: 'lpD’’. Gen. XVI, 10. XXXII, 13. 1 Reg.

T III, 8. Jer. XXXIII, 22. Hős. II, 1. 

DȘpp 1 Reg. VIII, 5. 1 Chroń. XXIII, 2. 
2 Čhron. V, 6.

5p_p: Ьр.р? Ex. XIX, 13. XXI, 28. 29. 32. 
□ПР: РЛрпЬ Neh. I, 4.

“Ipp; rrnppJ Num. V, 12. Jes. XL, 27.
T rnppi Ps- XXXVIII, 10. Job III, 23. 

XXVIII, 21. PPppą 1 Sam. XX, 19.
1 Reg. XVII, 3. ppppj 1 Sam. XX, 5. 
ПИРЗ Jea. LXV, 16.՜ Jer. XVI, 17. 

IJPpP; Jea. XXVIII, 15. -)Л£р 1 Sam.
XX՜,1 24. Jer. XXIII, 24. Hos/xiII, 14.

hitpael

Ьрр: Job. XXX, w.
Ьрр: Ьзрр? Eccl. XII, 5.

(qp:) pplripn Ps. Lxxxiv, 11.

nnp: nrippp Jes. XXIX, 14.
T 1 Sam. XXIII, 19. XXVI, 1.

15. Ps. LIV, 2.

nrinpp
Jes. XLV,
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Prov. XXVIII, 28. ПЛВП Ps- LXXXIX, 47.
ППЕ>^ Gen. IV, 14. Ps. LV, 13.
Job XIII, 20. nn^AmľlX, 3. Prov.

XXII, 3. (kori *1F iD;) ПрРГі Zeph. II, 3.
ПЛР^ Gen. XXXI, 49. ПГіРП Jer-
XXXVI, 19. “inon.s Job XXXIV, 22.
ПЛОД Ps. XIX, V ' Prov. XXVII, 12.

□’’“îriDJ Deut. VII, 20. ПЛГірЗП Deut. 
XXIX,՜ 28. ГПГЮЮ Ps- XIX, 13.

Ps- LXXXV, 11. Prov. XXII, 2.
T xxix, 13.

HD: n®; ps- cxLi, 7.
2lbDî Gen. X, 25. 1 Chron. I, 19.

“IpD: "!pP? Num. XXXI, 49. 1 Sam. XXV, 
T 7- 21 • p*!pȘJ  1 Sam XX, 18. ”¡pS1.

Num. XVI, 29. 1 Sam. XX, 18. 25.
1 Reg. XX, 39. 2 Reg. X, 19. Пр^֊
1 Sam. XX, 27. Prov. XIX, 23. ПрЭЛ 
Jes. XXIX, 6. Ez. XXXVIII, 8. ¡HpD’
2 Sam. II, 30. Neh. VII, 1. XII, 44.
ПрЭ1 J0S- XXIV, 22. Jer. XXIII, 4.
-¡рЭП 1 Reg. XX, 39. ІрРП^ Jud- 

XXI, 3.
briD: Gen. XXX, 8. ^DJ Prov.

T VIII, 8՜ erbrDą Job V, 13. ՚՛

рлу: p"W Dau- vin, íl

-¡□у: "Юіг Num. XXV, 3. hpst P8- cvi,28.
- T v T • : |T •

□ТОУЗ Num. XXV, 5.
npa: ®¿yj Job XXIII, 17. ¡¡npyj Job 

. VI, 17.
țșy: ]Dyą Jer- XVI, 17. ¡¡j^j jOb. xv, 20.

XXIV, 1.

hitpael

ybs: py^DȚ Job ix, в.

^Șd: Mich. I, 10 (kéri ®фэрП)*
’Ірфргг Ez- XXVII, 30. ^șnn'jer. 
VI,T26. 1 f̂?șnn Jer. XXV, 34.'

"IpDî НрЭрП Jud. XX, 15. 17. ПрЭрі 
Jud. XXI, 9. ’npDp1 Jud- XX, 5. 
(ПрЭЛГі Num. I, 47. 'll, 33. XXVI, 62. 

1 Reg. XX, 27 cf. Nöldecke in tabulis,
quas edit Merx 1869, pag. 458 seqq.)

PP®! Рі^ЭП’’ 1 Sam. XVIII, 4.

5r©: Ps- XVIII, 27 (cf. 2 Sam.
T XXII, 27)

рЛУІ рЛРУ21 Gen. XLÏV, 16.

(ТУ): ’□ТРУП Jeb- IX, 12.
(-pțj): ’¡ТРУ՝’ Job- IX, 4, cuius loco alii 

codices Н’РУ'’ habent.
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Հշբ: іаэрі Jeh. X, 6. Jes. XXXIV, 15.
T XLIII,' 9. XLIX, 18. LX, 4. Hos. II, 2.

Ezr. X, 1. Joel IV, 11. ppp
Ez. XXIX, 5. ' 1 Sam. ѴІі/б.

XXV, 1. XXVIII, 4. Jes. LX, 7. Ezr.
X, 9. 1 Chron. XI, 1. XIII, 2. 2 Chron.
XIII, 7. XV, 10. XX, 4. XXXII, 4. ֊Шррр
Neh. IV, 14. ^ЗрП Gen. XLIX, 2. Jes.
XLV, 20. XLVIII, T14. Ez. XXXIX, 17.

PpHȘ Es. CII, 32. Estb. II, 8. 19.
РрѴф Ezr- X’ 7- Jer. XL, 15.

Jes- LVI’ 8-
-Qp : “12p1 Deut. X, 6. Jud. VIII, 32. X. 2. 5. 

' XII, ՜7. 10. 12. 15. 2 Sam. XVII, 23.

1 Reg. II, 10. 34. XI, 43. XIV, 31. XV, 24.
XVI, 6. 28. XXII, 51. 2 Reg. VIII, 24.
XIII, 13. XIV, 16, 20. XV, 38. XVI, 20.
XXI, 18. Jer. VIII, 2. XXII, 19. 2 Chron.
XII, 16. XXI, 1. XXXV, 24. ppp Gen.
XV, 15. XXXV, 8. 19. Num? XX, 1.

Jer. XX, 6. “)3p^ Ruth I, 17. H3p’
Jer. XVI, 4. 6. XXV, 33. Job XXVII, 15.

Jÿpjp; ^"ПрЗ Ех- ХХІХ> 43- Jes- ѵ> 16- 
’P^lpJ Lev. XXII, 32. Ez. XX, 41. 
XXVIII, 22. 25. XXXIX, 27. fcpjpl Num. 
XX, 13. ^pp^ Lev. X, 3. ’¿ПрПЗ 

Ez. XXXVI, 23.՜ XXXVIII, 16.

hitpael

Jer. XLIX, 14 (imp.). •)țppp>’ Jeh. IX, 2.
1 Sam. VIII, 4. XXII, 2. 2 Sam. II, 25.
Jes. XLIV. 11.

Тр5 ГПррП 1 Reg. XVIII, 45.
i^npj T^pÇH Ez. XXXVIII,23. Dp^p.pn

Lev. XI, 44. XX, 7. ^ppp'’ i Chron. 

XV, 14. 2 Chron. XXIX, 15. 34. XXX,
15. 24. XXXI, 18. •l^ppp’’ Ex. XIX, 22. 
‘З-’РррП Num. XI, 18. Jeh. VII, 13.
1 Sam. XVI, 5. 1 Chron. XV, 12.
2 Chron. XXIX, 5. XXX, 3. XXXV, 6.

Jeh. III, 5. 2 Chron. V, 11.
XXX, 16. $рррП Jes. XXX, 29.
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^¡зр: pțpp^ Job viii, 12.

yep: pașp> Job xxiv, 24.

3#pî îT$ț?J 1 Sam. XVIII, 1. -)#рП
Veh.Vt 38.

"13^5 33^21 Ex. XXII, 9- 13- Jos. XIV, 29.
T XXIII, 9. XLVIII, 17. ,333^2 1 W

XXII, 49. (kéri !|33^J) Jes. XXIV, 10.
Jer. XIV, 17. XLVÏil, 4. 25 (ПЗЭ^З)’

Ez. XXVI, 2. Ps. XXXIV, 21 (ոՀյ^;)-
LI, 19 (սէ antea). Dan. VIII, 8. ’’ЛЗЗ^
Ez. IV, 9. ՀՅՁՃ/Յ Jes. XXII, 20. ՛ Jer.

LI, 30. Ez. VI, 4. 6. XXX, 8. 2 Chroń.
XIV, 12. 133^ Jes. VIII, 15 XXVIII, 
13. Lev. VI, 21. XV, 13. Jer.
L, 23. Prov. VI, 15. XXIX, 1. Dan.

VIII, 25. XI, 20. 33^F| 1 Sam IV, 18.
Jer. LI, 8. Ez. XXIX, 7. XXXII, 28 

(33Ș^)‘ Job XXIV- 20- xxxi, 22-
XXXVIII, 15. Eccl. XII, 6 (33$fl)*
Dan. XI, 4. ՈՅ^ Dan. XI, 22. ■’ПЗ^՝’ 
2 Chroń. XX, 37.T 3333^3 Jes- XXVII,
11. Ez. XXXI, 12 Vs. XXXVII, 15. 16.

ЗЗ^.зЬ Jon. I, 4. ՅՋՃ^ Ps. LI, 19.
CXXIV՜ 7. ՈՅՅ^յ Ez. XXVII, 34. XXX, 

22 րՈՅՅ^Յ)- XXXIV, 4. 16. Zach. XI, 16.
Dan. VIII, 22. Q-najÿj Jer. II, 13. 
(зЬ) ’332ŻJ Jes- LXI> 1- Ps- XXXIV, 19.

hitpael
^ЗррпЬ 2 Chroń. XIX, 34. n$3ppĘ

2 Sam. XI, 4. П^ЗрПО Jes. LXVI, 17. 
6öp: Dan. II, 13).
□bp: D^pp? Hab- í JÓ- tóprv 2 Keg.

ТЦ 23.՜ Ez. XXII, 5.

^p: pąppn Jes. VIII, 21.
З^р: П^рПП 2 Chroń. XXIV, 25. зфргг. 

2 Beg. IX, 14. ff3$pĄ£ 2 Chroń. 
XXIV, 26.

<p3ÿî рЗГШЗ Dan. II, 44).
№3£Ч ր^Յ՚Յ^Ս Dan. V, 9).

ta
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rW: ПЗйР Jes. XVII, З. Ez. XXX, 18. 

T XXXIII, 28. Ez. VI, 6.

З&Р Jes. II՜ ՚ 11. 17. roșștf Ps. 
CXXXIX, 6. Jes. XII, ¿ XXXIII, 
5. Ps. CXLVlíl՜ 13. Prov. XVIII, 10.

ГОЗРР Jes. XXVI, 5. XXX, 13. Prov.
XVIII, 11.

Jes. XIII, 16 Zach. XIV, 2 -T т : -r •
(„keri euphemistisch П-ЗЗЗ^Гі“)- 

qLDÍľ! Ьѳv. XV, 12. !țrjpL?4 Dan. XI, 22.
(□3# vide S'úLľ)*

- T -T
“űt^: 1 sam. n,5-“T т : •

ГПРРр Jud-
XXXIV,

XXXVII,
30.
38.

"JP$! ПР&Р Jer. XLVIII, 8. 
XXI, 16. irníOPP Gen.
HDĘP Hos. X, 8. Ps.
LXXXIII, 11. Jes. XLVIII, 19.
Prov. XIV, 11. Deut. IV, 26.
“ІР^П Deut. IV, 26. Deut.
XXVIII, 24. 45. 51. 61. СПР^П Deut. 
VII, 23. XII, 30. □“ipLyn^ Psľ XCII, 8. 

pp^: ’ipppp Ps. cxLi, 6.
"iPíľ; "IDpP 2 Sam. XX, 10. 2 Reg. VI, 10. 

*")Ppp Hos. XII, 14. rnppp Deut. 
XXIII, 10. ïi“|Ppp 1 Sam. XXI, 5. ЛР^З 
Ps. XXXVII, 28. РГПРРр Deut. II, 4. 
IV, 15. Jeh. XXIII, 11. Mal. II, 15. 16. 

“1PPȚ1 Jud- XIII, 13. •՝ПР$Г1 Ex. 
XXIII, 13. np^n Gen. XXIV, 6. XXXI, 
24. 29. Ex. X, 28. XXIII, 21. XXXIV, 12. 
Deut. IV, 9. VI, 12. VIII, 11. XII, 13. 
19. 30. XV, 9. XXIV, 8. 1 Sam. XIX, 2.

hitpael

ШР Dan. VI, 15). 

ծՕԾ: Ьэп^р Dan. VII, 8).

ззпрр Hag. J’6 (bis)- 
"ŒP f"130^0 1 Sam. I, 14.

npÿ: "ipn^: Mich. VI, 16. -îpn^X Ps.
T XVIII, 24. П"ТРГ1^ 2 Sam. XXII, 24.
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2 Reg. VI, 9. Jes. VII, 4. Job XXXVI, 21.

'Пффп Jud- XIII, 4. Ex. XIх, 12- 
Deut IV, 23. XI, 16. JerľlX, 3. XVII, 21.

neș&tt Jes. XLIII, 26. Ez.
XVII,՛ 20. XX, 35. 36. XXXVIII, 22. Joel 

ív, 2. Ez. XX, 36. nOStľJS
1 Sam. XII, 7. Es. IX, 20. tOSKŻJ 
Jes. LIX, 4 LXVL 16. Jer. Il/ 35.

XXV, 31. Prov. XXIX, 9. ¡ՁՏ$ՈՅ
2 Chroń. XXII, 8. Твоего Ps. XXXVII, 
33. CIX, 7.

“Tp^; TltSÿJ 1 ßeg. XIII, 3. Thr. II, 11.
Ps- XXII, 15. Țpț£r> Gen.

IX,՜ 6.' Deut. XII, 27.-XIX, іо/ 1 Reg.

XIII, 5. TJÖ^n Ez. XVI, 36.

"ip^î Ip^J Thr. I, 14,
5píľ! bp.ȘZ? Ezr. VIII, 33. 5p$? Job VI, 2.

' XXVIII, 15.

ppíľ: nspîpj Jud- v, 28- 2 Sam. VI, 16. 
Jer. VI, 1. 1 Chroń. XV, 29. ’’HppSÿ; 
Prov. VII, 7. Num. XXIII, 28.
1 Sam. XIII, 18՜ Ps. LXXXV, 12. 

nSpípJ Num. XXI, 20. Cant. C. VI, 10.

"WJ ‘ՈՈ՞Ճ” 1 Sam. V, 9.
“T : |T •

pH! աո; 1 Sam. II, 3. pH’ Ez. XVIII,
25'(bis). 29 (bis). XXXIII, 17 (bis). 20.

ՆՁՈ1 Ez. XVIII, 25. .ԱՉՈ’ Ez. XVIII, 29. 
•• t • : it •

Tjçn : “]РП? Prov. V, 22.

hitpael

րյտԾ': *грп!рп  Job XXX, іб. napsn^n 
Thr. IV, 1. ՈՑՈ^՜ՈՋ Thr. II, 12.

(“ОПП 2 Sam. XXII, 27, quam formam e verbo 
ՈՅՈ derivări quidam volunt, sed potins 
ea ducenda est a verbo “)ՈՁ Pro “1ՈՋՈՈ 
scripta, ut Ps. XVIII, 27 docet).
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frșn: Ե՝տո; Ez. хи, із. xvii, 20. xix, 4.
Ծ5Ո21 Ez. XIX, 8. П^ЭЛЗ Num. V, 13.
Jer. XLVIII, 41. L, 46 (Н^ЭЛЛ)’

Л^ЭГО Jer- L' 24- IŽľSHJ Jer. Ы, 32.
¿¿ЛЛ Jer. XXXIV, 3.T XXXVIII, 23.

LI, 41. Ps. X, 2. -]^ЭЛЛ Ez.
XXI, 29. ¿¿Н"Ь Ez. XXI, 28. T

•• т • :

hitpael
(/ЭЛЛ forma non, ut quidam aiunt, e verbo 

quodam Տձո ducenda, sed contra regulam 
ficta pro ¿ЛЭЛЛ of. Ps. XVIII, 24).

Reperiuntur igitur in veteris testamenti libris verba firma vel regularia, quorum species 
nifal legituT, octoginta unum, quorum species hitpael extat, triginta sex, cumque ii, qui chaldaice 
scripti sunt, loci adnumerantur, quadraginta duo, quorum species et nifal et hitpael legitur, 
septendecim.

Cum totam dissertationem hoc loco edere non liceat, quaestio, quam institui, in praesentia 
mihi est abrumpenda et occasione data alio loco persequenda.

Rieder.





Ժ ahresbei?icht.

I. Schulchronik.
Das neue Schuljahr begann mit dem Wechsel in dem Direktorat der Anstalt, indem 

der seitherige Direktor Prof. Dr. Julius Arnoldt in Genehmigung seines Dienstentlassungs
gesuches unter Verleihung des Charakters eines Geheimen Regierungsrats mit dem 1. April 
aus dem Amte schied und der Unterzeichnete an seine Stelle trat.

Das Gymnasium zu Gumbinnen hat den Geheimen Rat Arnoldt einen Zeitraum von 
fast 36 Jahren hindurch als Schüler, Lehrer und Direktor gesehen. Ein Jünger und Verehrer- 
Fr. Aug. Wolfs, dem er ein so würdiges litterarisches Denkmal gesetzt, hat er in seiner viel
seitigen pädagogischen Thätigkeit als Lehrer, Direktor und Schriftsteller die Anschauungen und 
Grundsätze des Schöpfers unseres höheren Schulwesens zur Geltung gebracht und auf die 
wissenschaftliche Bildung und sittliche Erziehung zweier Generationen der hiesigen Bevölkerung 
einen tiefgreifenden, allseitig auf das dankbarste empfundenen Einfluss geübt. Ausgezeichnet 
durch die Geschlossenheit seines Charakters, durch Klarheit und Lauterkeit, durch Wahrhaftig
keit und Herzensgüte, ist er dem Kollegium ein Haupt gewesen, zu dem alle mit Verehrung 
aufgeblickt. Eine edle und vertrauensvolle Liberalität des Geistes liess ihn jede einzelne 
Individualität sorgfältig berücksichtigen und ihr freien Spielraum zur Entfaltung ihrer 
Kräfte gewähren; eine reiche Erfahrung und eine umfassende, stets bereite Gelehrsamkeit setzte 
ihn in den Stand, immer anregend und fördernd einzuwirken, die völlige und ausschliessliche 
Hingabe an seinen Beruf hat dem Kollegium ein leuchtendes Vorbild gegeben. Sein An
denken wird in den Herzen seiner Schüler und Lehrer immer in hohen Ehren gehalten 
werden, in der Geschichte des Friedrichs-Gymnasiums wird es nie erlöschen.

Möge es dem verehrten Manne vergönnt sein, sich noch viele Jahre in ungetrübter 
Frische, Heiterkeit und Gesundheit der wohlverdienten Musse zu erfreuen.

Der Unterzeichnete*),  durch Allerhöchstes Patent vom 14. Februar 1883 zum Gym
nasialdirektor ernannt und durch Ministerialverfügung vom 26. Februar 1883 mit der Direktion 

*) Ich bin im Jahre 1841 zu Schönlanke in der Provinz Posen geboren, von dem Gymnasium zu Öls Michaelis 
1859 zur Universität entlassen und habe auf den Universitäten zu Breslau und Königsberg vorzugsweise philo
logischen Studien obgelegen. 1863 wurde ich auf Grund der Dissertation de versibus poetarum Eomanorum spôn- 
diacis zum Doktor promoviert, leistete alsdann von Michaeli 1863—64 am Altstadt. Gymnasium zu Königsberg das 
Probejahr ab und wurde, nachdem ich vor der wissenschaftlichen Prüfungskommission zu Königsberg Ostern 1864 
das Examen pro facultate docendi bestanden, mit der Verwaltung der 4. ord. Lehrerstelle am Kneiphöfschen Stadt
gymnasium zu Königsberg in Pr. beauftragt. Im Jahre 1865 wurde mir die Stelle definitiv übertragen; ich ascen- 
dierte an dem Gymnasium allmählich bis in die 2. ord. Lehrerstelle. Michaeli 1874 wurde ich zum Oberlehrer 
an dem neugegründeten Wilhelmsgymnasium zu Königsberg ernannt und 1879 als Professor prädiciert. Im Druck 
sind von mir äusser der genannten Dissertation erschienen eine Programmabhandlung über die Wiederauffindung 
von Ciceros Briefen durch Petrarca 1879 und mehrere Abhandlungen in wissenschaftlichen Zeitschriften.

3
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des hiesigen Gymnasiums beauftragt, wurde, da die Stelle eines Provinzial-Schulrats damals 
unbesetzt war, im Auftrage des Königl. Provinzial-Schulkollegiums durch Herrn Regierungs- 
Schulrat Risch hierselbst am 5. April in Gegenwart der Lehrer und Schüler des Gymnasiums 
in sein Amt eingeführt. In seiner Einführungsrede gedachte der Unterzeichnete zunächst der grossen 
Verdienste seines Amts Vorgängers, sprach alsdann von den hauptsächlichsten Verpflichtungen, die 
das neue Amt ihm auferlege, erbat sich zur Ausführung derselben die Unterstützung und Mit
wirkung des Kollegiums, und wandte sich zum Schluss an die Schüler mit der Aufforderung, 
auch ihm gegenüber dieselben Eigenschaften zu bethätigen, zu denen sie bisher erzogen seien.

Die Dienstwohnung, welche dem Unterzeichneten bei dem Antritt seiner neuen Stellung 
im Gymnasium überwiesen wurde, hat im Laufe des Sommers eine völlige Renovation, resp. 
einen Umbau erfahren. Für die Gewährung der dazu erforderlichen nicht unbeträchtlichen Mittel 
fühlt er sich der vorgesetzten Behörde zu ehrerbietigstem Danke verpflichtet.

Im Sommer des vorigen Jahres hat das Königl. Kommando des hierselbst garnisonierenden
2. Ostpr. Grenadierregiments Nr. 3 die Militärschwimmanstalt den Schülern der Anstalt zu
gänglich gemacht, und dieselbe dadurch zu ergebenstem Dank verpflichtet.

Am 10, Juni, dem 3. Sonntage nach Trinitatis, wurde in der hiesigen altstädtischen 
Kirche die Einsegnung unserer Konfirmanden vollzogen, tags darauf nahm das Gymnasium mit 
denselben an der Feier des heiligen Abendmahls teil.

Ein allgemeines Schulfest fand in dem abgelaufcnen Jahre nicht wie sonst statt. In
dessen unternahmen die Ordinarien mit ihren resp. Klassen kürzere oder weitere Spazierfahrten 
in die Umgegend, die Tertien nach Karalehne, die vereinigten Sekunden nach der Warner Forst, 
die Prima nach Beynuhnen, dessen Kunstsammlungen Herr v. Farenheidt mit der ihn aus
zeichnenden Liberalität auch ausserhalb der gewohnten Zeit der Prima öffnete. Demselben sei 
für die ausserordentliche Güte, die er den Schülern bezeigte, auch an dieser Stelle im Namen 
der Anstalt der wärmste Dank gesagt.

Den Jahrestag der Schlacht von Sedan, der diesmal auf einen Sonntag fiel, beging das 
Gymnasium den Sonnabend vorher mit einer öffentlichen Schulfeier, bei welcher Herr 
G.-L. Schwarz die Gesänge, Herr O.-L. Dr. Sieroka die Deklamationen leitete, der Unter
zeichnete die Festrede hielt.

Den 400jährigen Gedenktag der Gehurt Martin Luthers beging das Gymnasium 
unter zahlreicher Beteiligung von Angehörigen der Schüler, sowie von Freunden und Gönnern 
des Schulwesens, am 10. November mit einer öffentlichen Schulfeier in der festlich ge
schmückten Turnhalle des Gymnasiums. Auch bei dieser Feier leitete Herr G.-L. Schwarz 
die Gesänge (den Schlussgesang hatte er für den Männerchor selbst bearbeitet), Herr O.-L. Dr. 
Sieroka die Deklamationen, der Religionslehrer der Anstalt, Herr O.-L. Dr. Rieder, hielt die 
Festrede. Zum bleibenden Gedächtnis des Tages wurde jedem Schüler des Gymnasiums eine 
Festschrift überreicht, deren Anschaffung aus Anstaltsmitteln das Königl. Provinzial-Schul- 
kollegium genehmigt hatte; die Schüler der beiden oberen Klassen erhielten die Festschrift von 
Julius Köstlin, Halle 1883, die der mittleren Klassen die Bilder aus Dr. M. Luthers Leben 
von E. Frommei, Bielefeld und Leipzig 1883, und die der drei untern Klassen das Luther
büchlein von L. Rogge, Leipzig 1883.

Am 29. Februar 1884 fand unter dem Vorsitz des Herrn Provinzial-Schulrat Trosien 
das für den Ostertermin angesetzte Abiturientenexamen statt. Es hatten sich zu demselben 
sieben Primaner gemeldet, von denen fünf das Zeugnis der Reife erhielten, dreien von diesen 
wurde das mündliche Examen erlassen; ausserdem war dem Gymnasium ein Extraneus über
wiesen, der das Zeugnis der Reife nicht erhielt.

Am 11. März beehrte der Herr Oberpräsident Dr. von Schlieckmann die Anstalt 
mit seinem Besuche, liess sich das Lehrerkollegium vorstellen und wohnte dem Unterrichte in 
allen Klassen bei.

Den Geburtstag Sr. Majestät des Kaisers beging die Anstalt mit einer öffentlichen 
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Schulfeier, bei welcher Herr O.-L. Schwarz die Gesänge, Herr O.-L. Dr. Sieroka die 
Deklamationen leitete, Herr Dr. Preibisch die Pestrede hielt.

Der Unterricht hat in dem abgelaufenen Jahre sehr vielfältige Störungen erfahren; 
Herr G.-L. Lackner wurde vom 1. April ab zu einer sechswöchentlichen militärischen 
Übung eingezogen, im Juli ebenso Herr G.-L. Dr. Lorenz, indessen brauchte derselbe nur 
li/շ Wochen den Ünterricht aussetzen, da der grössere Teil der Übungszeit in die Sommer
ferien verlegt war; Herr G.-L. Schwarz war für die Monate Juni und August behufs Wieder
herstellung seiner stark angegriffenen Gesundheit beurlaubt; Herr Vorschullehrer Klein 
erkrankte im Laufe des Jahres zweimal auf mehrere Wochen, und ebenso musste Herr Vor
schullehrer Susat vier Wochen den Unterricht wegen einer Magenkrankheit aussetzen; auf 
ein oder mehrere Tage ist jeder der andern Lehrer mit Ausnahme der Herren G.-L. Schmidt 
und Dr. Bauck seiner Thätigkeit entzogen gewesen.

Die durch diese Behinderungen notwendig gewesenen Vertretungen wurden von den 
Mitgliedern des Kollegiums bereitwilligst übernommen. Der Gesundheitszustand der Schüler 
war dagegen ein normaler und durchaus befriedigender.

Zu Michaeli v. J. wurde Herr G.-L. Lackner zu einem sechsmonatlichen Kursus auf 
die Königliche Turnlehrer-Bildungs-Anstalt zu Berlin einberufen. Dem Gymnasium ward an 
seiner Statt der Schulamts-Kandidat Herr Dr. Kühn zur Stellvertretung überwiesen.

Schliesslich sei es mir noch gestattet, in Verehrung und Dankbarkeit des Mannes zu 
gedenken, dem die Leitung des höheren Schulwesens in unserer Provinz bis zum Beginn des 
Schuljahres anvertraut gewesen ist. Herr Geheimer Regierungsrat D. Schrader schied Ostern 1883 
aus seinem Amte als Provinzial-Schulrat, um die Stellung eines Kurators an der Universität 
Halle anzutreten. Das Gymnasium zu Gumbinnen hat, wie die andern Anstalten der Provinz, 
während der fast 27jährigen Amtszeit des Herrn Geheimen Rat Schrader seine Fürsorge und 
sein Wohlwollen in reichstem Maasse erfahren; die Lehrer der Anstalt sind sämtlich von ihm 
in ihr Amt berufen und verdanken ihm zum Teil die Grundlagen ihrer pädagogischen Bildung, 
alle aber haben von ihm in Wort und Schrift die vielfältigsten Anregungen erfahren, allen ist 
er ein überaus wohlwollender, auch für ihr persönliches Wohlergehen stets besorgter Vorge
setzter gewesen. Das Lehrerkollegium wird dem verehrungswürdigen Manne daher stets ein 
treues und dankbares Andenken bewahren.

I!. Unterricht.
Prima. 

Ordinarius: Der Direktor.
Religion. Kirchengeschi chte. Lektüre des Evangeliums J ohannis im Grundtext. 2.St.Rieder. 
Deutsch. Goethes lyrische Gedichte (Auswahl), Iphigenie, Tasso und Faust (Aus

wahl). Schillers lyrische Gedichte (Auswahl), die Aufsätze über Anmut und Würde und über 
den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen. Privatim Goethes Goetz, Egmont, 
Dichtung und Wahrheit, ital. Reise (beides in Auswahl), Shakespeares Macbeth. Übungen im 
freien Vortrage und im Disponieren von Aufsätzen. 9 Aufsätze: 1. Gegensätze zwischen den 
verschiedenen Charakteren in Goethes Götz von Berlichingen. 2. Aus welchen verschiedenen 
Quellen fliesst das Interesse der Menschen an der Natur? 3. „Kann uns zum Vaterland die 
Fremde werden?“ (Klassenarbeit.) 4. Gedankengang und Inhalt der dritten olynthischen Red 
des Demosthenes. 5. Die Seelenheilung Tassos. 6a. „Ja, wäre nur ein Zaubermantel mein, 
Und trüg’ er mich in fremde Länder!“ — Versuch eines Märchens, in Versen oder Prosa, 
b. Dürfen wir das Horazische: „Quid sit futurum cras, fuge quaerere“ zu unserer Lebensregel 
machen? 7. Das Epigramm: „Aus dem Leben heraus sind der Wege zwei dir geöffnet, Zum 

3*
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Ideale führt einer, der andre zum Tod. Siehe wie du bei Zeit noch frei auf dem ersten ent
springest, Ehe die Parze mit Zwang dich auf dem andern entführt!“ soll aus dem Inhalt anderer 
Schillerscher Gedichte erläutert werden. 8. Weshalb hat Herodot recht, wenn er vorzugsweise 
den Athenern das Verdienst zuschreibt, Griechenland von den Persern errettet zu haben? 
(vorher Abituriententhema.) 9. Die Beweggründe zur Lüge. 3 St. Sieroka.

Latein. Tacitus Annalen I, aus II und III die auf Deutschland und Germanicus 
bezüglichen Abschnitte. Tacitus Germania. Ciceros Orator. 1—50. Privatim Cic. ausgewählte 
Briefe. 4 St. Horat. Carm. III, ausgew. Satiren und Episteln. 2 St. Sprechübungen, wöchent
liche Exerciți en oder Extemporalien. 9 Aufsätze: 1. Laudes Augusti ita celebren tur, ut ser
mones, զսօտ Tacitus post mortem Augusti hábitos esse fingit a prudentibus, paullo fusius 
explicentur. 2. De altero decemviratu. 3. Quod Tacitus Tiberium invidia adductum esse dicit, 
ut Germanicum a bello Germanico revocare! partoque iam decori abstraheret, id num recte 
dictum sit examinator. (Klassenarbeit.) 4. De Arminii cum Flavo fratre colloquio. 5. Illu- 
strantur Q. Metelli et M. Ciceronis epistulae. 6. Quam diverși fuerint aetate Tacitea populi 
Romani mores a Germanorum moribus insignibus aliquot exemplis ex Taciti Germania petitis 
illustrator. 7. Regulus apud senatum Romanum captivorum permutationem dissuadet. 8. De 
causis irae inter Achillem et Agamemnonem intercedentis ac de reconciliata inter utrumque 
gratia, (vorher Abituriententhema.) 9. Ut valida Augusto in rempublicam fortuna, ita domi 
impróspera fuit. 2 St. Der Direktor.

Griechisch. Demosthenes 1. philippische und 3. olynthische Rede und Auswahl aus 
der Rede für den Kranz. Thucydides II, 1—65 und ausgewählte Abschnitte aus VI. 3 St. 
Grammatische Wiederholungen und Übersetzungsübungen nach Halms Elementarbuch; alle 
14 Tage ein Scriptum. 1 St. Sieroka. Homers Ilias XIX—XXIII. Sophocles Electra. 
Privatim Ilias I und XXIV. 2 St. Schmidt.

Französisch. Souvestre Un philosophe sous les toits; aus Plötz Manuel: Lamartine, 
Béranger, Victor Hugo. Molière le misanthrope; Grammatische Repetitionen. 2 St. Bauck.

Hebräisch, (fakultativ.) Lektüre des II. Buches Samuelis und der Psalmen in Aus
wahl. Syntax des Verbums. Repetition der Formenlehre. 2 St. Rieder.

Geschichte und Geographie. Allgemeine Geschichte der neueren Zeit bis 1815; 
der schleswig-holsteinische, der deutsch-österreichische und französische Krieg, 1864—1871; 
Wiederholungen aus der alten und mittleren Geschichte, sowie aus allen Teilen der Geographie.
3 St. Lorenz.

Mathematik. Wiederholung und Vervollständigung der Trigonometrie. Stereometrie. 
Zinseszins- und Rentenrechnung. Gleichungen des zweiten Grades mit mehreren Unbekannten; 
Gleichungen höheren Grades, die sich auf quadratische zurückführen lassen. Wiederholungen 
und Anwendungen aus allen Teilen der Mathematik. Alle vier Wochen eine häusliche Arbeit.
4 St. Rumler.

Physik. Mechanik der festen, flüssigen und luftförmigen Körper. 1 St. derselbe. 

Ober-Sekunda.
Ordinarius: O.-L. Dr. Sieroka.

Religion. Einleitung in die Bücher des neuen Testaments. Lektüre des zweiten 
Teiles der Apostelgeschichte und der Epistel Pauli an die Philipper im Grundtext. 2 St. 
Rieder.

Deutsch. Klopstocks Oden und Messias (in Auswahl). Schillers grössere didaktische 
Gedichte und Braut von Messina. Goethes Hermann und Dorothea. Privatim Schillers Maria 
Stuart. Übungen im Deklamieren und im freien Vortrage. Aufsätze: 1. Welch kulturhistorisches 
Bild entwirft Schiller in seinem Gedichte, „der Spaziergang“ ? 2. ovôs l'oaaiv, oßov jťkéov
fyiißv TvavTog. 3. Ein andres Antlitz, eh’ sie geschehen, ein anderes zeigt die vollbrachte That.
4. Ursprung, Wesen und Wirken der Poesie nach Schillers Gedichten. 5. Wert und Gefahren 
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des Reichtums. 6. Gedankengang und Gliederung der Ode „der Zürchersee“. 7. a. Klopstocks 
lyrische Stoffe, b. Was lässt sich für und wider den Ausspruch Ovids sagen: Differ, habent 
parvae commoda magna morae. 8. Der Mensch ist meistens sich selbst der grösste Feind. 
9. a. Die Entwickelung der Katastrophe in der Braut von Messina, b. Vergleichende Cha
rakteristik Don Césars und Don Manuels. . 2 St. Schmidt.

Latein. Livius XXIII und XXI V. Cicero pro Archia und pro Ligario. Privatim Ciceros 
Laelius. 4. St. Repetitionen aus der Tempus- und Moduslehre; wöchentlich eine schriftliche 
Arbeit. 3. Aufsätze: 1. Romana republica Cannensi dade accepta maiores animos habuit quam 
unquam rebus secundis. 2. Res gestae in Sicilia inde a morte Hieronis usque ad oppugna- 
tionem Syracusarum breviter narrantur. 3. Tragoediae quae inscribitur „Die Braut von Messina“ 
argumentum. 2 St. Schmidt. Vergils Aeneis VIII—X. 2 St. Der Direktor.

Griechisch. Herodot I. Lysias Verteidigungsreden für den Gebrechlichen und wegen 
Umsturz der Verfassung, sowie die Anklagereden gegen Agoratos und gegen Nikomachos. 3 St. 
Lehre vom syntaktischen Gebrauch des Verbums und Übersetzungsübungen nach Halms Ele
mentarbuch der griechischen Syntax. Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit. 2 St. Sieroka. 
Homers Odyssee XVI—XXIII. Privatim Auswahl aus I—-XII. 2. St. Der Direktor.

Französisch. Lektüre aus Plötz Manuel: Bossuet, Montesquieu, Boileau, Chateaubriand, 
Mi:;o de Sévigné. Plötz Schulgrammatik § 58 bis zu Ende. Repetition der gesamten Grammatik. 
Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit. 2 St. Bauck.

Hebräisch. (Fakultativ, kombiniert mit Unter-Sekunda.) Einprägung der Formenlehre 
und der wichtigsten Regeln aus allen Gebieten der Syntax. Lektüre ausgewählter Abschnitte 
aus dem Lesebuch von Gesenius-Heiligstedt. 2 St. Rieder.

Geschichte und Geographie. Römische Geschichte bis zum Tode des Kaisers Ti
berius. Wiederholung der griechischen und preussischen Geschichte. Geographie der euro
päischen Staaten ausschliesslich Deutschlands und Österreichs. 3 St. Lorenz.

Mathematik. Wiederholungen aus der Planimetrie. Trigonometrie. Logarithmen. 
Schwierigere Gleichungen des zweiten Grades mit einer Unbekannten, einige leichtere transcendente 
Gleichungen. Arithmetische und geometrische Reihen. Alle 14 Tage eine häusliche Arbeit. 
4 St. Rumler.

Physik. Bertthrungselektricität. Elektromagnetismus. Induktionselektricität. Lehre von 
dei՝ Wärme. 2 St. derselbe.

Unter-Sekunda.
Ordinarius: O.-L. Rumler.

Religion. Einleitung in die Bücher des alten Testaments. Lektüre des Evangeliums 
Matthäi im Grundtext. 2 St. Rieder.

Deutsch. Nibelungenlied und Gudrun (in Auswahl). Herders Cid. Schillers Gedichte 
(in Auswahl) und Teil. Übungen im Deklamieren und im freien Vortrage. Aufsätze: 1. a. Wer 
im Sommer nicht mag schneiden, muss im Winter Hunger leiden, b. Über den Ausspruch 
des Philosophen Seneca: Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. 2. Ge
dankengang des Schillerschen Gedichts „das Siegesfest“. 3. Der Siege göttlichster ist das V ergeben. 
(Schiller, Braut von Messina.) 4. Inhaltsangabe der ersten sieben Romanzen von Herders Cid.
5. (Klassenaufsatz.) a. Blüten und Hoffnungen. Eine Vergleichung, b. Der Dido Liebe und Tod 
(nach dem 4. Buche von Vergils Aeneide). c. Des Markgrafen Rüdeger Kampf zwischen 
Pflicht und Neigung (nach dem Nibelungenliede). 6. Die auf die Ermordung des Don Sancho 
unmittelbar folgenden Begebenheiten vor und in Zamora (nach Herders Cid Rom. 33—36). 
7. a. Charakteristik der Gertrud in Schillers Teil. b. Das Haus Stauflachers. Beschreibung 
nach Schillers Teil Akt I, Sc. 2. 8. Straf’ keck das Böse ins Gesicht, vergiss dich aber 
selber nicht. (Matthias Claudius.) 9. Teil, ein Mann der That. (Klassenarbeit.) 2 St. Preibisch.
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Latein. Livius IL Ciceros Reden gegen Catilina. 4 St. Grammatische Repetitionen, 
wöchentlich ein Scriptum. 2 St. Witt. Vergils Aeneis IV und V, VI (in Auswahl). 2 St. 
Preibisch.

Griechisch. Xenophons Memorabilien I und IV. 3 St. Die Lehre von der Syntax der 
Casus, vom Gebrauch des Artikels, der Negationen, von den hypothetischen, den Absichts- und 
Folgesätzen nach Halms Elementarbuch; gelegentliche Wiederholung der Formenlehre; alle 
14 Tage ein Scriptum. 2 St. Schmidt. Homers Odyssee IX—XII, privatim V und VI. 2 St. 
Bau ck.

Französich. Lektüre aus Plötz Manuel: Fléchier, Mme- de Staël, Le Sage, Voltaire. 
Plötz Schulgrammatik § 39—57. Repetition des vorhergehenden Teils der Grammatik. 2 St. 
B au ck.

Geschichte und Geographie. Geschichte des Orients und Griechenlands bis 146 
v. Chr. Wiederholungen aus der preussischen und deutschen Geschichte. Geographie der 
aussereuropäischen Erdteile. 3 St. Lorenz.

Mathematik. Vergleichung des Flächeninhalts und Ausmessung der gradlinigen 
Figuren; Ähnlichkeit gradliniger Figuren; Konstruktion und Berechnung der regulären Polygone; 
Rektifikation und Quadratur des Kreises. Konstruktionsaufgaben. Verhältnisse und Proportionen. 
Wurzeln. Potenzen mit negativen und gebrochenen Exponenten. Gleichungen des ersten Grades 
mit mehreren Unbekannten. Gleichungen des zweiten Grades mit einer Unbekannten. Alle 
vierzehn Tage eine häusliche Arbeit. 4 St. Rumler.

Physik. Anfangsgründe der Chemie, die Metalloide und die wichtigeren Metalle, die 
mechanischen Eigenschaften der Körper, Magnetismus und Elektricität. 2 St. Schirmacher.

Ober-Tertia.
Ordinarius: O.-L. Dr. Rieder.

Religion. Das Leben Jesu nach den vier Evangelisten. Wiederholung der drei ersten 
Hauptstücke des Katechismus und Erklärung des vierten und fünften. Abriss der Reformations
geschichte. 2 St. Rieder.

Deutsch. Lektüre und Erklärung prosaischer und poetischer Stücke. Anleitung zum 
Disponieren. Kleine freie Vorträge und Deklamationen. Monatliche Aufsätze. 2 St. W itt.

Lateinisch. Caesar b. g. V—VII. Syntax der Tempora u. Modi. Wiederholung 
und Erweiterung des grammatischen Lehrstoffes der Unter-Tertia. Übungen im mündlichen 
und schriftlichen Übersetzen aus Ostermanns Übungsbuch. Wöchentlich ein Scriptum. 3 St. 
Rieder. Ovid Met. XIV, XV, IX, IV und V (in Auswahl). 2 St. Im Sommer Witt, im 
Winter Kühn.

Griechisch. Xenophons Anabasis I—III. 4 St. Verba auf /а und unregelmässige 
Verba nach Franke § 75—97. Präpositionen. Übungen im mündlichen und schriftlichen 
Übersetzen aus dem Deutschen nach Halms Elementarbuch. Alle 14 Tage ein Scriptum. 3 St. 
Sieroka.

Französisch. Voltaire Charles XII. В. IV und V. Plötz Schulgrammatik § 24—38. 
Repetitionen der unregelmässigen Verba. Alle drei Wochen ein Scriptum. 2 St. Bauck.

Geschichte und Geographie. Deutsche Geschichte von Karl V bis 1871 mit 
Einschluss der kurbrandenburgischen und Ordensgeschichte. Geographie Deutschlands und. 
Preussens. 3 St. Lorenz.

Mathematik. Geometrie: Wiederholung des Pensums der Tertia B. Vom Kreise. 
Konstruktionsaufgaben. Arithmetik: Lehre von den Potenzen und Wurzeln, Gleichungen des 
ersten Grades mit einer Unbekannten, Verhältnisse und Proportionen. 3 St. Rumler.

Naturkunde. Mineralogie und die Lehre vom Bau des menschlichen Körpers. 2 St. 
Schirmacher.
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» Unter-Tertia.
Ordinarius G. L. Schmidt.

Religion. Lektüre und Erklärung ausgewählter Abschnitte des alten Testaments. 
Wiederholung des 1. und 3. und Erklärung des 2. Hauptstücks des Katechismus. Darstellung 
des Kirchenjahres. 2 St. Rieder.

Deutsch. Lektüre und Erklärung prosaischer und poetischer Stücke. Übersicht 
über die Formen- und Satzlehre. Unterschied der starken und schwachen Deklination und 
Konjugation. Deklamationen und kleine freie Vorträge. Vierwöchentliche Aufsätze. 2 St. 
Preibisch.

Latein. Caesar b. g. III—V. 4 St. Die Syntax casuum und ausgewählte Abschnitte aus 
der Tempus- und Moduslehre. Wiederholung der Formenlehre. Übungen im mündlichen und 
schriftlichen Übersetzen aus Ostermanns Übungsbuch. Wöchentlich ein Scriptum. 3 St. 
Im Sommer Preibisch, im Winter Kühn. — Ovid. Met. VII und VIII (in Auswahl). 2 St. 
Im Sommer Witt, im Winter Kühn.

Griechisch. Formenlehre des attischen Dialekts mit Einschluss der Verba liquida. 
Lektüre nach Jacobs Lesebuch. Übungen im mündlichen und schriftlichen Übersetzen nach 
Halm. Im Winter alle 14 Tage ein Scriptum. 7 St. Schmidt.

Französisch. Plötz Schulgrammatik §1—23. Die unregelmässigen Verba. Übungen 
im mündlichen und schriftlichen Übersetzen nach Plötz. Alle 3 Wochen ein Scriptum. Im 
Winter Voltaire Charles XII B. III. 2 St. Bauck.

Geschichte und Geographie. Deutsche Geschichte bis zur Reformation. Geographie 
Europas mit Ausschluss von Deutschland und Preussen. 3 St. Lorenz.

Mathematik. Geometrie: Planimetrie bis zum Kreise. Arithmetik: Buchstabenrech
nung, die 4 Grundoperationen mit absoluten und relativen, mit ganzen und gebrochenen Zahlen, 
mit ein- und mehrgliedrigen Grössen; Potenzen; Ausziehen der Quadrat- und Kubikwurzeln. 
3 St. Schirmacher.

Naturkunde. Botanik und Zoologie. 2 St. derselbe.

Quarta.
Ordinarius: G.-L. Dr. Preibisch.

Religion. Erklärung des 1. und 3., sowie Memorieren des 4. und 5. Hauptstücks. 
Lektüre des Evang. Lucä, sowie ausgewählter Abschnitte aus dem alten Testament. 2 St. Lorenz.

Deutsch. Lektüre und Erklärung prosaischer und poetischer Stücke. Die Lehre vom 
zusammengesetzten Satz, vom Periodenbau, der Interpunktion. Orthographische Diktate. Alle
3 Wochen kleine Aufsätze. 2 St. Schirmacher.

Latein. Die wichtigsten Regeln der Syntaxis convenientiae et casuum. Übungen im 
mündlichen und schriftlichen Übersetzen nach Ostermanns Übungsbuch. Planmässiges Memo
rieren von Vokabeln nach desselben Vokabularium. Wöchentlich ein Scriptum. 5 St. Cornelius 
Nepos Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Alcibiades, Thrasybulus.
4 St. Preibisch.

Französisch. Plötz Elementarbuch § 51—91. Die 4 regelmässigen Konjugationen, 
die reflexiven Verba und die gebräuchlichsten unregelmässigen Verba. Alle 14 Tage ein Scriptum.
5 St. Witt.

Geschichte und Geographie. Geschichte der Griechen und Römer. 2 St. Im 
Sommer Lackner, im Winter Preibisch. Geographie der aussereuropäischen Erdteile. 2 St. 
Im Sommer Lackner, im Winter Lorenz.

Rechnen. Wiederholung der Verhältnisrechnung, Decimalbrüche, Wurzeln. 2 St. Die 
Anfangsgründe der Planimetrie. 2 St. Schwarz.
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Naturkunde. Botanik und Zoologie. 2 St. Schirmacher.
Zeichnen. Freihandzeichnen. 2 St. Schwarz.

Quinta.
Ordinarius: Gr.-L. Dr. Bauck.

Religion. Biblische Geschichten des neuen Testaments und Wiederholung der bibi. 
Geschichten des alten T. Das 2. und 3. Hauptstück des Katechismus, Wiederholung des 1. 
2 St. Im Sommer Lorenz, im Winter Preibisch.

Deutsch. Lesen und mündliches, bisweilen auch schriftliches Nacherzählen des Ge
lesenen. Die Lehre vom erweiterten Satze, sowie die leichteren Formen des zusammengesetzten 
Satzes. Orthographische Übungen. Álle 14 Tage eine schriftliche Übung. 2 St. Schirmacher.

Latein. Wiederholung und Erweiterung des grammatischen Pensums von Sexta. 
Verba anómala. Übungen im mündlichen und schriftlichen Übersetzen nach Ostermanns Übungs
buch. Planmässiges Memorieren von Vokabeln nach desselben Vokabularium. Kleine wöchent
liche Exercitia. 9 St. Bauck.

Französisch. Plötz Elementarbuch § 1—50. Einübung der Hilfsverba avoir und 
être und der 1. und 2. Konjugation. Übungen im mündlichen und schriftlichen Übersetzen.
2 St. Witt.

Geschichte und Geographie. Erzählungen aus der deutschen Sagenwelt der 
deutschen Vorzeit sowie aus dem Leben hervorragender Männer der alten Geschichte. 1 St. 
Im Sommer Lackner, im Winter Witt. Geographie von Europa mit besonderer Berück
sichtigung Deutschlands. 2 St. Im Sommer Lackner, im Winter Lorenz.

Rechnen.^ Kopf- und Zifferrechnen. Wiederholung der vier Species in Brüchen, Decimal- 
rechnung, einfache und zusammengesetzte Verhältnisrechnung. 3 St. Anleitung zum Zeichnen 
geometrischer Figuren. 1 St. Schwarz.

Naturkunde. Im Sommer Botanik, im Winter Zoologie. 2. St. Schirmacher.
Schreiben. Übungen im Schönschreiben nach der Methode von H. 0. Becker.

2. St. Schwarz.
Zeichnen. Freihandzeichnen. 2 St. Schwarz.

Sexta.
Ordinarius: Im Sommer G.-L. Lackner, im Winter Schulamts-Kandidat Dr. Kühn.

Religion. Biblische Geschichten des alten Testaments. 1. Hauptstück des Katechismus.
3 St. Ira Sommer Lorenz, im Winter Preibisch.

Deutsch. Übungen im Lesen, mündlichen Wiedererzählen des Gelesenen, im Dekla
mieren und in der Orthographie. Redeteile und Satzglieder. Diktate. 3 St. Im Sommer 
Lackner, im Winter Susat.

Latein. Formenlehre mit Einschluss der Deponentia und Ausschluss der Verba 
anómala nach der Vorschule von Scheele. Übungen im mündlichen und schriftlichen Über
setzen. Planmässiges Memorieren von Vokabeln nach Ostermanns Vokabularium. 9 St. Im 
Sommer Lackner, im Winter Kühn.

Geschichte und Geographie. Erzählungen aus der Sagenwelt des griechischen 
Altertums. 1 St. Im Sommer Lackner, im Winter Witt. Allgemeine Geographie. Die 
aussereuropäischen Erdteile. 2 St. Im Sommer Lackner, im Winter Lorenz.

Rechnen. Die vier Species in unbenannten und benannten Zahlen mit besonderer 
Beachtung des Decimalsystems. Bruchrechnung. 4 St. Schwarz.

Naturkunde. Im Sommer Botanik, im Winter Zoologie. 2 St. Schirmacher.
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Schreiben. Kalligraphische Übungen nach der Methode von II. 0. Becker. 2 St. 
Schwarz.

Zeichnen. Linear- und Freihandzeichnen. 2 St. Schwarz.
Vorschule.
1. Klasse.

Vorschullehrer Klein.
1. Religion 4 St. Die wichtigsten biblischen Geschichten des alten und neuen Testaments 

nach Woike nebst Bibelsprüchen und Kirchenliedern. Das erste Hauptstück mit Luthers 
Erklärung, das zweite ohne dieselbe.

2. Lesen und Deutsch 7 St. Lesen in dem deutschen Lesebuch von K. Seitzsam. 
Wort- und Sacherklärung. Übungen im Wiedererzählen und Deklamieren. Grammatische Vor
begriffe. Orthographische Übungen. Täglich eine Abschrift; wöchentlich zwei Diktate.

3. Anschauungsunterricht 4 St. Erweiterung der Vorstellungen an sinnlichen 
Anschauungen mit Rücksicht auf Naturbeschreibung und Geographie.

4. Rechnen 5 St. Kopfrechnen: Die vier Species in dem Zahlenraum von 1—1000. 
Tafelrechnen: Wiederholung und Befestigung der vier Species in erweitertem Zahlenkreise. 
Einübung des kleinen Einmaleins. Einteilung der Münzen, Maasse und Gewichte etc., Resol- 
vieren und Reduzieren.

5. Schreiben 4 St. Einübung der kleinen und grossen Buchstaben des lateinischen 
Alphabets. Fortgesetzte Übungen in deutscher und lateinischer Schrift nach dem Takt.

2. Klasse.
Vorschullehrer Susat.

1. Religion 3 St. 20 ausgewählte biblische Geschichten des alten und neuen Testa
mentes nebst dazu passenden Bibelsprüchen und Liederversen. Das erste Hauptstück ohne 
Luthers Erklärung.

2. Deutsch 8 St. II. Abteilung. Schreiblesen nach Hammers Lesefibel. Ortho
graphische Übungen durch Abschreiben und Diktieren. I. Abteilung. Lesen in dem Lesebuche 
von Seitzsam; Übungen im Wiedererzählen und Deklamieren. Mündliche und schriftliche 
Übungen in der Orthographie. Kenntnis der Haupt-, Zeit-, Eigenschafts-, Geschlechts- und 
Fürwörter. Deklination und Komparation.

3. Anschauungsunterricht 2 St. Besprechung der Bilder für den Anschauungs
unterricht von Wilke, sowie einiger Tiere und Pflanzen, die in natura vorgezeigt werden.

4. Rechnen 6 St. II. Abteilung. Die vier Species im Zahlenkreise von 1 bis 100. 
Einübung des kleinen Einmaleins. I. Abteilung. Die vier Species im Zahlenkreise von 1 bis 
1000. Erweiterung des Zahlenkreises bis 100000.

Kalligraphie 3 St. Einübung der kleinen und grossen Buchstaben des deutschen 
Alphabets. Taktschreiben.

Ausserdem waren 2 wöchentliche fakultative Zeichenstunden für die Klassen Prima 
bis Tertia eingerichtet. Diesen Unterricht erteilte Herr G.-L. Schwarz. Derselbe erteilte auch 
den Gesangunterricht des Gymnasiums in der Weise, dass eine aus Sextanern und Quin
tanern gebildete untere und eine aus den vier anderen Klassen bestehende obere Singklasse 
gesondert unterwiesen wurde. Die weitere Organisation ergiebt die Anmerkung zu der tabell 
Übersicht auf S. 31.

Der Turnunterricht wurde im Sommer unter der verantwortlichen Oberleitung des Herrn 
G.-L. Lackner von diósom und dem Herrn Schulamts-Kandidaten Dr. Schirmacher in je drei 
wöchentlichen Stunden erteilt. Im Winter hat der Unterricht während der Abwesenheit des 
G.-L. Lackner auf die drei unteren Klassen beschränkt bleiben müssen.

4
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III. Verzeichnis der von Ostern 1884 eingeführten Lehrbücher.

A. In den Gymnasialklassen.
Deutsch. Hopf und Paulsiek deutsches Lesehuch. Teil I, 1 (VI), Teil I, 2 (V), 

Teil I, 3 (IV), Teil II, 1 (TU); Regeln und Wörterverzeichnis für die deutsche Rechtschreibung 
zum Gebrauch in den preussischen Schulen (VI—IV).

Lateinisch. Friedr. Ellendts lat. Grammatik, bearbeitet von Mor. Seyffert, verbessert 
von Dr. M. A. Seyffert und Prof. H.. Busch (VI-I), Ostermann Übungsbücher zum übersetzen 
aus dem Deutschen ins Lateinische nebst Vokabularien (VI—III), M. Seyffert Lesestucke 
(II und I), Süpfle, Aufgaben für latéin. Stilübungen. T. II (II).

Griechisch. Franke Griech. Formenlehre (IIIB-I), Homerische Formen, zusammen
gestellt von Alb. v. Bamberg (IIB—I), Jacobs Elementarbuch der griech. Sprache, 22 Auflage 
(HIB), Halm Elementarbuch der griech. Syntax. Erster und zweiter Kursus (11 und 1), Halm 
Eleme’ntarbuch der griech. Etymologie. Zweiter Kursus (IIIA).

Französisch. Plötz Elementarbuch der französ. Sprache (V und VI), Plötz franzos. 
Schulgrammatik (III—I), Voltaire Charles XII. (III), Manuel de littérature française par Charles 
Plötz (II und I), einzelne Stücke von Corneille, Racine und Molière (I). , ,

Hebräisch. Gesenius-Rödiger hebräische Grammatik, völlig umgearbeitet und her
ausgegeben von E. Kautzsch (II und I), Kautzsch hebräisches Lesebuch (II), Bibha 
Hebiaica^(I).. Vierundsechzig Kirchenlieder für die Schule (VI—I), Preuss biblische
Geschichten und Lehren der heiligen Schrift alten und neuen Testaments (VI und von 
1885 auch in V֊ für 1884 bleibt in V noch die biblische Geschischte von Kohlrausch), Luthers 
kleiner Katechismus (ѴІ-ІП), Luthers Bibelübersetzung (IV-I), Novum Testamentum Graece 
(II und I), Hollenberg Hilfsbuch für den evangel. Religionsunterricht in Gymnasien (11 und 1).

Mathematik. Kambly Elementarmathematik. Teil 1 und 2 (III), Teil 1, 2, 3 und 4 
(II und I), Bardey Methodisch geordnete Aufgabensammlung (Ш—I), Gauss fünfstellige voll
ständige logarithmische und trigonometrische Tafeln (II und I). .

Geographie. Daniel Leitfaden für den Unterricht in der Geographie (VI und V, 
von 1885 ab auch in IV). Ein Atlas der neuen Welt (VI—I).

Geschichte. 0. Jäger Hilfsbuch für den ersten Unterricht in der alten Geschichte (IV), 
Eckertz Hilfsbuch für den ersten Unterricht in der deutschen Geschichte (III), Dietsch Grund
riss der allgemeinen Geschichte. Teil 1 (II), Teil 2 und 3 (I). Ein Atlas der alten Welt

Naturkunde. Schilling kleine Schulnaturgeschichte (VI—IV), Koppe Anfangsgründe 
der Phvsik für den Unterricht in den beiden oberen Klassen der Gymnasien und Realschulen 
(П-І).

B. Tn den Vorschulklassen,
Deutsch. Hammers Lesefibel (II), K. und L. Seltzsam Lesebuch für das mittlere 

Kindesalter ^II. un Zweima¡ achtundvierzig biblische Historien und G. B. Weiss Dr. Martin

Luthers kleiner Katechismus nebst kurzer Auslegung (I).

IV. Abiturientenaufgaben Ostern 1884.
1 Thema zum deutschen Aufsatz: Weshalb hat Herodot recht, wenn er vorzugs

weise den Athenern das Verdienst zuschreibt, Griechenland von den Persern errettet zu haben?
2. Thema zum lateinischen Aufsatz: De causis irae inter Achillem et Agamem- 

nonem intercedentis ac de reconciliata inter utrumque gratia.
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3.ÜIathematische  Aufgaben: 1) Ein Dreieck zu zeichnen aus dem Winkel an der 
Spitze (y\ der Summe der Grundlinie und Höhe (c + h3 = s) und dem Flächeninhalt (Ъ q ).

2) Ein Dreieck zu berechnen aus einer Seite (c), der Summe der beiden andern
(a + b = s) und der Summe der Radien der diesen beiden Seiten anbeschriebenen Kreise 
(„. = u). — Beisp. c = 182“, s = 364”, о = 318,5”.

3) Wie verhalten sich die kubischen Inhalte einer Würfels und eines regularen Tetra- ։
eders, wenn beide gleiche Oberflächen haben? .

4) Ein Feuerwerkskörper wird mit der Anfangsgeschwindigkeit у lotrecht in die Ho 
geschossen, nach t Sekunden hört man sein Zerspringen. In welcher Höhe erfolgt die Explosion, 
wenn die Geschwindigkeit des Schalles a, die Beschleunigung der Schwere g ist, und der Wlder- 
stand der Luft unberücksichtigt bleibt?

V. Statistik.

A. Lehrer.
Den dermaligen Bestand des Lehrerkollegiums ergiebt die tabellarische Übersicht uber 

die Verteilung der Lehrstunden S. 31 und 32.

B. Schüler.
Die Schülerzahl, welche sieb im April v. J. auf 315 Schüler belief, betrug zu Michaeli 

312 Gegenwärtig wird die Anstalt von 315 Schülern besucht, die sich auf die einzelnen 
Klassen also verteilen, dass wir 13 Primaner, 20 Obersekundaner, 29 Untersekundaner, 26 Ober
tertianer, 46 Untertertianer, 48 Quartaner, 46 Quintaner, 35 Sextaner und 52 Schuler der Vor
schulklassen haben, von welchen letzteren 31 in der ersten, 21 in der zweiten Klasse sitzen. 
Von diesen sind 160 einheimisch, 155 aus anderen Orten; 304 von ihnen gehören der evan
gelischen Konfession an, die 11 übrigen sind mosaischen Glaubens.

Zu Ostern dieses Jahres sind 5 Primaner, die alle der evangelischen Konfession ange
hören und 2 Jahre in Prima gesessen, mit dem Zeugnis der Reife von dem Gymnasium ent
lassen wjydg1ermajin Karl Alfred Cartellieri, geb. zu Königsberg i.Pr., 201Д J. alt Sohn 
des Königl. Bauinspektors Cartellieri zu Allenstein, 672 J. Schuler der Anstalt von Unter
tertia ab; er beabsichtigt Philologie in Königsberg zu studieren. .

2. Ulrich Eggebrecht, geb. zu Angermünde, 193/4 J. alt, Sohn des Bezirksverwaltungs- 
Gerichtsdirektor Eggeb recht in Gumbinnen, 5x/2 J. Schüler der Anstalt von Obertertia ab; er 
beabsichtigt Jura in Freiburg zu studieren. . „

3 Gustav Christian Emil Hetz, geb. zu Rommten im Kr. Gołdap, 20 J. alt, Sohn
des Präcentors Hetz in Rominten, 872 J. Schüler der Anstalt von Quinta ab; er beabsichtigt 
Theologie in Königsberg zu studieren. ,

4 Franz Kapitzke, geb. zu Marienwerder, 191/շ J. alt, Sohn des Oberpostdirektions-
Sekretärs Kapitzke in Gumbinnen, 1Բ/2 J. Schüler der Anstalt von der Vorbereitungsklasse 
an; er beabsichtigt Medizin in Berlin zu studieren. „ , , ,

5. Johann Theodor Pisch, geb. in Gumbinnen, 203/4 J. alt, Sohn des Schuhmacher- 
meisters Pisch in Gumbinnen, 10!/շ J. Schüler der Anstalt von Sexta an; er beabsichtigt 
sich dem Postfach zu widmen.

VI. Bibliotheken und andere Sammlungen.
Die Bibliotheken und anderen Sammlungen der Anstalt sind aus den dazu verfügbaien 

Mitteln in gewohnter Weise vervollständigt worden. An Geschenken erhielt sie 1. von dem 
Herrn Kultusminister Luthe rs Werke, Bd. 1, Weimar bei Böhlau; Rogge, Luthers Beziehungen

4*  



zu Altpreussen in 2 Ex.; sowie die Fortsetzungen der Monumenta Germaniae histórica und 
des Corpus Reformatorum und den neuesten Jahrgang der Zeitschriften der Gesellschaft 
für Erdkunde, der Alemannia von Birlinger, der Zeitschrift für deutsches Altertum 
von Steinmeyer, des Journals für Mathematik von Borchardt. 2. Von der litauischen 
literarischen Gesellschaft zu Tilsit die bisher erschienenen Mitteilungen der genannten 
Gesellschaft in 6 Heften. 3. Von der Weidmannschen Buchhandlung den neuesten Jahr
gang der deutschen Litteraturzeitung von Rüdiger. Ein interessantes Zeichen der Er
innerung an eine ruhmvolle Episode, in Preussens trübster Zeit verdankt das Gymnasium der 
Anhänglichkeit eines früheren Zöglings, des Herrn R. Adelt in Grabow, der ein besonders gut 
erhaltenes Exemplar des von der Stadt Kolberg im J. 1807 während der Belagerungszeit aus
gegebenen, von Kolberger Schülern geschriebenen Papiergeldes der Anstalt übersandt hat. Für 
alle diese Zuwendungen ist das Lehrerkollegium zu ehrerbietigstem Danke verpflichtet.

Die Nat uráli ensam ml.un g ist hauptsächlich vermehrt worden durch eine sehr reichhaltige 
Auswahl vorzüglich präparierter und nach dem System geordneter Koleopteren, ein Geschenk 
des Herrn Hauptmann Becker, dem auch an dieser Stelle dafür der wärmste Dank gesagt sei. 
Ausserdem haben der Sammlung kleinere Geschenke zukommen lassen Herr Lehrer Klein, die 
Untertertianer Kummetz, Steffani und Schaudinn, die Quartaner Schröder, Otto Rohr
moser, Siewert und Rande und die Quintaner Rievers, Erwin Schmeer, Rohrmoser, 
Morgenroth, Irmer, Mantels, Braun, Bähr und Krauseneck.

VII. Amtliche Verordnungen von allgemeinem Interesse.

1. Verfügung des Königl. Provinzial - Schulkollegiums vom 23. März 1883. Die 
Schüler der oberen Klassen sind davon in Kenntnis zu setzen, dass die Zahl der Steuer- 
supernumerare durch den Herrn Finanzminister sehr erheblich beschränkt worden ist.

2. Verfügung des Königl. Provinzial-Schulkollegiums vom 30. März 1883. Es berechtigt 
bis zur Versetzung nach Untertertia einschliesslich das von einem Realgymnasium ausgestellte 
Abgangszeugnis zur Aufnahme in die entsprechende Klasse eines Gymnasiums, sofern in dem 
Urteile über die Kenntnisse und Leistungen im Lateinischen das Prädikat genügend ohne 
irgend welche Beschränkung gegeben ist. Andererseits berechtigt bis zur Versetzung nach 
Untertertia einschliesslich das von einem Gymnasium ausgestellte Abgangszeugnis zur Aufnahme 
in die entsprechende Klasse eines Realgymnasiums, sofern in den Urteilen über die Kenntnisse und 
Leistungen im Französischen und im Rechnen (bezw.in der Mathematik) das Prädikat genügend 
ohne irgend welche Einschränkung gegeben ist. Diese Bestimmungen finden auf die Abgangs
zeugnisse der Progymnasien und Realgymnasien unveränderte Anwendung.

3. Ministerialerlass vom 23. April 1883 über die Organisation der Vorschule. Aus 
demselben sind insbesondere folgende Punkte hervorzuheben:

1) s°ll die Vorschule in drei getrennte aufsteigende Klassen gegliedert werden. 
2) Lehrgegenstände und Lehrziele der Vorschule gleichen denen der unteren Jahrgänge einer 
wohl gegliederten Volksschule. Es soll besonders auch der Unterricht im Singen und Turnen 
nicht wegfallen. 3) Für die Aufnahme in die Vorschule ist das vollendete sechste Lebensjahr 
zu erfordern. Von dieser Minimalforderung darf — jedoch auch nur bei ausdrücklich bezeugter 
körperlicher Kräftigkeit — bei halbjähriger Aufnahme Щ Jahr, und bei jährlicher Aufnahme 
/շ Jahr ausnahmsweise nachgelassen werden. Durch das Absolvieren der Vorschule ist der 

Schüler vor Erreichung des ordnungsmässigen Lebensalters noch nicht zum Eintritt in die 
höhere Schule berechtigt. 4. Mässige Frequenz ist unerlässliche Bedingung. Die Vorschule 
ist nicht in dem Maasse zu erweitern, dass die zur Versetzung kommenden Schüler derselben 
die untere Klasse der höheren Schule ausschliesslich füllen. 5. Die Anzahl der Lehrstunden 
soll als Maximum auf der Unterstufe wöchentlich 18, auf der Mittelstufe 20 und auf der Ober
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stufe 22 betragen. 6. Die häuslichen Aufgaben sollen sich auf Einübung und Wiederholung des 
beim Unterricht Gelernten beschränken. Selbige sind so zu bemessen, dass die Schüler der 
untersten Klasse täglich nur eine halbe, die der mittleren und oberen Klasse eine ganze 
Stunde darauf zu verwenden brauchen. 7) Es ist als Norm einzuhalten, dass jede Vorschul
klasse ihren besonderen Lehrer (Klassenlehrer) habe.

4. Verfügung des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums vom 13. Juli 1883. Jüdische 
Schüler sollen fortan zur Teilnahme am christlichen Religionsunterricht nur dann zuge
lassen werden, wenn zunächst der Vater oder Vormund des Schülers dies ausdrücklich bean
tragt und zugleich die schriftliche Erklärung abgiebt, dass der Schüler zur Wahrnehmung jenes 
Unterrichtes für das laufende Schuljahr verpflichtet bleiben soll. Die Entscheidung darüber, ob 
den bezüglichen Anträgen stattzugeben sei, bleibt für jeden einzelnen Fall dem Provinzial- 
Schulkollegium vorbehalten.

5. Ministerialerlass vom 30. Juli 1883, mitgeteilt durch Verfügung des Königlichen 
Provinzial-Schulkollegiums vom 16. August 1883, betreffend den Turnunterricht. Aus demselben 
sind namentlich folgende Punkte hervorzuheben : 1. Der Turnunterricht soll mehr und mehr in 
die Hände wissenschaftlich gebildeter Lehrer kommen, welche die entscheidende Einwirkung 
auf die Gesamtbildung der Schüler ausüben. 2. Befreiung vom Turnunterricht darf nur auf 
Grund eines ärztlichen Zeugnisses in der Regel nur auf die Dauer eines Halbjahres erteilt 
werden. 3. Jeder Schüler soll wöchentlich 2 Turnstunden erhalten. 4. Dié sanitären Verhält
nisse des Turnplatzes wie der Turnhalle sind sorgfältig zu berücksichtigen.

6. Allerhöchster Erlass vom 21. Mai 1883, betreffend die Lutherfeier, mitgeteilt durch 
die Verfügung des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums vom 24. September. Derselbe ist 
seiner Zeit durch die öffentlichen Blätter zur allgemeinen Kenntnis gebracht worden.

7. Verfügung des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums vom 24. Oktober 1883. Es 
wird Bericht darüber erfordert, in wie weit gegenwärtig den Schülern an höheren Lehranstalten 
die Möglichkeit dargeboten ist, sich Fertigkeit im Stenographieren anzueignen.

8. Verfügung des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums vom 10. Dezember 1883. 
Die Direktoren und Rektoren werden angewiesen, dafür Sorge zu tragen, dass kein die Schule 
besuchender jüdischer Schüler ohne Unterricht in den Satzungen seines Glaubens bleibt.

9. Verfügung des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums vom 6. Februar 1884. Die 
Lage der Ferien für das Jahr 1884 wird in folgender Weise bestimmt: zu Ostern Schulschluss 
Mittwoch den 2. April, Beginn der Unterricht Donnerstag den 17. April; zu Pfingsten Schul
schluss Freitag den 30. Mai, Beginn des Unterrichts Donnerstag den 5. Juni; im Sommer 
Schulschluss Sonnabend den 5. Juli, Beginn des Unterrichts Montag den 4. August; zu Michaelis 
Schulschluss Sonnabend den 4. Oktober, Beginn des Unterrichts Montag den 20. Oktober; zu 
Weihnachten Schulschluss Sonnabend den 20. Dezember, Beginn des Unterrichts Montag den 
5. Januar 1885.

VIII. Zur Schulordnung.
Von Ostern 1884 ab tritt für das Königl. Friedrichsgymnasium die auf der vorjährigen 

Konferenz der Direktoren Ost- und Westpreussens vereinbarte und vom Königl. Provinzial- 
Schulkollegium bestätigte Schulordnung in Kraft. Aus derselben seien hier folgende Be
stimmungen hervorgehoben.

1. Die auswärtigen Schüler stehen auch in ihrem häuslichen Leben unter der Aufsicht 
der Schule. — Sie bedürfen für Wahl und Wechsel der Pension der Genehmigung des Direk
tors. — Auf das sittliche Verhalten oder den Fleiss nachteilig einwirkende Pensionen müssen 
auf Anordnung des Direktors innerhalb einer nach den Umständen zu bemessenden Frist ver
lassen werden. — Blossen Wohnungswechsel hat jeder Schüler dem Direktor und dem Ordi
narius sofort anzuzeigen.



30

2. Wird ein Schüler durch Krankheit am Besuche der Schule gehindert, so muss dies 
dem Ordinarius so bald als möglich, spätestens am Morgen des zweiten Tages, angezeigt und 
beim Wiederbesuch der Schule eine Bescheinigung des Vaters oder dessen Stellvertreters über 
die Dauer der Krankheit, falls der Direktor es verlangt, auch ein ärztliches Attest beigebracht 
werden. — Hat ein Schüler eine ansteckende Krankheit überstanden, oder ist jemand in seiner 
häuslichen Umgebung davon befallen, so hat er eine ärztliche Bescheinigung darüber beizu
bringen, dass sein Schulbesuch die andern Schüler nicht gefährdet. — Erkrankt ein Schüler 
während der Ferien, so dass er beim Wiederbeginn des Unterrichts die Schule nicht besuchen 
kann, so ist dies dem Direktor oder dem Ordinarius gleich am ersten Schultage anzuzeigen.

3. Zu jeder nicht durch Krankheit veranlassten Schul Versäumnis muss vorher schrift
lich oder mündlich beim Direktor Urlaub nachgesucht werden.

4. Die Schulzeugnisse (und Sittenhefte) bringt jeder Schüler am nächsten Schultage 
nach der Aushändigung, von seinem Vater oder dessen Stellvertreter unterschrieben, zurück, 
ingleichen ausserordentliche Mitteilungen an dieselben, sofern Unterschrift ausdrücklich verlangt 
wird. ■— Etwaige Bemerkungen, zu denen der Inhalt Anlass giebt, dürfen, falls nicht münd
liche Rücksprache vorgezogen wird, nur in verschlossenem Schreiben beigefügt werden.

5. Schüler, welche Privatstunden geben wollen, haben dazu in jedem einzelnen Falle 
die Erlaubnis des Direktors einzuholen und die Genehmigung des Vaters oder seines Stell
vertreters nachzuweisen. Beabsichtigt ein Schüler Privatstunden irgend welcher Art zu nehmen, 
so hat er dem Direktor davon Anzeige zu machen.

6. Soll ein Schüler Tanzunterricht nehmen, so hat der Vater oder dessen Stellvertreter 
dem Direktor davon Anzeige zu machen.

7. Öffentliche Bälle oder Bälle geschlossener Gesellschaften in öffentlichen Lokalen 
dürfen von den auswärtigen Schülern nur mit Genehmigung des Direktors besucht werden. — 
Der Besuch von Theatervorstellungen und Konzerten ist für auswärtige Schüler von der Er
laubnis des Ordinarius abhängig.

8. Der Besuch von Konditoreien, Wirtshäusern und andern öffentlichen Lokalen ist 
Schülern nur in Begleitung ihrer Eltern oder solcher Personen gestattet, welche deren Stelle 
zu vertreten geeignet sind. — Unbedingt verboten sind Trinkgelage, auch in den Wohnungen 
der Schüler, und das Tabakrauchen an öffentlichen Orten.

9. Die Beteiligung an öffentlichen Vereinen und Versammlungen ist Schülern unbedingt 
verboten.

10. Schüler, welche in einer der vier untern Klassen zweimal den Kursus absolviert 
haben, ohne die Reife für die Versetzung zu erlangen, können auf den einstimmigen Beschluss 
ihrer Lehrer aus der Schule entlassen werden.

/



31

o Tabellarische Übersicht
über die Verteilung der Lehrstunden, im. Sommerhalbjahr.

13. Klein, Lehrer der ersten Vorschulklasse: . a. ,
4 Religion, 7 Deutsch (inkl. Lesen), 4 Anschauungs- und Sprechübungen, 5 Rechnen, 6 Kalligraphie  26 Stunden.

Namen der Lehrer. VI. V. IV. in В ША. HB. IIA. I.
Фâ а 3

1. Prof. Dr. Viertel, 
Direktor. Ord. I.

2 Vergil.
2 Homer. 8 Latein. 12

2. Dr. Witt.
1. O.-L.

4 Französisch. 5 Französisch. 2 Ovid. 2 Deutsch.
2 Ovid. 6 Latein. 21

3. Dr. Rieder,
2. O.-L. Ord. ША.

2 Religion. 2 Religion.
7 Latein.

2 Religion.
2 Heb

2 Religion.
räisch.

2 Religion.
2 Hebräisch. 21

4. Rumler,
3. O.-L. Ord. 1IB.

3 Mathematik. 4 Mathematik. 4 Mathematik.
2 Physik.

4 Mathematik.
2 Physik. 19

5. Dr. Si erők a,
4. O.-L. Ord. HA.

7 Griechisch. 5 Griechisch. 3 Deutsch.
4 Griechisch. 19

6. Schmidt,
1. ord. L. Ord. HIB.

7 Griechisch. 5 Griechisch. 2 Deutsch.
6 Latein.

2 Griechische 
Dichterlekt. 22

7. Dr. Lorenz,
2. ord. L. 3 Religion. 2 Religion. 2 Religion. ¡1 Geographie.

2 Geschichte.
1 Geographie.

2 Gesch.
3 Geschichte
u. Geographie.

3 Geschichte 
u. Geographie.

3 Geschichte
u. Geographie. 22

8. Dr. Preibisch,
3. ord. L. Ord. IV.

9 Latein. 2 Deutsch.
7 Latein.

2 Deutsch.
2 Vergil. 22

9. Schwarz,

4 Rechnen. 
3Kalligraphie.

2 Zeichnen.

2 Rechnen.
1 Geometrie.
Anschauungs

lehre.
3Kalligraphie.

2 Zeichnen.

2 Rechnen.
2 Mathematik.

2 Zeichnen.
■

29
4. ord. L. 2 Zeichnen.

2 Gesang. 1 3*)  Gesang.

10. Dr. Bauck,
5. ord. L. Ord. V.

9 Latein. 2 Französisch. 2 Französisch. 2 Französisch.
2 Homer. 2 Französisch. 2 Französisch. 21

11. Lackner,
6. ord. L. Ord. VI.

3 Deutsch.
9 Latein.

2 Geographie.
1 Geschichte.

2 Geographie.
1 Geschichte.

2 Geographie.
2 Geschichte.

1

38484

12.Dr. Schir macher, 
Schulamtskandidat, 

wissensch. Hilfslehrer.
2 Natur

beschreibung
2 Deutsch.
2 Natur

beschreibung

2 Deutsch.
2 Natur

beschreibung

3 Mathematik.
2 Natur

beschreibung.
2 Natur

beschreibung. 2 Physik.

19
 un

d
1 2 

Tu
rn

st.
14. Susat, Lehrer der zweiten Vorschulklasse:  ... ,. oo ,3 Religion, 7 Deutsch (inkl. Lesen), 3 Anschauungs- und Sprechübungen, 6 Rechnen, 3 Kalligraphie  22 Stunden.

*) Die obere Singklasse ist nämlich in zwei Cötus geteilt, von denen der eine aus Quartanern und Tertianern, der 
andere aus Sekundanern und Primanern besteht. Der Gesanglehrer erteilt jedem Cötus eine Stunde besonders und eine beiden 
gemeinsam, so dass in dieser Singklasse er 3 Stunden wöchentlich giebt, alle Schuler aber nur 2 Stunden wöchentlich ei halten..Die 
beiden besonderen Stunden fallen innerhalb der gewöhnlichen Schulzeit, die gemeinsame Stunde ausserhalb deiselben (Mittwoch von 12 1).
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Tabellarische Übersicht
über die Verteilung der Lehrstunden im Winterhalbjahr.

Namen der Lehrer. VI. V. IV. HIB. ІПА. HB. HA. I.

JI -ѳш
ш

пд

1. Prof. Dr. Viertel, 
Direktor. Ord. I. " •#

2 Vergil.
2 Homer. 8 Latein. 12

2. Dr. Witt,
1. O.-L. 1 Geschichte. 4 Französisch.

1 Geschichte. 5 Französisch. 2 Deutsch. 6 Latein. 19

3. Dr. Rieder,
2. O.-L. Ord. ПІА. 2 Religion. 2 Religion.

7 Latein.
2 Religion.

2 Heb

2 Religion.

räisch.
2 Rehgion.

2 Hebräisch. 21

4. Rumler,
3. O.-L Ord. IIB. 3 Mathematik. 4 Mathematik. 4 Mathematik.

2 Physik.
4 Mathematik.

2 Physik. 19

5. Dr. Sieroka.
4. O.-L. Ord. HA. 7 Griechisch. 5 Griechisch. 3 Deutsch.

4 Griechisch. 19

6. Schmidt,
1. ord. L. Ord. IIIB. 7 Griechisch. 6 Griechisch. 2 Deutsch.

6 Latein.
2 Griech. 

Dichterlekt. 22

7. Dr. Lorenz,
2. ord. L. 2 Geographie. 2 Geographie. 2 Religion.

2 Geographie.
1 Geographie.
2 Geschichte.

1 Geographie.
2 Geschichte.

3 Geschichte
u. Geographie.

3 Geschichte 
u. Geographie.

3 Geschichte
u. Geographie. 23

8. Dr. Preibisch,
3. ord. L. Ord. IV. 3 Religion. 2 Religion. 9 Latein.

2 Geschichte. 2 Deutsch. 2 Vergil.
2 Deutsch. 22

9. Schwarz,
4. ord. L.

4 Rechnen. 
3Kalligraphie.

2 Zeichnen.

2 Rechnen.
1 Geometrie.

Anschauungs
lehre.

3Kalligraphie.
2 Zeichnen.

2 Rechnen.
2 Mathematik.
2 Zeichnen. 29

2 Zeichnen.

2 Gesang. 3 Gesang.
10. Dr. Bauck,

5. ord. L. Ord. V. 9 Latein. 2 Französisch. 2 Französisch. 2 Französisch.
2 Homer. 2 Französisch. 2 Französisch. 21

11. Lackner,
6. ord. L. beurlaubt.

12. Dr.S chirm a eh er, 
Schulamts-Kandidat, 

wiss. Hilfslehrer.
2 Natur

beschreibung.
2 Deutsch.
2 Natur

beschreibung.

2 Deutsch.
2 Natur

beschreibung.

3 Mathematik.
2 Natur

beschreibung.
2 Natur

beschreibung. 2 Physik.
■Ո «

О É-

13. Dr. Kühn,
Schulamts-Kandidat. 9 Latein. 9 Latein. 2 Ovid. 20

14. Klein, Lehrer der ersten Vorschulklasse:
4 Religion, 7 Deutsch (inkl. Lesen), 4 Anschauungs- und Sprechübungen, 5 Rechnen, 6 Kalligraphie = 26 Stunden.

15. Susat, Lehrer der zweiten Vorschulklasse:
3 Religion, 7 Deutsch (inkl. Lesen), 3 Anschauungs- und Sprechübungen, 6 Rechnen, 3 Kalligraphie, 3 Deutsch in 
Sexta = 25 Stunden.



Ordnung der öfíentlichen Prüfung.

Schmidt.

Vormittags 11

Herr
Herr
Herr

Sexta.
Quinta.
Quarta.

Schwarz. 
Dr. Preibisch.

Vormittags 10 
Griechisch. 
Mathematik.

Uhr.
Herr
Herr

Gymnasiallehrer 
Oberlehrer Rumler.

Schulamts-Kandidat Dr. Kühn.
Gymnasiallehrer
Gymnasiallehrer

10—lOi/շ. Unter-Tertia. 
lOi/շ—11. Ober-Tertia.

Vorschullehrer Susat.
Rechnen u. Deutch. Herr Vorschullehrer Klein.

Uhr.
Zweite Vorschulklasse. Religion u. Lesen. Herr 
Erste Vorschulklasse.

Dienstag den I. April 1884,
Vormittags 8!/շ Uhr.

Choral.
Latein.
Rechnen.
Latein.

Vormittags 12—121/շ Uhr.
Gesänge, ausgeführt von der obern Singklasse unter Leitung des Herrn Gymnasiallehrer Schwarz.

Nachmittags 3 Uhr.
Unter-Sekunda. Religion. Herr Oberlehrer Dr. Rieder.
Ober-Sekunda. Französisch. Herr Gymnasiallehrer Dr. Bauck.

Zwischen den einzelnen Lektionen werden Deklamationen eingeschaltet.
Prima. Deutsch. Herr Oberlehrer Dr. Si erők a.

Rede des Abiturienten Ulrich Eggebrecht.

Entlassung der Abiturienten durch den Direktor.

Schlusschoral.

Mittwoch den 2, April, 8 Uhr, Censur, Versetzung und Schluss des Schuljahrs.



Bekanntmachung.

Das neue Schuljahr beginnt Donnerstag den 17. April. Zur Prüfung und Aufnahme 
neuer Schüler wird der Unterzeichnete am 15. und 16. April, von 9 Uhr vormittags an, in 
dem Geschäftszimmer des Gymnasiums bereit sein. In die 3. Vorschulklasse werden Schüler 
ohne alle Vorkenntnisse aufgenommen. Jeder neu aufzunehmende Schüler hat ein Impf- oder 
nach zurückgelegtem 12. Lebensjahre ein Wiederimpfungs-Attest, einen Taufschein, und falls 
der Aufzunehmende bereits eine andere höhere Schule besucht hat, ein Abgangszeugnis vor
zulegen.

Prof. Dr. Viertel,
Direktor.


