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I . Lehrverfassung .
1 . Tabellarische Übersicht über die einzelnen Lehrgegenstände und

die für dieselben bestimmte wöchentliche Stundenzahl .

VI . V . IV . IUI ) . III a . IIb . IIa . Ib . Ia . Sum¬
ma .

Religion 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19
Deutsch - § CO00 CO00

2 2 3 3 3 3 25
Lateinisch 8 8 7 7 7 7 68
Griechisch — — — 6 6 6 6 6 6 36
Französisch — — 4 2 2 3 3 3 3

3

20
Geschichte 1 1 2 2 2 2 3 3 28
Geographie 2 2 2 1 1 1
Rechnen u . Mathematik 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34

Naturbeschreibung 2 2 2 2
\ ~

8

Physik — — — — i 2 2 2 2 2 10
Schreiben 2 2 4
Zeichnen — 2 2 2 2 — — 8
Turnen 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Singen 2 2 4

Summa 29 30 31 32 32 32 32 32 32

Fakultativ :

Englisch : IIa 2 Std . , Ib und Ia 2 Std .
Hebräisch : IIa 2 Std. , Ib und Ia 2 Std .
Zeichnen : IIb — Ia 2 Std .
Singen : IV — Ia abteilungsweise ( je 2 Std . ) .
Schreiben : III a — IV 2 Std .* )

Bemerkung . Durch die Klammern bei „ Deutsch " und „ Lateinisch " ( VI — IV ) soll angedeutet
werden , dafs diese beiden Gegenstände tunlichst in einer Hand zu vereinigen sind .

* ) für das Wintersemester mit Genehmigung Herzogl . Oberschulbehördeauf eine Stunde beschränkt .
1
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3 . Erledigte Lehraufgaben .

Vorbemerkung . Die Lehrbücher werden dieses Mal nicht besonders aufgeführt (vgl . Jahresbericht von
1904 ) ; auch werden die Lehranfgaben in kürzerer Form gegeben .

Oberprima . Ordinarius : der Direktor .

Religionslehre 2 Stunden . Superintendent Fischer .
Glaubens - und Sittenlehre im Anschlufs an neutestamentliche Schriften und in Ver¬

bindung mit der Erklärung der Confessio Augustana . Gelesen wurden : 1 ) Brief an die Galater ,
2 ) Luthers Thesen ( repetitorisch ) , 3 ) Luther , An den christlichen Adel deutscher Nation .

Deutsch 3 Stunden . Oberlehrer Dr . Heine .
Goethes und Schillers Leben und Bedeutung . Goethesche und Schillersche Dramen

und Gedichte ( Gedankenlyrik ) . Proben neuerer Dichter . Ergänzung der Mitteilungen aus der
Poetik , Metrik und Rhetorik . Jährlich 8 Aufsätze , darunter 2 Klassenaufsätze .

Lektüre : Luthers Brief an die Ratsherrn . Schiller , Gedichte . Goethe , Gedichte . Faust
I . T . Disponierübungen . Übungen im Vortrag .

Aufgaben für die Aufsätze : 1 ) Sokrates ' Persönlichkeit auf Grund der Apologie . — 2a )
GedankeneDtwicklung von Schillers Spaziergang , b ) „ Du siehst den Gipfel nur , die Stufen nicht , und nur
von diesen läfst sich jener richten " ( Veranschaulicht an Grillparzers „ Der Traum ein Leben " . — 3 a) Das
Turnspiel , eine Vorschule für das Leben , b ) Wie rechtfertigt es Schiller , dafs Goethe Voltaires Mahomed
auf die Bühne bringt ? ( Nach Schiller : „ An Goethe " ) ( Klassenaufsatz) . — 4 ) Die Verkörperung des Staats¬
gedankens durch Herzog Ernst in Hebbels „ Agnes Bernauer " . — 5 ) Schillers Persönlichkeit nach Goethes
Gesprächen mit Eckerniann . — ü ) Entwicklung Goethes in Strassburg ( Klassenaufsatz ) . — 7 a ) Wie ver¬
halten sich zu einander Goethes Fabel „ Adler und Taube " und sein Spruch : Du sehnst dich , weit hinaus¬
zuwandern — Vereilest dich zu raschem Flug . — Dir selbst sei treu und treu den andern : — Dann ist
die Enge weit genug . — b ) Achill und Odysseus als Musterbilder des griechischen Jünglings und Mannes .
— 8 ) Abituriententhema.

Prüfungsarbeit Michaelis 190 4 : Warum blieb Friedrich der Grofse im siebenjährigen
Kriege Sieger ?

Prüfungsarbeit Ostern 1905 : „ So wirkt mit Macht der edle Mann — Jahrhunderte auf
seinesgleichen ; — Denn was ein guter Mensch erreichen kann , — Ist nicht im engen Eaum des Lebens zu
erreichen ; — Drum wirkt er auch nach seinem Tode fort — Und ist so wirksam als er lebte ; — Die gute
Tat , das schöne Wort , — Es strebt unsterblich , wie er sterblich strebte " ( Goethe ) .

Lateinisch 7 Stunden . Der Direktor .
Extemporalien : Übersetzungen aus dem Deutschen ins Lateinische , teilweise im An¬

schlufs an die Lektüre . Alle 14 Tage eine Korrektur , 1 St . Grammatisch - stilistische Übungen
wöchentlich 1 St . Lektüre 5 St . a ) Prosa . Cicero pro Murena . Tacitus , Historien ( Auswahl ) .
Wöchentlich wurde eine Stunde aus Livius , I . Dekade ex tempore übersetzt . — b ) Poesie : Horaz ,
Satiren und Episteln ( Auswahl ) .

Griechisch 6 Stunden . Professor Dr . Köhler .
Alle 14 Tage eine Korrektur , 1 St . Lektüre 5 St . a ) S . S . Homer IL XIII — XXIV

( Auswahl ) bis Johannis , von da ab Demosthenes , Olynthische Reden , b ) W . S . Soph . , Oedip . rex .
bis Weihnachten , von da ab Plato , Laches . Wöchentlich wurde eine Stunde aus Xenophon ,
Scripta minora extemporiert .



Prüfungsaufgabe zu Michaelis 1904 : Aus Xenoph . Cyrop . B . VII .
Prüfungsaufgabe zu Ostern 1905 : Aus Lysias , Epit .
Französisch 3 St . Oberlehrer Dr . Kiefsmann .
Alle 3 Wochen ein Extemporale , Diktat oder Übersetzung eines diktierten französischen

Textes in das Deutsche .
Lektüre : Ausgewählte Essays . — Taine , Napoleon Bonaparte .
Hebräisch ( fakultativ ) 2 St . Professor Cr am er .
Im Semester 5 — 6 Korrekturen , in der Kegel Klassenarbeiten ( Exegesen ) . Übungen

im schriftl . und mündl . Analysieren der Formen . Gelesen im S . S . : I Buch Samuelis ( Auswahl ) ;
im W . S . : Psalmen ( Auswahl ) . Daneben öfters Übersetzungen ex tempore .

Englisch ( fakultativ ) 2 St . Oberlehrer Dr . Kiefsmann .
Etwa alle 3 Wochen ein Extemporale oder Diktat . Lektüre : Irving , Sketch - Book . —

Dickens , Pickwick Club .
Geschichte und Geographie 3 St . Professor Dr . Köhler .
Die wichtigsten Begebenheiten der Neuzeit , insbesondere der preufsisch - deutschen Ge¬

schichte von 1648 — 1888 .
Mathematik 4 St . Professor Hildebrand .
Geometrie 2 St . Stereometrie und deren Anwendung auf die mathematische Erd - und

Himmelskunde . Der Koordinatenbegriff und einige Grundlehren der Kegelschnitte . Arithmetik
2 St . Kombinationslehre und ihre nächstliegenden Anwendungen auf die Wahrscheinlichkeitslehre ;
binomischer Lehrsatz für ganze positive Exponenten ; Lehre von den imaginären Gröfsen .

Prüfungsaufgaben für Michaelis 1904 :
1 ) Ein Dreieck soll konstruiert werden aus r , p — q und m, c .
2 ) Auf einer Kreisfläche mit Radius r = 20 sind zwei gerade Kegel errichtet , deren Spitzen '!yon

einander um u = 78 entfernt sind . Wie gross ist der Kaum V zwischen den Kegelmänteln , sind die Seiton¬
linien S und s der Kegel , wenn im Achsenschnitt des grössern der Winkel an der Spitze « = 22° 50 '
32 " , 6 beträgt ?

3 ) Zur Berechnung eines Dreiecks sind gegeben 2 s = 11 , c : b = 1 : 2 , y = 22° 20 ' .
4 ) Das aus einem Anfangskapitale nach 7jähriger Verzinsung entstandene Kapital wurde ver¬

fünffacht und weiter verzinst . Es wurden aber von da an zu Ende dieses Jahres 2000 M . abgehoben ; nach¬
dem dies 10 mal stattgefunden , betrug das Endkapital 25000 M . Wie grofs war das Anfangskapital , wenn
4 % gerechnet wurden ?

Prüfungsaufgaben für Ostern 1905 :

1 . Wenn für einen Punkt des Kreises x 2 -\ - y 2 = v 2 die Subtangente dreimal so lang als die
Subnormale ist , wo liegt dann dieser Punkt , wie ist die Gleichung der Tangente durch diesen Punkt , und in
welchen Punkten schneidet die Tangente die Achsen , wie lang ist das Stück zwischen den Achsen und ihre
Neigung gegen die X - Achse ?

2 . Die einem Kugelsegment einbeschriebene gröfste Kugel ist gleich dem m ten Teil des Segments .
In welchem Verhältnis stehen Eadius des Kugelsegments zur Segmenthöhe und Kalotte zur Oberfläche der
einbeschriebenen Kugel ?

3 . Zur trigonometrischen Berechnung eines Dreiecks sind gegeben £ = 111 , 52 , c = 585 , 48
und « = 28 « 4 ' 21 " .

4 . Jemand gedenkt jährlich n = 10 Jahre lang eine bestimmte Summe auf Zinseszins zu legen
und nach Ablauf der Zeit dieselbe Summe jährlich zu Ende jedes Jahres von der Kasse wieder abzuheben .
Wie lange kann dies geschehn , wenn die ersten 10 Jahre 4 1/s °/o , nachher nur 4 % gerechnet werden ?



Physik 2 St . Jochmann , Lehrbuch . Professor Hildebrand .
Optik . Mathematische Erd - und Himmelskunde . Wiederholungen und Ergänzungen

aus dem ganzen Gebiete .

Bemerkung : In den fremden Sprachen , im Deutschen , in der Geschichte und in der Physik wurden
wiederholt deutsche Klassenarbeiten angefertigt . Themata : 1 ) Geschichte der Bestimmung der Fort¬
pflanzungsgeschwindigkeit des Lichts . — 2 ) Welche Verdienste haben sich die Askanier um die Mark Branden¬
burg erworben ? — 3 ) Wie gelangt Servius Tullius zum Königsthron ? ( nach Liv .) — 4 ) Freie Wiedergabe
eines französischen Textes ( Brunetiere , Sur le caractere de la litt . frc . II , 1 ) . — 5 ) Welche politischen
Errungenschaften verdanken wir der französischen Revolution ? — 6 ) Warum verweilte Horaz mit Vorliebe
auf seinem Landgute ? — 7 ) Worin bestanden die preufsischen Reformen nach dem Frieden von Tilsit ? —
8 ) Unser Versuch über nachfolgenden Kontrast . — 9 ) Schillers Leben von 1Y85 — 89 . — 10 ) Dor Kampf
der Römer gegen die Rhoxolaner ( Tacit . Hist . I , 79 ) . — 11 ) Die französische Revolution von 1789 und
die deutsche von 1848 . — 12 ) Mit welchen Gedanken begleitete Horaz das erste Buch seiner „ Briefe " in
die Öffentlichkeit ?

Unterprima . Ordinarius : Prof . Dr . Köhler .

Religionslehre 2 Stunden . Superintendent Fischer .
Das Wichtigste aus der Kirchengescbichte und aus der Verfassung der evangelischen

Landeskirche Preufsens und Anhalts . Die Veranstaltungen der äusseren und inneren Mission ,
neuere Sekten . Gelesen wurde der 1 . Korintherbrief ( Urtext ) ; von Schriften Luthers : 1 ) Thesen
( repetitorisch ) . 2 ) Die Freiheit eines Christenmenschen .

Deutsch 3 Stunden . Oberlehrer Dr . Heine .
Proben aus der Literaturgeschichte des 16 . , 17 . und der ersten Hälfte des 18 . Jahr¬

hunderts . Überblick über die Literaturgeschichte von Luther bis Lessing . Lektüre : Luthers Send¬
brief vom Dolmetschen , Lessing , Emilia Galotti . Schiller , Wallensteins Tod . Vorträge . 8 Aufsätze ,
darunter 2 Klassenaufsätze .

Aufgaben für die Aufsätze : 1 ) Vorbildliche Züge des Hellenismus auf Grund von Curtius '
„ Der Wettkampf" . — 2 ) Charakteristik des Prinzen in Lessings Emilia Galotti auf Grund des ersten Aktes .
— 3 ) Vergleich von Luthers Rede auf dem Reichstage zu Worms und Huttens „ Neu Lied " . — 4 ) Wie
herrscht der Mensch über die Natur , und wie ist er von ihr abhängig ? ( Klassenaufsatz ) . — 5 a ) Das
Verhältnis der Soldaten in „ Wallensteins Lager " zu Wallenstein . — b ) „ Doch in den kühnen Scharen , die
sein Befehl gewaltig lenkt , — Sein Geist beseelt , wird euch sein Schattenbild begegnen . " — 6 a ) Wie wirkt
Schiller in seinem Drama „ Die Piccolomini " durch die Gegensätzlichkeit der Akte ? — b ) Entwicklung der
Nebenhandlung in Schillers „ Piccolomini " . — 7 a ) Teilheim und Riccaut de la Marliniere . Ein Gegensatz .
— b ) Wie läfst sich an Schillers „ Wallenstein " das Wort veranschaulichen : „ Das eben ist der Fluch der
bösen Tat , — Dafs sie fortzeugend Böses mufs gebären ? " — 8 ) Durch welche Zeitverhältuisse ist die
Reformation Luthers begünstigt worden ? ( Klassenarbeit ) .

Lateinisch 7 Stunden .
Extemporalien : Übersetzungen aus dem Deutschen ins Lateinische , und zwar über¬

wiegend im Anschlufs an die Lektüre . Alle 14 Tage eine Korrektur . 1 St . Grammatisch¬
stilistische Übungen wöchentlich 1 St . Lektüre : 5 St . a ) Prosa : Cicero , Tuskulanen (Auswahl ) .
Tacitus , Germania u . Annal . B . 1 u . II ( Auswahl ) . Aufserdem wurde wöchentlich eine Stunde
aus Livius Buch 29 u . 30 extemporiert , 3 St . Der Direktor , b ) Poesie : Horaz , Oden I — IV
( Auswahl ) . 2 St . Prof . Dr . Köhler .

Griechisch 6 Stunden . Alle 14 Tage eine Korrektur . 1 St . Lektüre : a ) Prosa . 3 St .
S . S . : Thucyd . , VI ( Auswahl ) . W . S . : Plato , Kriton u . Phaedon (Schlufskapitel ). Eine Stunde



6

wöchentlich wurde aus Thucydides extemporiert . Professor Dr . Köhler , b ) Poesie . 2 St . S . S . :
Hom . Uias I — XII ( Auswahl ) . "W . S . : Sophocl ., Ajax . Professor Cramer .

Französisch 3 Stunden . Oberlehrer Dr . Kiefsmann .
Lektüre : Moliere et le theätre en France . Moliere , Les precieuses ridicules . — P . et ' V .

Margueritte , Episodes de la guerre de 1870 / 71 .
Alle 3 Wochen ein Extemporale, Diktat oder Übersetzung eines diktierten französischen

Textes in das Deutsche .
Hebräisch ( fakultativ ) 2 Stunden . ( Mit Prima A vereint .) Professor Cramer .
Englisch (fakultativ ) 2 Stunden . (Mit Prima A vereint . ) Oberlehrer Dr . Kiefsmann .
Geschichte und Geographie 3 Stunden . Professor Dr . Köhler .
Deutsche Geschichte des Mittelalters bis 1648 . Aufserdeutsche Verhältnisse von welt¬

geschichtlicher Bedeutung ( Kreuzzüge , kirchliche Reformbewegungen , Entdeckungen des 15 . und
i6 . Jahrhunderts ) .

Mathematik 4 Stunden . Professor Hildebrand .
Geometrie 2 Stunden . Trigonometrie . Übung im Lösen planimetrischer Konstruktions -

Aufgaben . Stereometrie I . T . Arithmetik 2 St . Arithmetische Reihen 1 . Ordnung und geome¬
trische Reihen . Zinseszins - und Rentenrechnung , Gleichungen , 2 . Grades und höhere , die sich auf
quadratische zurückführen lassen .

Physik 2 Stunden . Mechanik mit Anwendung auf Wärmelehre . Wellenlehre , Akustik .
Einiges aus der Physiologie . Professor Hildebrand .

Themata für die deutschen Klassenarbeiten : 1 ) Welche Folgen hatte die germanische
Völkerwanderung ? — 2 ) Auf welche verschiedene Schauplätze versetzt uns die Handlung des ersten Buchs
der Ilias . — 3 ) In welcher Weise wird den Lokrensem von dem römischen Senate Genugtuung geleistet ?
— 4 ) Verwendung von Schraube und Keil . — 5 ) Welche Veränderungen hat das Verhältnis der Kaiserinacht
zum Papsttum von Karl dem Grofsen bis auf Heinrich IV . erfahren ? — 6 ) Wie gestaltet sich bei Moliere
der Aufbau der Handlung ? — 7 ) Die Vorfabel zu Sophocles ' Ajax . — 8 ) Welchen Einflufs haben die Kreuz¬
züge auf die Kultur des Abendlands ausgeübt ? — 9 ) Was berichtet uns Tacitus über die Wohnstätten der
alten Deutschen ? — 10 ) Anziehungserscheinungen zwischen festen und flüssigen Körpern . — 11 ) Welche
Ereignisse bilden den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit ? — 12 ) Wie sucht Germanicus , ehe er an der
Weser den Kampf gegen die Deutschen beginnt , die Stimmung seiner Soldaten zu erforschen ?

Ober - Sekunda . Ordinarius : Professor Cramer .

Religionslehre 2 Stunden . Superintendent Fischer .
Lesen und Erklärung der Apostelgeschichte , sowie leichterer Abschnitte aus neutesta -

mentlichen Büchern . In Verbindung damit Lebensbilder der Apostel und anderer biblischer Per¬
sonen . Juden - und Heidenchristentum und die Einigung der Kirche . Kampf und Sieg des Christen¬
tums im römischen Reiche . Einführung in die Schriften Luthers .

Deutsch 3 Stunden . Hopf und Paulsiek für II . Professor Trenkel .
Lesen von Dramen . Gedichte , besonders Balladen von Schiller und Goethe . Vorträge .

Jährlich 8 Aufsätze , in jedem Semester ein Klassenaufsatz .
Lektüre . S . S . : Goethe , Egmont . Goethe , Gedichte ( Auswahl nach Zimmermann ) . W .

S . : Schiller , Maria Stuart . Kleist , Prinz von Homburg .
Aufgaben für die Aufsätze : 1 ) Was bat eine Feuersbrunst für die Zuschauer Anziehendes ?

— 2 ) Mit welchen Schwierigkeiten hat Margarete von Parma in ihrer Regentschaft zu kämpfen ? (Klassen-



?

aufsatz) . — S ) Wie geht Egmont in den Tod ? — 4 ) Charakteristik des Eumaeus . — 5 ) Wer tragt die
Schuld am Untergange Trojas ? ( nach Vergil II ) . — 6 ) Spiel und Gegenspiel in den beiden ersten Akten
von Maria Stuart . — 7 ) Wie erklärt es sich , dafs der Prinz von Homburg dem Befehle des Kurfürsten zu¬
widerhandelt ? — 8 ) Was bezweckt der Kurfürst mit seinem Verfahren gegen den Prinzen von Homburg ?
( Klassenaufsatz) .

Lateinisch 7 Stunden .
Übersetzen ins Lateinische aus dem Übungsbuche . 2 St . Alle 14 Tage eine Korrektur .

Zuweilen eine Übersetzung aus dem Lateinischen . Lektüre : a ) Prosa 3 St . S . S . : Livius XXIV .
W . S . : Sallust , De bello Iugurthino . Wöchentlich wurde eine Stunde aus Livius B . 21 — 25 und
Curtius extemporiert . Professor Cramer . b ) Poesie 2 St . S . S . : Vergil , Aeneis I u . II ( Aus¬
wahl ) . W. S . : Auswahl aus Ovid , Catull , Tibull und Properz . Professor Trenkel .

Griechisch 6 Stunden .
Grammatik 1 St . Abschlufs der Grammatik . Alle 14 Tage ein Extemporale , abwechselnd

Übersetzungen aus dem Deutschen ins Griechische ( im Anschlufs an die Lektüre ) , und Überset¬
zungen aus dem Griechischen ins Deutsche . Lektüre : Prosa 3 St . Bruhn , Lesebuch für Ober¬
sekunda ( Auswahl ) . Herodot , ( Auswahl von Stein ) T . II . Wöchentlich wurde 1 St . ex tempore
übersetzt aus Xenophons Anabasis und Hellenica . Professor Cramer . Homer 2 St . Od . XIII —
XXIV ( Auswahl ) . Professor Trenkel .

Französisch 3 St . Oberlehrer Dr . Kiefsmann .
Alle 14 Tage ein Extemporale , resp . eine Übersetzung eines diktierten französischen

Textes in das Deutsche . Lektüre : Sieben Erzählungen ed . Pariselle . Marbot , Campagne de 1809 .
Hebräisch (fakultativ ) 2 St . Professor Cramer .
Formenlehre , Pronomina , das unveränderliche Nomen . Das starke Verbum und Über¬

blick über das schwache Verbum . Die Suffixa des schwachen Verbums . Lektüre der Lesestücke
aus Stier , sowie einiger zusammenhängender Stücke . Übungen im mündlichen und schriftlichen
Analysieren der Formen . Exercitien . Formenerklärungen . Alle 3 Wochen eine Korrektur .

Englisch (fakultativ ) 2 St . Oberlehrer Dr . Kiefsmann .
Aussprache , Orthographie , Formenlehre , Elemente der Syntax . Etwa alle 3 Wochen ein

Extemporale oder Diktat . Lektüre : Lesestücke und Gedichte aus dem Lehrbuche . — Chambers ,
English History , T . II .

Geschichte und Geographie 3 St . Professor Dr . Stein .
Griechische Geschichte bis zum Tode Alexanders des Grofsen und römische Geschichte

bis Augustus mit Ausblicken auf Orient und Hellenismus .
Mathematik 4 St . Professor Hildebrand .
Arithmetik : Gleichungen , besonders quadratische mit mehreren Unbekannten . Plani¬

metrie : Einiges über harmonische Punkte und Strahlen , sowie über Transversalen . Anwendung der
Algebra auf die Geometrie . Konstruktionsaufgaben . Trigonometrie : Goniometrie . Einfache
Dreiecksberechnungen.

Physik 2 St . Professor Hildebrand .
Wärmelehre nebst Anwendungen auf Meteorologie . Magnetismus , Elektricität , insbe¬

sondere Galvanismus .

Themata für die deutschen Klassenarbeiten : 1 ) Wie kam es , dass die Stadt Kroton zu den
Karthagern übertrat ? — 2 ) Durch welchen Versuch haben wir die Verdampfungswärme des Wassers be¬
stimmt ? — 3 ) Vansen als Volksaufwiegler ( Nach Goethes Egmont) . — 4 ) Die Prophezeiung Jupiters im



ersten Buche der Aeneis . — 5 ) Die Ermordung der Heraclia und ihrer Töchter ( Nach Liv . XXIV , 26 ) . —>
6 ) Die Organe der attischen Verfassung zur Zeit des Perikles . — 7 ) Inhalt und Lehre von Goethes „ Schatz¬
gräber . " — 8 ) Welche Erscheinungen bemerken wir bei der magnetischen Anziehung ? — 9 ) Eine Episode
aus der Bestürmung Kegensburgs ( nach Marbot ) . — 10 ) Iugurtha in seiner Jugend . — 11 ) Tibulls Glück¬
wunsch an Messalla . — 12 ) Iugurtha und die Söhne des Micipsa ( nach Sallust) . — 13 ) Die Seeschlacht von
Lade ( nach Herodot) . — 14 ) Die Legende über die Schlacht bei Aktium ( nach Properz XXX ) .

Unter - Sekunda . Ordinarius : Professor Nindel .

Religionslehre 2 St . Pastor Heinzelmann .
Lesen und Erklärung ausgewählter Stellen des Alten Testaments . Evangelium St . Lucä

nebst vertiefender "Wiederholung der Bergpredigt , Retbrmationsgeschichte. Wiederholung des
Katechismus und Vertiefung seines Verständnisses . Repetitiou der wichtigsten Bibelsprüche .
Psalmen und Kirchenlieder.

Deutsch 3 St . Professor Nindel .
Praktische Anleitung zur Anfertigung von Aufsätzen . Dichter der Freiheitskriege ,

Schillers Gedichte , darunter die Glocke . Auswendiglernen von Dichtungen . Vorträge . 8 Aufsätze ,
darunter 2 Klassenaufsätze. Lektüre : Ausgewählte Abschnitte aus dem Nibelungenliede . Schiller ,
Gedichte . — Lessing , Minna von Barnhelm .

Aufgaben für die Aufsätze : 1 ) Die Segnungen des Ackerbaus ( Nach Schillers „ Eleusischem
Fest " ) . — 2 ) Inwiefern bewährt sich der Ausspruch des Dionys : „ Die Treue , sie ist doch kein leerer Wahn "
in Schillers „ Bürgschaft " ? ( Klassenaufsatz) . — 3 ) Welche Bedeutung hat der Sachsenkrieg im Nibelungen¬
lied ? _ 4 ) Die Träume im Nibelungenlied . — 5 ) Die Wurzel der Gelehrsamkeit ist bitter , die Frucht aber
süfs ( Chrie ) . — 6 ) Der Major von Tellheim nach der Exposition von Lossings „ Minna von Barnhelm "
( Klassenaufsatz ) . — 7 ) Charakteristik Biccauts de la Marliuiere . — 8 ) Kallikratidas , ein Charakterbild nach
Xenophons Hellenika I , 6 . — 9 ) Das Osterfest, seine Bedeutung , Sitten und Gebräuche in altheidnischer
und gegenwärtiger Zeit ( Klassenaufsatz ) .

Lateinisch 7 St . H . J . Müller , Grammatik .
Wiederholung der Kasus - , Tempus - und Moduslehre . Abschlufs der Verbalsyntax .

Übersetzen in das Lateinische aus dem Übungsbuch . 3 St . Extemporalien , zuweilen eine Über¬
setzung ins Deutsche . Wöchentlich 1 Korrektur . Lektüre : a ) Prosa . 2 St . S . S . : Cicero , in
Catilinam I . u . III . ; W . S . : Livius I ( Auswahl ) . Wöchentlich wurde eine Stunde ex tempore aus
Caesar , de bello civili B . III . und Livius I . übersetzt . Professor Nindel . b ) Poesie . 2 St . Ovid .
Metam . u . Vergil , Aen . lib . I u . II ( Auswahl ) . Professor Fiedler .

Griechisch 6 St .
Grammatik 2 St . Syntax des Nomens sowie die notwendigsten Regeln der Tempus -

und Moduslehre . Wiederholungen der Formenlehre . Alle 14 Tage ein Extemporale , gelegentlich
eine Übersetzung ins Deutsche . Alle 14 Tage eine Korrektur . Lektüre : Prosa 2 St . S . S . :
Xenophon , Anab . III u . IV ( Auswahl ) . W . S . : Xenophon , Hellenika I u . II ( Auswahl ) . Wöchentlich
wurde 1 St . aus Xenophon , Anab . III u . IV und später aus Hellenika I u . II ex tempore übersetzt .
Professor Nindel . Homer 2 St . Auswahl aus Odyss . I — XII ( Auswahl ) . Oberlehrer Dr . Günther .

Französich 3 St . Oberlehrer Dr . Heine .
Auswahl der praktisch wichtigsten Gesetze aus allen Gebieten , insbesondere über die

Rektion der Zeitwörter , den Gebrauch der Zeiten und Modi , die Fürwörter , Vergleichungssätze
und Negationen . Sprechübungen . Alle 14 Tage ein Extemporale oder Diktat . Lektüre : Jules
Verne , Le tour du monde . — Malin , Un collegien de Paris en 1870 .



Geschichte 2 St . Professor Trenkel .
Deutsche Geschichte vom Jahre 1740 bis zum Tode Kaiser Wilhelms I . Anhaltische

Geschichte im Anschlufs an die deutsche Geschichte .
Geographie 1 St . Professor Trenkel .
Wiederholung und Ergänzung der Länderkunde Europas mit Ausnahme des Deutschen Reichs .
Mathematik 4 St . Oberlehrer Eisenberg .
Arithmetik : Lehre von den Potenzen , Wurzeln und Logarithmen . Einfache quadratische

Gleichungen mit einer Unbekannten . Planimetrie : Ähnlichkeitslehre , Proportionalität gerader Linien am
Kreise , stetige Teilung . Regelmäfsige Vielecke . Kreisumfang und Kreisinhalt . Konstruktionsaufgabeu .

Physik 2 St . Oberlehrer Eisenberg .
Vorbereitender physikalischer Lehrgang . Anfangsgründe der Chemie nebst Besprechung

einzelner wichtiger Mineralien . Einfache Erscheinungen aus der Lehre vom Magnetismus und der
Elektricität in experimenteller Behandlung .

Themata für die deutschen Klassenarbeiten : 1 ) Die Mutlosigkeit der Griechen nach der Ge¬
fangennahme der Feldherrn ( Nach Xenoph . Anab . III , 1 ) . — 2 ) Ist die atmosphärische Luft eine chemische
Verbindung ? — 3 ) Der zweite schlesische Krieg . — 4 ) Der Streit der Königinnen nach dem Nibelungen¬
liede . — 5 ) Der Einfall der Griechen in das Land der Karduchen . — 6 ) Übersetzung aus J . Verne „ Le tour
du monde en 80 jours " . — 7 ) Die Schlacht bei Jena und Auerstedt und ihre Folgen . — 8 ) Die Reibungs¬
elektrisiermaschine. — 9 ) Die Belagerung und Einnahme Athens durch die Lacedämonier im Jahre 404 . —
10 ) Die ^ TJrsachen des Krieges von 1866 .

Bemerkung . Die Klassen Ia — IIb ( einschliefsl .) wurden von Zeit zu Zeit — gewöhnlich alle
3 Wochen — zu Übungen im freien Vortrag und in der Deklamation in der Aula vereinigt . Die Themata

der Vorträge waren folgende : 1 ) Eine Kheinreise . — 2 ) Die Entstehung des Tierkreises . — 3 ) Die Ver¬
hältnisse in Deutschland nach den Freiheitskriegen. — 4 ) Einsturz der Nienburger Hängebrücke . — 5 ) Ca -
nisius und Luther . — 6 ) Die Rückwirkung der Ländergestaltung auf die menschliche Gesittung . — 7 ) Aus
dem Volksaberglauben der Gegenwart . — 8 ) Meine Besteigung des Watzmanns . — 9 ) Die Walküren in
Mythus und Volkssage . — 10 ) Gastlichkeit im Mittelalter . — 11 ) Der Student im 16 . Jahrhundert . —
12 ) Karthagos Zerstörung . — 13 ) Die Kjfihäusersage . — 14 ) Japan als moderner Kulturstaat . — 15 )
Schillers Auffassung von der Natur . — 16 ) Die Landsknechte . — 17 ) Die Jugend des Helden in Suder¬
manns „ Frau Sorge " . — 18 ) Das französische Theater unter Ludwig XIV . — 19 ) Tierbeobachtungen und
Tierliebhabereien der alten Griechen . — 20 ) Geschichte der Briefmarke . — 21 ) Inhalt von Eiehls Novelle
„ Der Stadtpfeifer " . — 22 ) Die Katakomben in Eom . — 23 ) „ Der Sänger " , Erklärung der Löwo ' schen
Komposition und Vortrag derselben . — 24 ) Südwestafrika als Deutsche Kolonie . — 25 ) Einrichtung und
Bedeutung der meteorologischen Station . — 26 ) Anhaltische Sitten und Gebräuche . — 27 ) Charakteristik
Napoleons . — 28 ) Entwicklung des deutschen Heerwesens . — 29 ) Entwicklung des deutschen Königtums
in der ältesten Zeit . — 30 ) War Bazaine ein Verräter ? — 31 ) Steins Reformen . — 32 ) Der Seekrieg im
Altertum . — 33 ) Das Radium . — 34 ) Die Errungenschaften der konstituierenden Versammlung . — 35 )
Röntgen - und Kathodenstrahlen. — 36 ) Die Bestattung bei den alten Griechen . — 37 ) Der deutsche Bauern¬
stand am Ende des Mittelalters . — 38 ) Die Beschäftigungsweise und das Familienleben der Germanen auf
Grund der Germania von Tacitus . — 39 ) Geschichte des Mansfelder Kupferbergbaus. — 40 ) Sitten der
alten Deutschen . — 41 ) Hebbels Jugend . — 42 ) Das Lebensideal der Humanität .

Ober - Tertia . Ordinarius : Professor ^ F i e d 1 e r .
Religionslehre 2 St . Pastor Heinzelmann .
Das Reich Gottes im Neuen Testament ; eingehende Behandlung der Bergpredigt und

der Gleichnisse . Reformationsgeschichte im Anschlufs an ein Lebensbild Luthers . Kurzer Abrifs
der Geschichte des evangelischen Kirchenliedes .

2
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Deutsch 2 St . Professor Nindel .
Das Wichtigste aus der "Wortbildungslehre nach Musterbeispielen. Episches und Lyrisches ,

besonders Balladen von Schiller und Uhland . Alle 4 Wochen ein Aufsatz .
Lateinisch 8 St . Professor Fiedler .
Grammatik : Wiederholung und Ergänzung der Tempus - und Moduslehre . Übersetzungen

aus dem Übungsbuche . 4 St . Extemporalien und Übersetzungen aus dem Lateinischen ins Deutsche .
Wöchentlich eine Korrektur . Lektüre : 4 St . Caesar , bell . gall . I u . II . Prosodie und Metrik mit
Übungen . Ovid , Metam . ( Auswahl nach Siebeiis . )

Griechisch 6 St . Professor Fiedler .
Grammatik : Die Verba auf fii und die wichtigsten unregelmäfsigen Verba . Präpositionen .

Ausgewählte Hauptregeln der Syntax . Übersetzen aus dem Übungsbuche . Extemporalien . Wöchentlich
eine Korrektur . Lektüre . S . S . : Kaegi , Übungsbuch T . II . ( 3 St .) W . S . : Xenophon , Anab . II . (4 St .)

Französisch 2 St . Oberlehrer Dr . Heine .
Die wichtigsten unregelmäfsigen Zeitwörter ; der Gebrauch von avoir und etre zur

Bildung der umschriebenen Zeiten . Sprechübungen . Alle 14 Tage ein Extemporale oder Diktat .
Lektüre aus dem Lesebuch .

Geschichte 2 St. Oberlehrer Dr . Günther .
Deutsche Geschichte vom Ausgange des Mittelalters bis zum Regierungsantritt Friedrichs

des Grofsen , Anhaltische Geschichte in Anknüpfung an die deutsche Geschichte .
Geographie 1 St . Professor Nindel .
Wiederholung und Ergänzung der Landeskunde des Deutschen Reichs .
Mathematik 3 St . Oberlehrer Eisenberg .
Arithmetik : Wiederholung der Bruchrechnung in Anwendung auf Buchstabenausdrücke .

Ergänzung des in III b Gelernten . Einfachste Sätze der Proportionslehre . Gleichungen ersten
Grades mit einer und mehreren Unbekannten . Potenzen mit positiven ganzzähligen Exponenten .
Planimetrie : Wiederholung und Fortsetzung der Kreislehre . Sätze über die Flächengleichheit
der Figuren (Pythagoreischer Lehrsatz ) . Berechnung der Flächen gradliniger Figuren . Kon¬
struktionsaufgaben .

Naturbeschreibung und Physik 2 St . Oberlehrer Eisenberg .
Lehre vom Bau des menschlichen Körpers . Unterweisungen über die Gesundheitslehre .

Vorbereitender physikalischer Lehrgang : Einfachste Erscheinungen aus der Mechanik fester , flüssiger
und gasförmiger Körper , sowie aus der Wärmelehre in experimenteller Behandlung .

Themata für die deutschen Klassenarbeiten : 1 ) Die Gelenke des menschlichen Körpers . —
2 ) Des Orgetorix Schuld und Sühne . — 3 ) Die Ursachen des ersten Messenischen Krieges . — 4 ) Warum
wurden die lyrischen Bauern in Frösche verwandelt ? — 5 ) Was veranlasste Caesar , mit Ariorist zu kämpfen ?
—- 6 ) Die Ereignisse am Tage nach der Schlacht von Kuuaxa . — 7 ) Wie hängen die Massenteilchen der
festen , flüssigen und luftförmigen Körper zusammen ? — 8 ) Übersetzung aus Gil Blas „ au lecteur . " — 9 )
Warum verwandolte sich die Freude der Althaea in Trauer ? — 10 ) Charakteristikdes Klearchos .

Unter - Tertia . Ordinarius : Prof . Dr . Stein .

Religionslehre2 St . Lehrer am Gymnasium Bosse .
Das Reich Gottes im Alten Testamente . Belehrungen über das Kirchenjahr und die

Bedeutung der gottesdienstlichen Ordnungen . Erklärung und Erlernung des 4 . u . 5 . Hauptstücks .
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Deutsch 2 St. Professor Cr am er .
Lesen von Prosastücken und Gedichten , besonders Balladen . Auswendiglernen und Vor¬

tragen von Gedichten . Häusliche Arbeiten alle 4 Wochen , in jedem Semester ein Klassenaufsatz .
Lateinisch 8 St . Prof . Dr . Stein .
"Wiederholung und Ergänzung der Kasuslehre . Die Hauptregeln der Tempus - und

Moduslehre . Übersetzen in das Lateinische aus dem Übungsbuche . 4 St . Extemporalien und
Übersetzungen aus dem Lateinischen ins Deutsche . Wöchentlich eine Korrektur . Lektüre : Caesar
de bello gallico , Buch VI . 4 St .

Griechisch 6 St . Prof . Dr . Stein .
Regelmäfsige Formenlehre bis zum verbum liquidum ( einschliefsl . ) . Das Nötigste aus

der Laut - und Accentlehre in Verbindung mit der Flexionslehre . Einprägung einzelner syntak¬
tischer Regeln . Schriftliches und mündliches Übersetzen aus dem Übungsbuche . Extemporalien .
Alle 8 Tage eine Korrektur .

Französisch 2 St . Oberlehrer Dr . Heine .
Wiederholung der regelmäfsigen Konjugation . Einübung des Konjunktivs und der

fragenden und verneinenden Form in Verbindung mit Fürwörtern . Schriftliche Übungen und
mündliche Übersetzungen . Alle 14 Tage ein Extemporale oder Diktat . Lektüre aus dem Lehrbuche .

Geschichte 2 St . Professor Nindel .
Die Hauptmomente aus der römischen Kaiserzeit . Deutsche Geschichte von dem ersten

Zusammenstofsen der Deutschen mit den Römern bis zum Ausgange des Mittelalters . Anhaltische
Geschichte im Anschlufs an die deutsche Geschichte .

Geographie 1 St . Professor Cramer .
Länderkunde der aufsereuropäischen Erdteile ; die deutschen Kolonien .
Mathematik ( incl . Rechnen ) 3 St . Oberlehrer Eisenberg .
Arithmetik : Die Grundrechnung mit absoluten Zahlen und Einführung der positiven

und negativen Zahlgröfsen . Gleichungen ersten Grades mit einer Unbekannten . Planimetrie : Er¬
weiterung der Dreieckslehre . Lehre von den Parallelogrammen , den Sehnen und Winkeln am
Kreise . Konstruktionsübungen .

Naturbeschreibung 2 St . Oberlehrer Eisenberg .
Beschreibung und Vergleichung einiger Nadelhölzer und Sporenpflanzen . Besprechung

der wichtigeren ausländischen Nutzpflanzen . Das Wichtigste aus der Anatomie und Physiologie
der Pflanzen , sowie einiges über Pflanzenkrankheiten und ihre Erreger . Niedere Tiere und Über¬
blick über das Tierreich . _______________

Themata für die deutschen Klassenarbeiten : 1 ) Flacht und Untergang des Dumnorix . —
2 ) Die Lebensdauer der Pflanzen . — 3 ) Vercingetorix (Übersetzung ) . — 4 ) Wodurch gelang es Ambiorix ,
die Körner zur Aufgabe des Lagers zu veranlassen ? — 5 ) In welcher Weise benachrichtigte Caesar seinen
Legaten Cicero von dem bevorstehenden Entsatz ? — 6 ) Die Ernährungswerkzeuge der Krebse . — 7 )
Übersetzung aus dem Französischen : „ La tempete . " — 8 ) Arion . — 9 ) Die Hansa .

Quarta » Ordinarius : Oberlehrer Dr . Günther .

Religionslehre 2 St . Lehrer am Gymnasium Bosse .
Die Einteilung der Bibel und die Reihenfolge der biblischen Bücher . Lesen und Er¬

klärung von alttestamentlichen und besonders von neutestamentlichen Abschnitten . Katechismus :
2 *



12

Wiederholung des Pensums von VI u , V ; Durchnahme und Erlernung des 3 . Hauptstücks mit
Luthers Auslegung .

Deutsch 3 St . Oberlehrer Dr . Günther .
Grammatik : Der zusammengesetzte Satz und zusammenfassende Einprägung der

Regeln über die Zeichensetzung . Das Einfachste aus der Wortbildungslehre . Alle vier Wochen
eine häusliche Arbeit oder Klassenarbeit . Lesen von Gedichten und Prosastücken . Auswendig¬
lernen und Vortragen von Gedichten .

Lateinisch 8 St . Oberlehrer Dr . Günther .
Übungen im Konstruieren ( bes . Accus , c . inf. , Participialkonstruktionen , Abhängigkeits¬

verhältnis der Nebensätze ) . Wiederholung der Formenlehre , namentlich der unregelmäfsigen Verba .
Das Wesentliche aus der Kasuslehre , sowie besonders Wichtiges aus der Tempus - und Moduslehre .
Übersetzen in das Lateinische aus dem Übungsbuche . Wöchentlich eine Korrektur wie in III b .
Lektüre aus dem Übungsbuche .

Französisch 4 St . Professor Fiedler .
Lese - und Sprechübungen . Aneignung eines mäfsigen Wortschatzes . Einprägung der

regelmäfsigen Konjugation und von avoir und etre mit Ausschlufs des Konjunktivs . Geschlechts¬
wort , Hauptwort , Eigenschaftswort nebst Steigerungsformen und Bildung des Umstandsworts. Er¬
lernung der Fürwörter und Zahlwörter . Schriftliche und mündliche Übersetzungen aus dem
Elementarbuche . Übungen im Eechtschreiben. Extemporalien oder Diktate . Alle 8 Tage eine
Korrektur .

Geschichte 2 St . Professor Dr . Stein .
S . S . : Übersicht über die griechische Geschichte bis zum Tode Alexanders des Grofsen .

W . S . : Übersicht über die römische Geschichte bis zum Tode des Augustus .
Geographie 2 St . Professor Dr . Stein .
Länderkunde Europas mit Ausnahme des Deutschen Reichs .
Mathematik 2 St . Oberlehrer Eisenberg .
Lehre von den Graden , Winkeln und Dreiecken .
Rechnen 2 St . Oberlehrer Eisenberg .
Dezimalrechnung . Einfache und zusammengesetzte Regeldetri mit ganzen und gebro¬

chenen Zahlen . Aufgaben aus dem bürgerlichen Leben , namentlich die einfachsten Fälle der
Prozent - , Zins - und Rabattrechnung . Alle drei Wochen eine Klassenarbeit

Naturbeschreibung2 St . Oberlehrer Eisen berg .
S . S . : Botanik . Beschreibung und Vergleichung von Pflanzen mit schwieriger erkenn¬

barem Blütenbau . Übersicht über das natürliche Pflanzensystem . W . S . : Zoologie . Gliedertiere
mit besonderer Berücksichtigung der Insekten .

Themata für die deutschen Klassenarbeiten : 1 ) Die Gefahr des Darius im Kampfe mit den
Scythen . — 2 ) In welche Klassen zerfiel die Bevölkerung Lacedämoniens ? — 3 ) Die Akazie . — 4 ) Harras ,
der kühne Springer ( nach dem gleichnamigen Gedichte ) . — 5 ) Frankreichs Grenzen . — 6 ) Das Lied vom
braven Manne . — 7 ) Die Eeform des Servius Tullius . — 8 ) Wie entwickelt sich der Maikäfer ? — 9 ) Der
Karthagische Söldneraufstand . — 10 ) Der numantinische Krieg .
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Quinta . Ordinarius : Professor Trenkel .
Religionslehre 2 St . Lehrer am Gymnasium Bosse .
Biblische Geschichte des Neuen Testaments nach dem Hülfsbuch . Katechismus : Er¬

klärung und Einprägung des II . Hauptstücks mit Luthers Auslegung . Sprüche und Lieder .
Deutsch 3 St . Professor Trenkel .
Der einfache und der erweiterte Satz . Das Notwendigste vom zusammengesetzten

Satze nebst der dabei zur Anwendung kommenden Zeichensetzung . Lesen von Gedichten und
Prosastücken . Mündliches Nacherzählen . Auswendiglernen und Vortragen von Gedichten . Wöchent¬
lich ein Diktat , zuweilen dafür eine schriftliche Nacherzählung.

Lateinisch 8 St . Professor Trenkel .
Wiederholung der regelmäfsigen Formenlehre . Deponentia . Unregelmäfsige Formen¬

lehre mit Beschränkung auf das Notwendigste . Übungen im Übersetzen im Anschlufs an das
Lesebuch . Einige syntaktische Regeln ( Accus , c . infin . , Particip . coniunctum , Ablat . absol . , Städte¬
namen , über den doppelten Akkusativ , das perfectum historicum ) im Anschlufs an die Lektüre .
Alle 8 Tage eine Klassenarbeit , und zwar nach je 2 deutsch - lateinischen Arbeiten eine Über¬
setzung ins Deutsche .

Geschichte 1 St . Professor Nindel .
Erzählungen aus der deutschen Sagenwelt und Geschichte.
Geographie 2 St . Professor Nindel .
Länderkunde Mitteleuropas , insbesondere des Deutschen Reichs .
Rechnen 4 St. Lehrer am Gymnasium Bosse .
Teilbarkeit der Zahlen . Gemeine Brüche . Fortgesetzte Übungen mit benannten Dezimal¬

zahlen , Einfache Aufgaben der Regeldetrie . Die deutschen Münzen , Mafse und Gewichte . Alle
3 Wochen eine Klassenarbeit .

Naturbeschreibung2 St . Lehrer am Gymnasium Bosse .
Sommer : Botanik . Eingehende Durchnahme der äufseren Organe der Blütenpflanzen .

Linnesches System . Winter : Zoologie . Beschreibung wichtiger Wirbeltiere nebst Mitteilungen
über ihre Lebensweise , ihren Nutzen und Schaden . Grundzüge des Knochenbaues des Menschen .

Sexta . Ordinarius : Lehrer am Gymnasium Bosse .

Religionslehre 3 St . Lehrer am Gymnasium Bosse .
Biblische Geschichte des Alten Testaments nach dem Hülfsbuch . Vor den Hauptfesten

die betreffenden Geschichten des Neuen Testaments . Katechismus : Durchnahme und Erlernung
des 1 . Hauptstücks mit Luthers Auslegung . Erlernung des 3 . Hauptstücks ohne Luthers Auslegung .
Einprägung von Katechismussprüchen und leichten Schriftstellen , sowie von Kirchenliedern.

Deutsch 3 St . Oberlehrer Dr . Günther .
Grammatik : Redeteile , Deklination und Konjugation ; Unterscheidung der starken und

schwachen Formen . Lehre vom einfachen Satze und von der Zeichensetzung . Lesen von Ge¬
dichten und Prosastücken . Mündliches Nacherzählen von Vorerzähltem und Gelesenem . Aus¬
wendiglernen und Vortragen von Gedichten . Übungen in der Rechtschreibung . Wöchentlich
ein Diktat .
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Lateinisch 8 St Oberlehrer Dr . Kiefsmann .
Formenlehre mit Beschränkung auf das Kegelmäfsige und mit Ausschlufs der Deponentia .

Im Anschlufs an das Übungsbuch Aneignung eines angemessenen Wortschatzes zur Vorbereitung
auf die Lektüre . Übungen im Übersetzen . Einige elementare syntaktische Regeln im Anschlufs
an die Lektüre . Wöchentlich eine Klassenarbeit , und zwar nach je 2 deutsch - lateinischen Ar¬
beiten eine Übersetzung ins Deutsche .

Geschichte 1 St . Oberlehrer Dr . Günther .
Sagen des klassischen Altertums in biographischer Behandlung .
Geographie 2 St . Oberlehrer Dr . Günther .
Grundbegriffe der allgemeinen Erdkunde in Anlehnung an die nächste Umgebung .

Erste Anleitung zum Verständnis des Globus und der Karten . Anfangsgründe der Länderkunde ,
beginnend mit der Heimat und mit Europa .

Rechnen 4 St . Lehrer am Gymnasium Bosse .
Die Grundrechnungsarten mit unbenannten und benannten ganzen Zahlen . Die deutschen

Mafse , Münzen und Gewichte . Übungen in der dezimalen Schreibweise und den einfachsten
dezimalen Rechnungen . Vorbereitung der Bruchrechnung . Alle 14 Tage eine Klassenarbeit .

Naturbeschreibung2 St . Lehrer am Gymnasium Bosse .
Sommer : Botanik . Beschreibung vorliegender Blütenpflanzen. Erklärung ihrer Formen

und Teile . Im Winter : Zoologie . Beschreibung wichtiger Säugetiere und Vögel .

Technischer Unterricht .

a ) Turnen : 15 St . Oberlehrer Dr. Heine und Vorschullehrer Thiele .
1 . Prima A u . B . 1 Stunde für Vorturner . 1 Stunde Verwendung der Vorturner beim Unter¬

richt der Untersekunda und Untertertia . Oberlehrer Dr . Heine .
2 . Sekunda A u . B . je 2 St . Oberlehrer Dr . Heine .
3 . Tertia A u . B . je 2 St . Oberlehrer Dr . Heine .
4 . Quarta und Quinta je 2 St . Vorschullehrer Thiele .
5 . Sexta 2 Stunden . Vorschullehrer Thiele .

Dispensiert
im Sommersemester :

Prima A . : 1 von 2 Stunden . Prima B . : 3 von 2 Stunden . Sekunda A . : „\ 5 von
2 Stunden . Sekunda B . : 1 von 2 Stunden . Tertia A . : 2 von 2 Stunden . Tertia B . : 1 von
einer Stunde . Quarta : 1 von zwei Stunden . Quinta : — . Sexta : — .

im Wintersemester :
Prima A . : 2 von 2 Stunden , 1 von einer Stunde . Prima B . : 3 von j2 Stunden .

Sekunda A . : 7 von 2 Stunden . Sekunda B . : 2 von 2 Stunden . Tertia A . : 2 von 2
Stunden . Tertia B . : — . Quarta : 1 von 2 Stunden . Quinta : — . Sexta : 1 von 1 Stunde .
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b) Gesang : 7 St . Musikdirektor II Im er .
Abteilung I . Ober - Prima bis Unter - Sekunda 1 St . für Tenor und Bafs ; Lieder

aus | „ Stein , Aula und Turnplatz " .
Abt . II . Obertertia bis Quarta 1 St . für Sopran und Alt ; Choräle , Lieder und

Vorübungen zur komb . Gesangst . Allgemeine Musiklehre .
Abt . III . Schüler aus Ober - Prima bis Quarta 1 St . Vierst . Chor : Vierst . Lieder ,

Motetten , Psalmen und sonstige Gesänge für Schulfeierlichkeiten.
Abt . IV . Quinta und Sexta je 2 St . Stimmbildungs - und Treffübungen . Kenntnis

der Violinnoten , der wichtigsten Taktarten und Intervalle . Bildung der Dur-Tonleitern . Choräle ,
1 - u . 2 - st . Lieder .

Teilnehmende
im Sommer :

Prima A . : 7 eine St . Prima B . : 14 eine Stunde . Sekunda A . : 16 eine St .
Sekunda B . : 14 eine St . Tertia A . : 17 zwei St . , 4 eine St . Tertia B . : 15 zwei St . ,
5 eine St . Quarta : 15 zwei St . , 8 eine Stunde .

im Winter :
Prima A . : 5 eine St . Prima B . : 11 eine St . Sekunda A . : 18 eine St

13 eine St . Tertia A : 5 eine St . ; 13 zwei St . Tertia B .
15 zwei St . ; 8 eine St . Quinta : 17 zwei St . ; 5 eine St .

Sekunda B . :
4 eine St . ; 12 zwei St . Quarta :

c) Zeichnen : 10 St . Zeichenlehrer Krähenberg .
Über die Lehraufgaben vgl . den Jahresbericht 1903 / 4 .

Prima u . Sekunda 2 St . Fakultativ . ( Gruppen - und Einzelunterricht . )
Tertia A . 2 St . Obligatorisch . ( Klassen - und Abteilungsunterricht .)
Tertia B . 2 St . Obligatorisch . ( Klassenunterricht . )
Quarta 2 St . Obligatorisch . (Klassenunterricht .)
Quinta 2 St . Obligatorisch . (Klassenunterricht . )

Am fakultativen Zeichenunterricht nahmen Teil

im Sommersemester :
Prima A . : 1 zwei Stunden . Prima B . : 6 zwei Stunden . Sekunda A .

Stunden . Sekunda B . : 8 zwei Stunden .
6 zwei

im Wintersemester :
Prima A . : 1 zwei Stunden . Prima B . : 5 zwei Stunden . Sekunda A . : 6 zwei

Stunden . Sekunda B . : 4 zwei Stunden .

d ) Schreiben je 2 Stunden in VI u . V . Lehrer am Gymnasium Bosse .
An dem fakultativen Schreibunterricht ( 2 St .) für die Klassen IV — lila nahmen im

S . S . aus IV 7 , aus III b 3 , aus III a 6 Schüler , im W . S . aus IV 6 , aus III b — , aus lila 3
Schüler teil .
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Religion .

Deutsch .

Lateinisch .

Grieohisoh .

Französisch .

Englisch .

Hebräisch .

Mathematik
u . Rechnen .

Eingeführte Lehrbücher .
Klasse .

Halfmann - Köster, Hülfsbuch f. d . evangel . Religionsunterricht T . I . VI — IV .
„ „ „ „ „ „ „ T . II . HIB . — IIB

Völcker und Strack , Biblisches Lesebuch für evangel . Schulen .
Altes Testament ................ IV — IIB .

Biblisches Spruchbuch für die Schulen des Herzogtums Anhalt . VI — IA .
Halfmann - Köster , Hülfsbuch f. d . evangel . Religionsunterricht T . III . II A —I A .
Krüger und Delius , Vademecum aus Luthers Schriften . . . . IIA — IA .
Neues Testament und Psalmen ............. III A .
Bibel ....................... IIA - IA .
Neues Testament, griechisch . Ausg . v. Tischendorf ...... IB u . IA .
Schulgesangbuch für das Herzogtum Anhalt ........ VI — IA .
Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis .

Neue Bearbeitung 1902 Berlin , Weidmann ...... VI — IA .
Hopf und Paulsiek , Lesebuch in d . Bearbeitung v . Muff . . . . VI — IIA .
Hopf und Paulsiek für I , bearbeitet von Muff ........ IB u . IA .
Wychgram , Hülfsbuch f. d . Unterricht in d . deutsch . Literaturgesch . IB u . IA .
Ostermann - H . J . Müller , Übungsbuch für VI , V , IV , III . . . . VI - III A .
Ostermann - H . J . Müller , Übungsbuch , T . IV , Abteilung 2 . . . IIB .
Ostermann - H . J . Müller , Übungsbuch , T . V ......... IIA — IA .
H . J . Müller , Grammatik zu Ostermanns latein . Übungsbüchern . HIB — IA .

Kaegi , Kurzgefafste griech . Schulgrammatik ......... HIB — IA .
- Griech . Übungsbuch , T . I . 2 . Aufl .......... HIB .

T . II ............ HIA - IIB .

Strien , Schulgrammatik, Ausgabe B ............ HIB — IA .
- Lesebuch , T . I ................. IV u . HIB .
- Lesebuch , T . IL Ausgabe B ............ III Au . IIB .

Choix de poösies francaises . . . > ........ IIB — IA .
Tendering , Lehrbuch ................. IIA — IA .
Gropp u . Hausknecht , Auswahl englischer Gedichte ...... IIA — IA .
Stier , Kurzgefafste hebräische Grammatik ......... IIA — IA .

Lesebuch ................... IIA — IA .

Bardey , Aufgabensammlung .............. HIB — IA .
Reidt , die Elemente der Mathematik , Heft I ( Arithmetik ) . . . . IIA — IA .

- ' - - - - - II ( Planimetrie ) . . . IV — IA .
- - - - III ( Stereometrie ) . . IB u . IA .

- IV ( Trigonometrie ) . . IIA — IA .
Greve , Logarithmentafeln ............... IIB — IA .
Harms u . Kallius , Rechenbuch ............. VI —IV .
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Naturwissen¬
schaften .

Geschichte .

Geographie .

Singen .

Klasse .
Vogel , Müllenhoff und Röseler, Leitfaden Botanik , Heft I . . . VI — IV .

Zoologie , - I . . . VI u . V .
- II . . . IV .

Jochmann , Grundrifs der Physik ............ III A — IA .
Jäger , Hülfsbuch für den ersten Unterricht in alter Geschichte . IV .
Müller - Junge , Leitfaden zur Geschichte des deutschen Volks . . HIB — IIB .
Neubauer , Lehrbuch der Geschichte T . III ......... IIA .
Luckenbach , Abbildungen zur alten Geschichte ....... IIA .
Luckenbach , Abbildungen zur deutschen Geschichte ...... IB .
Wohlrab , Altklassische Realien . . . ■ .......... HIB — IA .
Neubauer , Lehrbuch der Geschichte T . IV ......... IB .
Neubauer , Lehrbuch der Geschichte T . V ......... IA .
Kiepert - Wolf, Historischer Schulatlas ........... HIB — IA .
Daniel , Leitfaden .................. VI — IA .
Debes , Schulatlas .................. VI — HIB .

( gröfsere Ausgabe ) ........... III A — IA .
Liedersammlung für die Schulen des Herzogtums Anhalt . . '. VI . V .
Schubring , Deutscher Sang und Klang .......... IV — IA .
Stein , Aula und Turnplatz ............... IIB — IA .

IL Verfügungen der Herzoglichen Regierung ,
Abteilung für das Schulwesen .

Bemerkung . Nur diejenigen Verfügungen sind aufgenommen , deren Kenntnis für das Elternhaus ,
resp . für das sonst beteiligte Publikum von besonderem Interesse ist .

10 . 2 . 04 . Halfmann - Köster , Hülfsbuch für den evangelischen Religionsunterricht , T . III soll
von Ostern ab an die Stelle von Holzweifsig , Repetitionsbuch treten .

4 . 3 . 04 . Für Ströse , Leitfaden gelangt von Ostern ab zur Einführung : Vogel , Müllenhoff und
Röseler , Leitfaden für den Unterricht in Botanik und Zoologie .

23 . 3 . 04 . Oberlehrer Dr . Stein wird durch die Gnade Sr . H . des Herzogs zum „ Professor "
ernannt .

1 &. 4 . 04 . Bei der Strafe mit „ Arrest " sind folgende Punkte zu beachten : 1 ) Die Dauer dieser
Strafe beträgt höchstens zwei Stunden ; 2 ) jede Arreststrafe ist von dem betr . Lehrer
sowohl in das Klassenbuch wie auch in das Arrestbuch einzutragen , und zwar unter
Beifügung des jedesmaligen Grundes ; 3 ) Arreststrafe ohne fortdauernde Beauf¬
sichtigung ist unzulässig ; 4 ) die Zeit für den Arrest ist so zu wählen , dafs eine

3
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23 . 4 . 04 .

23 . 4 . 04 .

6 . 5 . 04 .
2 . 6 . 04 .

3 . 6 . 04 .

19 . 8 . 04 .

23 . 8 . 04 .

30 . 9 . 04 .

5 . 11 . 04 .

19 . 12 . 04 .

6 . 1 . 05 .

25 . 1 . 05 .

14. 2 . 05 .
15 . 2 . 05 .

16 . 2 . 05 .

20 . 2 . 05 .

Überbürdung für den Schüler ausgeschlossen bleibt ; 5 ) dem Elternhause resp . dem
Pensionshalter ist tunlichst vor der Ausführung dieser Strafe Nachrichtjzu geben ;
6 ) die betreffende Benachrichtigung ist von dem Direktor zu unterschreiben und von
diesem durch den Schuldiener oder die Post an das Elternhaus resp . an den Pensions¬
halter zu schicken . —
Mit Rücksicht auf die nicht mehr ferne hundertjährige Wiederkehr von Schillers
Todestage sollen während des laufenden Schuljahrs noch eingehender als sonst , zumal
auf den oberen Lehrstufen , Schiller , seine Persönlichkeit und seine Werke eine frucht¬
bringende Würdigung finden .
Sind Krampfanfälle epileptischer Art bei einem Schüler in der Schule und
mehr als einmal hervorgetreten , so ist alsbald hierüber unter Beifügung eines
gutachtlichen Kreisphysikatsattests an Herzogl . Oberschulbehörde zu berichten , worauf
diese Entscheidung darüber treffen wird , ob weiterer Schulbesuch ohne Gefahr für
die Mitschüler erfolgen kann . In etwaigen dringlichen , besonders gefährlich er¬
scheinenden Ausnahmefällen ist zunächst bis zum Eingang der Entscheidung von
seiten der Herzogl . Oberschulbehörde der Schulbesuch des betr . Schülers unter gleich¬
zeitiger Benachrichtigung der Eltern , bezw . des Pensionshalters zu suspendieren .
J ) ie Anfertigung schriftlicher Probearbeiten kommt für die Zukunft in Wegfall .
Auf allen Lehrstufen kommen Ferienaufgaben auch für die Sommer- und Herbstferien
in Wegfall ; auch die Anfertigung laufender Aufgaben ist nicht zu verlangen .
Das Zeugnis der wissenschaftl . Befähigung für den einj .- freiwilligen Dienst ist den
Schülern stets bei der Versetzung von IIb nach IIa auszuhändigen .
Nach Ministerialverfügung können Oberlehrer schon nach Vollendung des 18 . Dienst¬
jahres für den Professortitel in Vorschlag gebracht werden .
An Prüfungsaspiranten darf von Mitgliedern der Prüfungskommission Unterricht
nicht erteilt werden .
Bei Gesuchen um Urlaub , Kurunterstützung , Stellung zur Disposition und Pen¬
sionierung ist das Gesuch ohne Physikatsattest an die Oberschulbehörde * einzureichen .
Bei Anträgen auf Schulgelderiafs ist auch darüber zu berichten , ob die Eltern un¬
bemittelt sind .
Bei Einberufungen zu militärischen Dienstleistungen ist die Frage wegen der Ab¬
kömmlichkeit von der Oberschulbehörde zu erledigen .
S . H . der Herzog haben in Gnaden geruht , Herrn Prof. Dr . Stein zum 15 . April an
das Ludwigsgymnasium in Cöthen zu berufen .
Durch die Gnade Sr . H . des Herzogs ist Oberlehrer Hennig vom Friedrichs - Gymnasium
in Dessau vom 15 . April ab an das Karls - Gymnasium berufen worden .
Inbezug auf die Ohorfreistellen treten von Ostern ab Änderungen ein .
Am 9 . Mai , dem hundertjährigen Todestage Schillers , '! ist eine öffent¬
liche Schulfeier zu veranstalten .
Der Schulschlufs wird auf Sonnabend , d . 8 . April , 10 Uhr vorm . festgesetzt , der
Wiederbeginn des Unterrichts auf Mittwoch , den 26 . April .
Wegen der aufsergewöhnlichen Länge des Quartals ist Mittwoch , d . 8 . März ( Ascher¬
mittwoch ) der Unterricht auszusetzen .
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27 . 2 . 05 .

3 . 3 . 05 .

Es werden Schriften empfohlen , die für die Verteilung bei der Schillerfeier geeignet
sind , und die dazu erforderlichen Mittel angewiesen .
Zum Gebrauch bei etwaigen Unfällen in der Turnhalle wird die Beschaffung eines
Verbandkastens empfohlen .

III . Chronik .
Dienstag , d . 22 . März , 11 Uhr vorm . fand in der Aula des Herzogl . Karolinums

ein öffentlicher Schlufsaktus statt , mit dem die Entlassung der Abiturienten verbunden
war . Das Programm war dabei folgendes : 1 ) Choral : „ Wie grofs ist des Allmächtigen Güte "
( Allgemeiner Gesang ) . — 2 ) Psalm 100 : „ Jauchzet dem Herrn , alle Welt" , komp . von Ä . Klug-
hardt (Schülerchor ) . — 3 ) „ Frühlingsanfang " , ged . von S . Trojan , vorgetragen von Werner Eisen¬
berg ( VI ) . — 4 ) „ Komm , holder Lenz " , komp . von Haydn (Schülerchor ) . — 5 ) „ Wanderlied " , ged .
von Lohmeyer , vorgetragen von Karl von Spiegel ( IV ) . — 6 ) „ Wanderlied " , komp . von Knauer
(Schülerchor ) . — 7 ) „ Frühlingsgrufs an das deutsche Vaterland " , ged . von M . v . Schenkendorf,
vorgetragen von Werner Marx ( 1 b ) . — 8 ) „ Wilhelm der Erste " , ged . von Avenarius , vorgetragen
von Georg Schad ( IIa ) . — 9 ) „ Vaterlandsliebe " , komp . v . Ulmer ( Schülerchor ) . — 10 ) Entlassung
der Abiturienten durch den Direktor ; derselbe legte seiner Ansprache den Wahlspruch des Dichters
Hermann Allmers zu Grunde : „ Stark und fest in Not und Streit ; — Weich und mild bei fremdem
Leid ; — Frisch und warm für alles Schöne ; — Treu und wahr zu jeder Zeit ! — 11 ) „ Komitat" ,
komp . von Mendelssohn ( Schülerchor ) . — 12 ) Choral : „ Lob , Ehr ' und Preis sei Gott " ( Allge¬
meiner Gesang ) .

Freitag , d . 25 . März , 10 Uhr vorm . wurde das Schuljahr durch eine gemeinsame
Schlufsandacht mit der Verteilung der Censuren und der Verkündigung der Versetzung geschlossen .

Das neue Schuljahr begann Dienstag , den 12 . April .
Die Pfings tferien währten von Sonnabend , den 21 . Mai bis Mittwoch ,

den 26 . Mai .
Sonnabend , d . 11 . Juni besuchte Herr Geh . Schulrat Dr . Krüger die Anstalt und

wohnte mehreren Unterrichtsstunden bei .
Freitag , deu 17 . Juni wurde wegen der Hitze der Nachmittagsunterricht ausgesetzt .
Donnerstag , den 23 . Juni unternahm Herr Zeichenlehrer Krähenberg mit den

Schülern , die am fakultativen Zeichenunterricht teilnehmen , eine Fahrt nach dem Petersberge , um
die dortige Kirche zu besichtigen .

Die Sommerferien begannen Sonnabend , den 2 . Juli und währten bis Montag ,
den 1 . August .

Donnerstag , d . 4 . August und Freitag , d . 5 . August mufste der Hitze wegen der Nach¬
mittagsunterricht ausfallen .

Freitag , d . 19 . August , 9 Uhr vorm . wurde der Geburtstag S . H . des Herzogs
durch einen Festaktus in der Aula des Karolinums begangen . Das Programm war dabei folgendes :
1 ) Choral : „ Vater , kröne Du mit Segen " ( Allgemeiner Gesang ) . — 2 ) Motette : „ Danket dem Herrn " ,
komp . v . Kuntze ( Schülerchor ) . — 3 ) Schriftverlesung und Gebet , gesprochen von Herrn Super¬
intendent Fischer . — 4 ) Anhaltlied , komp . von Illmer ( Schülerchor ) . — 5 ) Festrede des Herrn
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Prof. Nindel . Der Redner sprach über die grofsen Verdienste , die sich Albrecht der Bär und
seine Nachfolger durch ihre kolonisatorische Tätigkeit um Deutschland erworben haben . — 5 )
„ Anhalthymne " , komp . v . Dimer (Schülerchor ) . — 6 ) Hoch auf S . H . den Herzog Friedrich II . ,
ausgebracht von dem Direktor . — 7 ) „ Heil unserm Herzog , Heil " ( Allgemeiner Gesang ) . An dem¬
selben Tage erhielt Herr Oberlehrer Trenkel durch die Gnade Sr . H . des Herzogs den Titel
„ Professor " .

Die schriftliche Prüfung der Abiturienten begann Mittwoch , den 24 . August und endete
Sonnabend , den 27 . August .

Zur Feier des Sedantages unternahmen sämtliche Klassen unter Leitung ihrer
Ordinarien , denen sich noch mehrere andere Mitglieder des Kollegiums anschlössen , Donnerstag ,

•d . 1 . September verschiedene Ausflüge : Ia nach der Rothenburg und dem Kyffhäuser , Ib nach
Goslar, IIa nach Gernrode — Viktorshöhe — Alexisbad — Mägdesprung , IIb nach Suderode — Hexen -
tanzplatz — Thale , lila nach Gernrode — Alexisbad , 111b nach Thale und Treseburg , IV nach Ballen -
stedt , Selkemühle und Falkenstcin , V nach Plötzkau , VI nach Cönnorn und Rothenburg a . Saale .
Am folgenden Tage fiel der Unterricht aus .

Dienstag , den 13 . September fand unter dem Vorsitze des Herrn Geh . Schulrat Dr .
Krüger die mündliche Abiturientenprüfung statt : die zwei Oberprimaner , die in die Prüfung ein¬
getreten waren , erhielten das Zeugnis der Reife und wurden Sonnabend , den 4 . September durch
den Unterzeichneten bei der Schlufsandacht entlassen .

Sonnabend , den 1 . Oktober , 9 Uhr vorm . wurde das Sommersemester geschlossen .
Die Michaelisferien währten vom 2 . bis 17 . Oktober .
Das Winterhalbjahr wurde Dienstag , den 18 . Oktober mit einer gemeinsamen

Andacht eröffnet .
Sonnabend , d . 22 . Oktober fand auf der Töpferwiese unter Leitung des Herrn Ober¬

lehrer Dr . Heine ein Turnwettspiel im „ Schlagball " statt . Den Siegern , Schülern der IIa , wurden
verschiedene Bücher als Preise überreicht .

Sonnabend , den 31 . Oktober wurde von den Lehrern und den evangelischen
Schülern der Anstalt das Reformationsfest durch eine Schulfeier , die 11 Uhr vorm . in der
Aula abgehalten wurde , festlich begangen . Herr Pastor Heinzelmann hielt die Ansprache über
das Thema : „ Der Gustav - Adolfverein , eine Fortsetzung der Werke der Reformation " . An dem¬
selben Tage beging in hiesiger Stadt der Anhalt . Hauptverein der Gustav Adolf- Stiftung sein
19 . Jahresfest . Bei dieser Gelegenheit wurde mit Genehmigung der Herzogl . Oberschulbehörde
unter den evangelischen Schülern der Anstalt eine Sammlung freiwilliger Gaben veranstaltet . Das
Ergebnis war folgendes : in VI : M . 5 , 55 ; in V : M . 3 , 55 ; in IV : M . 5 ,80 ; in III b : M . 7 ,45 ; in
lila : M . 12 ; in IIb : M . 6 , 50 ; in IIa : M . 5 ; in Ib : M . 8 ,60 ; in Ia : M . 4 , 80 ; Sa . = M . 59 , 25 .

Dienstag , den 3 . Dezember besuchte Herr Geh . Schulrat Dr . Krüger die Anstalt
und wohnte einigen Unterrichtsstunden bei .

Die Weihnachtsferien begannen Mittwoch , den 21 . Dezember , 10 Uhr vorm . und
endeten Donnerstag , den 5 . Januar .

Dienstag , den 17 . Januar wurde der Nachmittag zum Schlittschuhlaufen freigegeben .
Freitag , den 2 7 . Januar , 9 Uhr vorm . feierte die Anstalt den Geburtstag Sr .

Majestät des Kaisers durch einen Aktus in der Aula des Karolinums . Das Programm war
dabei folgendes : 1 ) Choral : „ Lobe den Herren " ( Allgemeiner Gesang ) . — 2 ) „ Salvum fac regem " ,
Motette von Klein ( Schülerchor) . — 3 ) „ Kaisers Geburtstag " . Vorgetragen von Werner Eisenberg ( V ) .
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— 4 ) „ Deutschlands Siegesdank " , ged . v . E . Rittershaus . Vorgetragen von Theodor Kamiah (Ib ) .
— 5 ) „ Zum 27 . Januar " , komp . von Neithard ( Schülerchor ) . — 6 ) Festrede , gehalten von Herrn
Prof . Cramer . In derselben entwarf er ein Lebensbild Kaiser Friedrichs III . — 7 ) „ Kaiserhymne " )
komp . von Illmer ( Schülerchor ) . — 8 ) Hoch auf S . M . Kaiser Wilhelm II , ausgebracht von dem
Direktor . — 9 ) „ Heil Dir im Siegerkranz " ( Allgemeiner Gesang ).

Freitag , den 17 . Februar begann die schriftliche Prüfung der Abiturienten ; sie
währte bis Mittwoch , den 22 . Februar .

Mittwoch , den 8 . März ( Aschermittwoch ) wurde im Hinblick auf die Länge des
Quartals auf Grund einer Verfügung der Herzogl . Oberschulbehörde der Unterricht ausgesetzt .

Freitag , den 17 . März und Sonnabend den 18 . März fand unter dein Vorsitze
des Herrn Geh . Schulrat Dr . Krüger die mündliche Prüfung der Abiturienten statt . Von
den zehn Oberprimanern, die in die Prüfung eingetreten waren , erhielten neun das Zeugnis der
Reife , darunter zwei unter Dispensation von der mündlichen Prüfung . Die Entlassung wird vor¬
aussichtlich am 1 . April stattfinden .

Mit dem Schlüsse des Schuljahrs verläfst Herr Prof. Dr . Stein die Anstalt , an der er
seit Ostern 1892 segensreich gewirkt hat ; er geht an das Ludwigs - Gymnasium in Cöthen über ,
wohin er durch die Gnade Sr . H . des Herzogs berufen worden ist . Im Namen des Karlsgymnasiums
sagt der Unterzeichnete dem verehrten Kollegen für die der Schule geleisteten treuen Dienste
herzlichen Dank , indem er ihn mit den besten Wünschen für seine fernere Lehrtätigkeit begleitet .

Der Gesundheitszustand unter Lehrern und Schülern war befriedigend .
Folgende Herren des Kollegiums wurden beurlaubt : Prof. Trenkel am 6 . 2 . ( Todesfall

in der Familie ) ; Oberlehrer Dr . Günther am 25 . 2 . (Schöffensitzung ) ; Oberlehrer Eisenberg am
26 . 4 . , am 5 . 9 . u . am 7 . 11 . (SchöffenSitzung ) ; Zeichenlehrer Krähenberg am 28 . 2 . ( Abitur . - Examen
am Karlsrealgymnasium ) .

Wegen Krankheit mufsten vertreten werden : Professor Hildebrand vom 31 . 1 . — 4 . 2 ;
am 5 . 9 ., am 10 . u . 11 . 1 . ; Prof. Dr . Stein am 26 . 1 . ; Oberlehrer Eisenberg vom l . — 3 . 2 . u . vom
16 . — 18 . 2 . ; Oberlehrer Dr . Heine am 28 . 11 . ; Musikdirektor Illmer vom 30 . 1 . — 4 . 2 .
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IV . Statistische Mitteilungen .
1 . Übersicht über den Bestand .

la . Ib . IIa . IIb . lila . III b . IV. V . VI . Sa

1 . Bestand am 1 . Februar 1904 ......
2 . AbgaDg bis zum Beginn des Schuljahres 1904 / 1905

3a . Zugang durch Versetzung zu Ostern 1904 . .
8b . Zugang durch Aufnahme zu Ostern 1904 . .

4 .' Bestand am Anfang des Schuljahres 1904 / 1905
5 . Zugang im Sommersemester ......
6 . Abgang im Sommersemester . . . .. . . .

7 a . Zugang durch Versetzung zu Michaelis . . .
7 b . Zugang durch Aufnahme zu Michaelis . . .

8 . Bestand am Anfange des Wintersemesters . .
9 . Zugang im Wintersemester .......

10 . Abgang im Wintersemester .......
11 . Bestand am 1 . Februar 1905 ......

12 . Durchschnittsalter am 1 . Februar 1905 . . .

18 19 21 24 28 33 32 26 22
17 1 — 5 — 1 4 3 3
12 14 17 25 25 23 20 14 9 1)
— 1 — — 4 1 3 5 11
13 21 24 27 32 31 26 22

l
25

2 1 1 1 1 2 — 1 2

11 20 23 26 31
1

30 26 22 23
— — 1

1
29

1
1

2311 20 24 26 31 26 22

19 J . 18 J . 17 J . 15 J . 14 J . 14 J . 12 J . 11J . 10J .
5M . 6M . 4M . 101M . UM . HM . 10M . 9M . 8M .

223
34

159
25

221
1

11

1
212

2
2

212

*) Von der Vorschule des Herzogl . Karolinums .

Bemerkung . Als Termin für den Bestand unter Nr . 4 und 8 gilt der Schlufs der zweiten Schulwoche . —

2 . Übersicht über die Religions - u . Heimatsverhältnisse der Schüler .
Evan¬

gelische .
Katho¬
lische .

Dissi¬
denten . Juden . Ein¬

heimische
Aus¬

wärtige .
Sticht - l)

an -
haltiner .

1 . Am Anfange des Sommersemesters
1904 ..........

2 . Am Anfange des Wintersemesters
1904 / 1905 ........

3 . Am 1 . Februar 1905 . . . .

203 1 __ 17 126 95

195 2 __ 16 120 92
195 2 — 15 118 94

34

35
36

Das .̂ Zeugnis der wissenschaftlichen Befähigung für den einjährig - freiwilligen
Militärdienst haben erhalten Ostern 1904 : 22 , Michaelis 1904 : 1 Schüler ; von diesen sind zu
einem praktischen Berufe abgegangen Ostern : 5 , Michaelis : 1 .

*) d . h . solche Schüler , deren Eltern zu dem betr . Termine ihren Wohnsitz auf serhalb
Anhalts haben .
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3 . Übersicht über die Abiturienten .

Lau¬
fende
Num¬
mer .

Termin
der

Prüfung.
Jis Namen .

Ge¬
burts¬
ort.

Geburtstag
und

Konfession
bezw .

Religion .

Auf
dem

Gym¬
na¬

sium .

In
Pri¬
ma .

Stand
und

Wohnort
des

Vaters .

Studium ,
resp .

künftiger
Beruf.

1 .
Michae¬

lis
1904.

1 . Ernst Schmidt .
Nien¬
burg
a . / S .

18 . 11 .
1885 . i9y 2 J .

Evangel .
27 2 J -

Fabrik¬
direktor

in
Nienburg a ./ S .

Militär¬
laufbahn .

2 . n 2 . Georg Ledderboge . Egeln .
15 . 8 .
1885 .

Evangel .
5 % J - 2 J .

Bureau¬
vorsteher
in Egeln .

Jura .

3 . Ostern
1905 . 1 . Karl Bieler . * )

Bern¬
burg .

13 . 2 .
1886 .

Evangel .
9 J . 2 J .

Bauunter¬
nehmer in
Bernburg .

Philologie .

4 . i ) 2 , Albert
Waschmann . * )

La 52
Chdar ! 1883 .
Fonds . ! Reform .

47, J . 2 J .
Uhrenfabrik .f
in La Chaux -
de - Fonds i . d .

Schweiz .
Philologie .

5 . i ) 3 . Werner Hutt . Bern¬
burg .

9 . 3 .
1887 .

Evangel .
6 J . 2 J .

Direktor
des Real¬

gymnasiums
in Bernburg .

Bergfach .

6 . » 4 . Anton
von Krosigk .

Bath -
manns -

dorf .

5 . 12 .
1885 .

Evangel .
4J . 2 J .

Schlote -
hauptmann u .
Kammerherr
Exe . in Rath -

mannsdorf .

Porstfach .

7 . » 5 . Gustav Samson .
Bern¬
burg .

19 . 1 .
1885 .

Israel .
97, J . 2 J .

Kaufmann
in

Bernburg .
Medicin .

8 . ?i 6 . E 'rnst Boltze .
Harz¬

gerode .

4 . 2 .
1886 .

Evangel .
10 J . 2 J .

Posthalter
f in

Harzgerode

Mathematik
und

Naturwissen¬
schafton .

9 . r 7 . Eichard Trifsler .
Bern¬
burg .

26 . 10 .
1886 .

Evangel .
6 J . 2 J .

Kaufmann
in

Bernburg .
Philologie .

10 . « 8 . Kurt Naumann .
Bern¬
burg .

4 . 8 .
1886 .

Evangel .
9J . 2 J .

Gerichts¬
sekretär in
Bernburg .

Bankfach .

11 . ) i 9 . Karl Thilo .
Sanders¬

leben .
31 . 10 .
1885 .

Evangel .
9 J . 2 J .

Sanitätsrat
in Sanders¬

leben .
Jura .

*) Von der mündlichen Prüfung dispensiert .



4 . Übersicht über die Namen der übrigen Schüler ,
welche vom Beginn bis zum Ende des Schuljahres die Anstalt verlassen haben .

Unter - Prima : Emil Köhler (Militärlaufbahn ) . — Erich Henning ( Feldmesser ) .
Ober - Sekunda : Franz Samson ( Bankfach ) .
Unter - Sekunda : Karl Kienecker (Subalterndienst ) . — Paul Pinthus (Bankfach ) . — Erich

Kreidner (Kaufmann ) . — Fritz Ringk ( Gymnasium in Schleusingen ) . — Friedrich Nindel
( Apotheker ) . — Walter Hesse ( Bankfach ) .

Ober - Tertia : "Walter Spangenberg ( Gymnasium in Weimar ) .
Unter - Tertia : Wilhelm Wilsenack ( Pädagogium Ostrau bei Filehne ) . — Ernst Müller ( Gymnasium

in Halle ) . — Günther Korn ( Gymnasium in Hamburg ) . — Bruno Meyer ( Gymnasium
in Cöthen ) .

Quarta : Werner Voigt (Privatschule ) . — Adolf Schröder ( Karls - Realgymnasium ) . — Ernst Leh¬
mann ( Francisceum in Zerbst ) . — Max Müller ( Karls - Realgymnasium ) .

Quinta : Erich Schröter (Pfeiffersches Institut in Jena ) . — Wilhelm Zorn ( Karls - Realgymnasium ) .
— Paul Kurth (Karls - Realgymnasium ) . — Leopold Bürkner ( Friedrichs - Gymnasium in
Dessau ) .

Sexta : Johannes Goedecke ( Gymnasium in Cöthen ) . — Kurt Crüger ( Gymnasium in Merseburg ) .
— Paul Langkutsch (Mittelschule ) . — Joachim Bürkner ( Friedrichs - Gymnasium in Dessau ) .
— Alfred Schöne ( Progymnasium in Öttingen ) . — Arthur Herrmann (Mittelschule ) .

V . Vermehrung des Lehrapparates .
A . Bibliothek .

1 . Lehrer - Bibliothek . ( Bibliothekar Prof . Dr . Köhler .)

a ) Durch Schenkung :
Von der Herzogl . Regierung : v . Schenkendorff u . Lorenz , Wehrkraft und Erziehung .

— Von der Verlagshandlung : Homers Odyssee in achtzolligen Strophen ( München v . Schelling ) .
— Von den Verfassern : K . Hachtmann , Cicero gegen Verres B . IV . — W . Pietscher , Griepenkerls
Drama : Maximilian Robespierre . — Von der Verlagshandlung : 0 . von Heinemann ( Halle , Waisen¬
haus ) . — Jahresberichte der Handelskammer . — Jahresbericht der GemeindeangelegenheitenBernburgs .
— Jahresbericht des archaeolog . Instituts . — Jahrbuch der Volks - und Jugendspiele . — Neujahrs¬
blätter der histor . Kommission .

b ) Durch Ankauf :
Weise - Cholevius , Anleitung zu deutschen Aufsätzen . — Paulsen , Immanuel Kant . —

Gaston Paris , Francois Villon . — Derselbe , Extrait de la Chanson de Roland . — Marbot , Campagne
de 1809 . — D ' Herisson , Journal d ' un intrepröte en Chine . — E . Schmidt Charakteristiken . —
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A . Müller , Aesthetischer Commentar zu Sophokles . — Ritter , Die Klosterkirche auf dem Peters¬
berge . — Gesundheitsbüchlein. — Hausrath , Luthers Leben . — Wäschke , Die Askanier in Anhalt .
— Schultz , Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger . — Otto v . Heinemann . — Litzmann ,
Goethes Faust . — Lehmann , Handbuch der philosophischen Propädeutik . — Mommsen , Römische
Geschichte , Bd . II . — v . Sybel , Weltgeschichte der Kunst im Altertum . — Klein und Riecke ,
Neue Beiträge zur Frage des mathem . u . physikal . Unterrichts . — Rausch , Schülervereine . —
v . d . Emscher , Schülerverbindungen . — Marlowe , The works by Fr . Cukmingham . — Richepin , La
chanson des Gueux . — Zwiedineck , Deutsche Geschichte , Bd . II u . III . — Marbacher Schillerbuch .

c) An Zeitschriften :
Vgl . Jahresbericht von 1903 / 4 .
Über die periodisch erscheinenden Schriften und Fortsetzungen ist ebenfalls der Jahres¬

bericht 1903 / 4 zu vergleichen .

2 . Schüler - Bibliothek . ( Bibliothekar : Professor Cramer . )

a ) Durch Ankauf :
Hausbücherei der deutschen Dichter - Gedächtnis - Stiftung . 3 . u . 5 . Band : Deutsche

Humoristen , Auswahl humoristischer Erzählungen . — Jonas , Schillers Seelenadel . 2 Exemplare .
— Aus Natur und Geisteswelt , B . 5 , 17 , 18 , 24 , 30 : Luft , Wasser , Licht und Wärme ( Vorträge ) .
Das Licht und die Farben ( Vorlesungen ) . Der Kampf zwischen Mensch und Tier . — Der Bau
des Weltalls . Meeresforschung und Meeresleben . — Rogge , Preufsens Könige von 1701 — 1901 .
2 Exemplare . — Kaiser , Philipp Melanchthon . — Riffert , Das Spiel vom Fürsten Bismarck . —
Stich , Mark Aurel ( Gymnasialbibl . Heft 38 ) . — Heine , Grillparzer als Dichter geschichtlicher
Dramen ( Sonderabdruck aus der Zeitschrift für den deutschen Unterricht von Lyon ) . — Grape ,
Anhaltische Dorfgeschichte . — Eckermann , Gespräche mit Goethe . 4 Exemplare . — Sperl , Hans
Georg Portner . — Stern , Otto Ludwig , ein Dichterleben . — von Erffa , Reisen und Kriegsbilder
von Deutsch- Südwest - Afrika . — Deutsche Prosa , 3 Teil : Moderne erzählende Prosa Bd . 1 — 5 ( Aus
Velhagen und Klasings Sammlung deutscher Schulausgaben ) . — Balladenbuch , I . Band : Neuere
Dichter ( Hausbücherei der deutschen Dichter- Gedächtnis - Stiftung 6 . u . 7 . Band ) . — Frenssen , Die
drei Getreuen . — Storm , Der Schimmelreiter . — Kipp , Die Römer in Deutschland . — Stelling ,
Aus Bismarcks Familienbriefen . 3 Exemplare .

b ) Durch Geschenk :
Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten , herausgegeben von Lehmann , 2 . u . 3 . Teil

für Quinta u . Quarta . — Deutsches Lesebuch für sächsische Gymnasien , herausgegeben von Steuding ,
1 . u . 3 . Abteilung für Sexta u. Quarta .]

3 . Unterstützungsbibliothek . ( Bibliothekar : Professor Cramer . )

Auch in diesem Jahre wurde der Bestand der Bibliothek erweitert .
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4 . Bibliothek des Lesezimmers . ( Bibliothekar : Professor T renk ei .)
Durch verschiedene auf den Unterricht bezügliche Bücher , welche von den verehrl .

Verlagsbuchhandlungen der Instalt geschenkt worden sind , wurde auch in diesem Jahre der
Bestand der Bibliothek vermehrt .

B . Karten und Bildwerke .
( Verwaltung : Professor Nindel .)

Durch Ankauf :
Baldamus , Wandkarte von Deutschland und Oberitalien seit 1815 . — Diercke - Gübler ,

Wandkarte der Prov . Brandenburg . — Die Saalburg . Auf Grund der Ausgrabungen und der
teilweisen Wiederherstellung durch Geh . Baurat Prof. L . Jacobi vom Architekturmaler P . Woltze .
Vier Tafeln mit begleitendem Text von Geh . Regierungsrat Dr . E . Schulze , Direktor des Kaiserin -
Friedrich - Gymnasiums zu Homburg v . d . Höhe . Gotha , Friedr . Andr . Perthes Aktiengesellschaft
1904 . — Ein Globus ( von Cludius u . Gaus ) .

C . Physik und Chemie .
( Verwaltung : Professor Hildebrand .)

Durch Ankauf :
— Bologneser Flaschen . — Glastränen . — Apparat zum Nachweise
— Dasymeter . — Bourdons Röhre . — Glasstab für elektr . Versuche .

— Elektrophor . — Elektrischer Kugellauf . — 6 Spektralröhren. — Röhre mit absolutem Vakuum .
— 2 Röhren nach Crookes . — Elektrische Klingel . — Relais . — Mikrophon . — Präcisionstelephon .
— Verschiedene Materialien .

Ein Wurfapparat ,
des Mariotte ' schen Gesetzes .

D . Naturbeschreibung .
( Verwaltung : Oberlehrer Eisenberg .)

Durch Ankauf :
Schröder u . Kuli , Biolog . Wandtafeln zur Tierkunde ( Fortsetzung ) : a ) Grofser Bunt¬

specht ( Picus maior ) , b ) Rote Waldameise ( Formica rufa ) , c) Regenwurm ( Lumbricus terrestris ) ,
d ) Hauskatze ( Felis domestica ) , e ) Saatkrähe ( Oorvus frugilegus ) . — Aus dem naturwissenschaftl.
Institut von Louis Buchold - München : Fünf Falter ( zugleich als Vorlagen für den Zeichenunter¬
richt ) und ein Kasten enth . Schädlinge des Obstes . — Eine Krähe . — Eine Elster . — Eine Ente
( zugleich als Modelle für den Zeichenunterricht ) .

E . Musik .
( Verwaltung : Musikdirektor Ulm er .)

Gade , „ Erlkönigs Tochter" ( Klavierauszug ) .
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F . Zeichnen .
( Verwaltung : Zeichenlehrer Krähenberg .)

Durch Ankauf :
Fünf Bilder „Künstlerischer Wandschmuck " aus dem Verlage Teubner u . Voigtländer :

1 ) Eiserne "Wehr von Angelo Jank . 2 ) Morgenrot von Robert Haug , 3 ) Hohenzollernburg von
Hans von Volkmann , 4 ) Auf der Alm von A . Glück , 5 ) Sonniger Wintertag von Biese . — 6 ) Drei
Priamus - Vasen .

G . Turnen .
( Verwaltung : Oberlehrer Dr . Heine .)

Durch Ankauf :
Fünf Schlaghölzer .

Allen freundlichen Gebern spreche ich im Namen der Anstalt herzlichen Dank aus .

VI . Stiftungen und Unterstützungen von Schülern .
1 ) Luckenbach - Stiftung . Die Zinsen derselben ( = 10 M . p . a .) wurden zum Ankauf von

Prämien ( s . unten ) verwendet .
2 ) Franke - Stiftung . Gegenwärtiger Bestand : 1 ) Wertpapiere ( 3Ya % konsol . preufs . Staats -

Anleihe) 2100 M . ( Nominalwert ) . 2 ) Einlage bei der hiesigen Sparkasse : 201 M . 32 Pf.
Summa : 2301 M . 32 Pf.

3 ) Unterstützungsfonds . Gegenwärtiger Bestand : 1 ) Wertpapiere ( 3Vj % konsol . preufs .
Staats - Anleihe ) 1200 M . ( Nominalwert ) . 2 ) Einlage bei der hiesigen Sparkasse : 334 M .
97 Pf. Summa : 1534 M . 97 Pf.

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben der unter 2 und 3 genannten Stiftungen
in der Zeit vom 1 . April 1904 bis 1 . April 1905 :

1 . Einnahmen .
1 ) Zinsen der Wertpapiere der Frankestiftung 1 . 7 . 1904 ......... 36 M . 75 Pf.
2 ) Zinsen der Wertpapiere des Unterstützungsfonds 1 . 7, 1904 ....... 20 - 99 -
3 ) Zinsen der Wertpapiere der Frankestiftung 1 . 1 . 1905 ......... 36 - 75 -
4) Zinsen der Wertpapiere des Unterstützungsfonds 1 . 1 . 1905 ........ 21 - 01 -
5 ) Zinsen aus dem Sparkassenbuch der Frankestiftung 1 . 1 . 1905 ...... 6 - 03 -
6 ) Zinsen aus dem Sparkassenbuch des Unterstützungsfonds 1 . 1 . 1905 . . . . 9 - 24 -
7 ) Überschufs bei einer Sammlung ................ . . — - 50

Summa 131 M . 27 Pf.
4 *
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2 . Ausgaben .
1 ) An Werner Beltz ( VI ) ..................... 27 M . 50 Pf.
2 ) An Paul Kühnast ( IV ) ..................... 27 - 50 -
3 ) An Georg Bertram (Illb ) ..................... 27 - 50 -
4 ) An Georg Schad (Ib ) ...................... 27 - 50 -
5 ) Rechnung bei Buchh . Schuster .................. — - 60 -
6 ) Beitrag zu den Turnfahrten am 1 . Sept ................ 4 - 10 -
7 ) Beschaffung eines neuen Couponbogens ............ ■ ■ • — - 30 -

Summa 115 M . — Pf.
Abschlufs :

1 ) Einnahme .................. 131 M . 27 Pf.
2 ) Ausgabe ................ . . 115 - — -

Best : 16 M . 27 Pf. *)
4 ) Prämienfonds . Gegenwärtiger Besitzstand : eine preufs . konsol . 3y 2 % Staatsanleihe

( Nominalw . 200 M . ) , 3 Stück Bernburger Stadtanleihe ( Nominalw . 300 M . ) und ein
Sparkassenbuch von 190 M. 55 Pf. , Summa = 690 M . 55 Pf. — Aus diesem Fonds und
der Luckenbach - Stiftung ( s . oben ) haben Ostern 1903 folgende Schüler Prämien erhalten :
Hans Pinkelstein ( Abiturient ) : Ziegler , Der deutsche Student am Ende des 19 . Jahr¬
hunderts . — Wilhelm Völcker (Abiturient ) : Bürkner , Herder , sein Leben und Wirken .
— Werner Hutt ( Ib ) : Jacob , Horaz und seine Freunde . — Karl Bieler ( Ib ) : Gjellerup ,
Richard Wagner . — Richard Kreidner (IIa ) : Wickenhagen , Kurzgefafste Geschichte der
Kunst . — Heinrich Eggeling ( IIb ) : Furtwängler und Urlichs , Denkmäler der griechischen
und römischen Skulptur . — Otto Schellert ( Hb ) : Moltke , Wanderbuch . — Fritz Kurth
(lila ) : Jahnke , Fürst von Bismarck . — Theodor Pichier ( lila ) : H . Keck , Deutsche
Heldensagen , I . Bd . ( Gudrun und Nibelungen ) . — Wilhelm Kampe ( IV ) : Caesaris de
bello gallico commentarii edid . Reinhard . — Hans Günther ( V ) : Klee , Deutsche Helden¬
sagen . — Karl Mercker ( VI ) : Klein , Fröschweiler Chronik . — Werner Eisenberg ( VI ) :
Ohorn , Das Buch vom eisernen Kanzler .

VII . Mitteilungen an die Eltern und die Stellvertreter derselben .
Das Schuljahr wird Sonnabend , den 8 . April mit Bekanntmachung der Censuren

und Versetzungen geschlossen werden .
Das neue Schuljahr beginnt Mittwoch , den 26 . April , 8 Uhr morgens .
Die Aufnahme neuer Schüler erfolgt Dienstag , den 25 . April , morgens 10 Uhr im

Amtszimmer des Direktors . Die Aufzunehmenden haben eine amtliche Beglaubigung des
Geburtsdatums und der gesetzlich vorgeschriebenen Impfung , diejenigen , welche einer
andern Lehranstalt angehört haben , aufserdem ein Abgangszeugnis vorzulegen .

x) Diese Summe ist in das Sparkassenbuch des Unterstützungsfonds eingetragen worden .
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Die Eltern auswärtiger Schüler haben für die Pension , in welche sie ihre Söhne zu
geben beabsichtigen , vor jeder definitiven Abmachung die ausdrückliche Genehmigung der
Direktion einzuholen .

An die Eltern und Pfleger der Schüler richtet die unterzeichnete Direktion folgende
dringende Bitten :

1 ) ihren Söhnen und Pflegebefohlenen Tanzunterricht erteilen zu lassen , solange die¬
selben in den unteren und mittleren Klassen ( VI — lila ) sich befinden , nicht
aber während des Besuchs der oberen Klassen (IIb — I ) ;

2 ) ihre Söhne und Pflegebefohlenen spätestens während ihres Aufenthalts in Unter¬
sekunda konfirmieren zu lassen ;

3 ) an stenographischem Unterricht sie nur dann teilnehmen zu lassen , wenn die
Kenntnis der Stenographie für den späteren Beruf erforderlich ist .

1 ) Osjtejrferien :
2 ) Pfingstferien :
3 ) Sommer ferien :
4) Miohaelisferien :
5 ) Weihnachtsferien :

Lage der diesjährigen Ferien :
Schlufs des Unterrichts :

Sonnabend , Jden 8 . April , 10 Uhr vorm .
Freitag , den 9 . Juni , 4 Uhr nachm .
Sonnabend , den 8 . Juli , 9 Uhr vorm .
Sonnabend , den 30 . September , 9 Uhr vorm .
Freitag , den 22 . Dezember, 10 Uhr vorm .

Beginn des Unterrichte :
Mittwoch , den 26 . April .
Donnerstag , den 15 . Juni .
Dienstag , den 8 . August
Dienstag , den 17 . Oktober .
Dienstag , den 4 . Januar 1900 .

Prof . Dr . Karl Hachtmann ,
Direktor .



1 ) An "Werner Beltz ( VI )
2 ) An Paul Kühnast ( IV )
3 ) An Georg Bertram (III b
4) An Georg Schad (Ib ) .
5 ) Rechnung bei Buchh . Sc
6 ) Beitrag zu den Turnfahr
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öo manche Frage über den deutschen Unterricht in Prima hat sich im Laufe der Jahre
geklärt oder wird mit wachsender gegenseitiger Verständigung erörtert ; betreffs des Lesebuches
hingegen stehen sich noch verschiedene Anschauungen kaum vermittelt gegenüber .

Wir haben in der Hauptsache zwei Arten von Lesebüchern : die einen enthalten Proben
aus der Literaturentwicklung nach der Zeitfolge der Jahrhunderte ; die andern bringen Muster¬
aufsätze neuerer Schriftsteller über verschiedenartige Wissensgebiete nach stofflicher Anordnung .
Innerhalb dieser Gruppen sind die Verschiedenheiten der Behandlung ebenfalls noch grofs genug ,
und es erklärt sich dies aus der Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse , die bei dem Lesebuche Befrie¬
digung suchen .

Andererseits sind die Ansprüche , die das Lesebuch an die Unterrichtszeit erheben
möchte , nicht ohne weiteres zugestanden . Zuviel Mitbewerber um die knapp bemessene Zeit des
deutschen Unterrichtes treten auf und verlangen ihren Anteil . Um nun die Stellung des Lese¬
buches innerhalb dieses Unterrichtes zu umgrenzen , werfen wir zunächst einen Blick auf seine
Aufgaben , um dann zu fragen , wie sich das Lesebuch dazu verhält .

Die Lektüre der Meisterwerke unserer Dichtung steht in der Begel im Mittelpunkte
und erheischt auch die meiste Zeit . Die Forderung ästhetischer Erziehung , die jetzt mit Nach¬
druck an den deutschen Unterricht ergeht , wird diese Stellung eher verstärken als schwächen ,
wenn auch die geübte Methode — zum Heile der Schule und der Jugend — mehrfach eine Än¬
derung erfahren dürfte . Der Kreis dieser literarischen Werke zeigt dabei eine fortdauernde
Neigung , sich zu erweitern . Auch die „ Lehrpläne und Lehraufgaben für die höheren Schulen in
Preufsen " von 1901 scheinen unter dem Einflufs von Pädagogen verfafst zu sein , die im eigenen
Unterricht „ viel geschafft " haben . Freilich einige Werke , die früher im Mittelpunkte des Unter¬
richtes gestanden haben , treten langsam zurück . Es gilt dies vor allem für Lessings Hauptschriften
„ Laokoon " und „ Hamburgische Dramaturgie " . Diese Verschiebung drückt sich auch in den Preufs .
Lehrplänen aus , in denen es 1892 unter Lektüre heifst : „ Lessing ' sche Abhandlungen ( Laokoon ) " ,
dagegen 1901 „ Abschnitte aus seinen prosaischen Schriften , besonders aus dem Laokoon und der
Hamburgischen Dramaturgie " . In den nächsten Lehrplänen wird es vielleicht heifsen : „ Abschnitte
aus der Hamburgischen Dramaturgie " .

Man mag bedauern , dafs damit Meisterwerke des Stiles und der logischen Entwicklung
aus dem Bereich des Unterrichtes ausscheiden : im ganzen ist doch dieser Rückgang zu natürlich ,
als dafs er aufgehalten werden könnte . Diese Werke schienen zwar eine treffliche Gelegenheit zu
geben , um in ästhetische Fragen über Dichtkunst und Malerei einzuführen ; aber schliefslich sind
die Ergebnisse , zu denen Lessing kommt , doch in so weitem Umfange anfechtbar , dafs in der
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Behandlung die Kritik fortdauernd mitreden müfste , wenn man nicht einfach auf die Autorität
Lessinga hin Vorstellungen , die wir jetzt für irrig halten , in den Anschauungskreis der Schüler
eindringen lassen wollte . Das wäre freilich wie ein Hohn auf den Geist dieses protestantischen
Wahrheitsuchers , und er würde uns schelten , wie er die orthodoxen Nachtreter Luthers ge¬
scholten hat .

Aber auch betreffs ihrer stilistischen Mustergültigkeit innerhalb der Schule erhebt sich
das Bedenken , dafs doch zwischen Lessing und der Gegenwart eine ungeheuere Entwicklung sich
vollzogen hat . Dadurch ist der Lessingsche Stil — ganz abgesehen von einzelnen Ausdrücken
und Wendungen , die ungebräuchlich geworden sind — in eine gewisse Entfernung von dem natür¬
lichen Empfinden des heutigen Menschen und damit auch des Schülers gerückt , die seine Wirkung
behindert und die Lust , in ihm ein nachahmenswertes Vorbild zu sehen , nicht recht aufkommen
läfst . Diese Lust aber , dieses unmittelbare Wohlgefallen an der Form der Rede ist ein psycho¬
logischer Faktor, den man nicht gern aus den Bildungsmitteln ausschaltet ; denn alles , was mit
Sprache und Literatur zusammenhängt , darf sich nie blofs an den reflektierenden Verstand wenden ,
sondern rechnet auf die Mitarbeit auch der seelischen Kräfte , die im Unbewufsten des geistigen
Lebens heimisch sind . Diese aber zur freudigen Mitarbeit aufzurufen , ist die Freude an der Sache
die unentbehrliche Helferin ; und zumal stilistische Kraft und Feinheit entwickeln sich vor allem
unter unbewufsten Einflüssen .

In viel geringerem Mafse scheinen Schillers Prosaschriften in die Schule Eingang ge¬
funden zu haben . Ich glaube , mit Recht . Die Sprache seiner Abhandlungen zwar ist glänzend ,
aber diese prächtige Bhetorik ist kein tägliches Brot . Doch die Hauptsache liegt im Inhalt . Schiller
als Geschichtsforscher ist für heutige Ansprüche kein Muster , und als ästhetischer Philosoph ist er
im allgemeinen selbst für Primaner zu schwer . Dieses Alter hungert nach Anschauungen und
Bildern , nicht aber nach Reflexionen über die Kunst . Es kommt hinzu die eigentümliche Ter¬
minologie Schillers , die unter dem überwältigenden Einflüsse Kants z . T . aus dessen Philosophie
übernommen ist , ohne dafs Schiller doch in seiner Gesamtanschauung durchaus damit überein¬
stimmte . Und indem er versucht , eine neue Anschauung vom „ schönen Charakter " und vom ästhe¬
tischen „ Spieltrieb " zu formulieren , fufst er auf psychologischen Voraussetzungen , die an und für
sich wohl als überwunden gelten müssen und die jedenfalls beim Schüler nur wenig Verständnis
finden . Ich weise nur hin auf die wechselnde Rolle , die der Begriff „ Sinnlichkeit " und sein Ver¬
hältnis zur Vernunft bei Schiller spielt . Reicht doch diese philosophische Terminologie in seine
Dichtung hinein und erschwert z . B . nicht nur das Verständnis eines so kostbaren Gedichtes wie
„ Ideal und Leben " , sondern hat auch dessen Einheit gestört .

Dafs in den Preufs . Lehrplänen besonders auf „ Dichtung und Wahrheit" verwiesen wird ,
ist erfreulich . Durch dieses Werk wird zugleich die Persönlichkeit Goethes den Schülern nahe
gebracht , und die Gespräche mit Eckermann sollten ergänzend hinzutreten . Ob daneben Zeit
bleibt , Aufsätze Goethes über Winckelmann , Laokoon , Leonhard da Vinci zu lesen , wie solche
eine Schulausgabe von „ Kleineren Schriften " bietet , diese Frage wird wohl nur verneinend zu
beantworten sein .

Im Mittelpunkte stehen ja natürlich die Dichtungen Schillers und Goethes ; verlangen
doch die Preufs . Lehrpläne in den drei obern Klassen eine „ eingehende Betrachtung " sämtlicher
Dramen Schillers , aufser den Jugenddramen , und bei Goethe eine eingehendere Behandlung von
Hermann und Dorothea , Götz , Egmont , Iphigenie und „ womöglich auch " Tasso . Daneben natürlich
die Lyrik beider , bezeichnenderweise und dem alten Schulbetrieb entsprechend , bei Goethe nur



die Gedankenlyrik , bei Schiller mit nicht recht logischer Teilung die kulturhistorischen Gedichte
und die Gedankenlyrik .

„ Dem alten Schulbetrieb " tut man wohl kein Unrecht , wenn man ihm vorwirft , dafs er
die Dichtungen zu intellektualistisch behandelt hat und dafs er im ganzen die Dichtungen bevorzugt
hat , an denen sich etwas „ erklären " läfst . Stoffliche Schwierigkeiten sind dem Lehrer willkommen ,
da sie ihm das Gefühl der Unentbehrlichkeit geben , und diese Unentbehrlichkeit wird durch einen
Einblick in einen Kommentar nicht zu teuer bezahlt . Für diese Methode sind Gedichte Gedanken
in Eeimen ; mit den Reimen weifs man wenig anzufangen , die hören oder sehen ja die Schüler
auch selbst ; die Gedanken werden ihnen erklärt , und wenn gar etwas entlegen Mythologisches
oder Philosophisches darin ist , so ist die Freude des Erklärers vollkommen . „ Gedankenlyrik " sollen
die Primaner verarbeiten . Es gibt ja auch noch Lieder wie „ Willkommen und Abschied " , „ An
den Mond ' 1, „ Auf dem See " , und Mignonlieder , ja manche finden , dafs sich darin die volle Gröfse
des Lyrikers Goethe offenbare , — aber die Preufs . Lehrpläne gehen darüber hinweg . Wahrlich ,
ich wüfste kaum ein deutlicheres Zeugnis für den nüchternen Intellektualismus im Literatur¬
unterricht zu nennen ; er hat sich darin sein Denkmal gesetzt , — kurz vor seinem hoffentlich bald
bevorstehenden Ende .

Der zweite Weimarer Kunsterziehungstag hat mit erfrischender Deutlichkeit gezeigt ,
dafs unsere Aufgabe eine andere ist . Sie ist persönlicher geworden . Es gilt , den im Gedicht
schlummernden Seelengehalt zu erwecken , lebensvoll darzustellen , in seiner eigentümlichen dich¬
terischen Gestalt zu fühlen und so in die Seele des Hörers zu übertragen . Das spezifisch Lyrische ,
das bei der alten Erklärungsart nicht recht in den Schulbetrieb pafste — es konnte ja auch nicht
abgefragt werden — , ist nun willkommen , und der Lyriker Goethe findet eine vielleicht neue
Würdigung . Die Stunde ist nicht mehr blofs „ Lehr " stunde , sondern eine Gelegenheit , wo Leben
im Kunstwerk mitgeteilt und aufgenommen wird . Und diese ästhetische Bereicherung ist
Selbstzweck .

Hat sich also die Aufgabe für den deutschen Unterricht schon für die klassische Zeit
erweitert , so steigern sich ferner auch die Anforderungen für die nachklassische . Nach den alten
Lehrplänen sollten die Schüler über moderne Dramen und sonstige Dichtungen nach eigenen Aus¬
arbeitungen Vorträge halten . Die neueren ziehen Kleist ' s Prinzen von Homburg in die Lektüre
hinein und erklären auch die Lesung eines Grillparzerschen Dramas für wünschenswert . „ Wün¬
schenswert " ist sehr wenig , wenn man vergleicht , in welchem Umfange Schiller zu eingehender
Besprechung kommen soll ; auch hätten sie an Stelle „ Sapphos " ein Drama setzen sollen , in dem
die eigentümliche Neuheit Grillparzers zu charakteristischerer Geltung kommt : etwa „ Ottokar " oder
den „ Bruderzwist im Hause Habsburg " .

Neben Kleist und Grillparzer fordert aber aufserdem auch Hebbel seinen Platz im
Unterrichte . Zwar wird bei allen drei Dramatikern die Lesung des betreffenden Dramas der häus¬
lichen Arbeit zufallen ; doch ist eine Besprechung in der Schule nötig , nicht nur zur Kontrolle ,
sondern auch zur tiefern Einführung . Es lassen sich allerdings beide Zwecke vereinigen , und es
wird solche Vereinigung zum Nutzen des Unterrichtes dienen . Wird nämlich — wie es in der
Regel der Fall zu sein scheint — die Kontrolle sich darauf beschränken , vom Schüler eine Wiedergabe
des Inhaltes zu verlangen , so wird der Schülervortrag ermüden und abstumpfen . Anders , wenn
von dem Lehrer eine Anzahl von Gesichtspunkten gegeben wird , die bei der Lektüre besonders
beachtet werden sollen , und wenn die Referate , am liebsten in Wahl eines Themas aus der
Reihe der gegebenen Gesichtspunkte oder auch nach selbständiger eigener Wahl des Schülers , das



Gelesene vertiefend behandeln . Es wird dann Zeit erspart , und die Aufmerksamkeit der Klasse
ist sofort gefesselt , während sie bei Inhaltsangaben , die übrigens zu den schwersten Aufgaben
gehören , so leicht erlahmt .

Neben den Dramatikern fordert auch die Lyrik des neunzehnten Jahrhunderts Be¬
achtung . Weniger leicht als bei der Dramatik ist hier die Auswahl . Doch wird man den Schülern
gern die Bekanntschaft mit Rückert , Unland , Lenau , Heine , Mörike , Storm , Geibel , C . F . Meyer
und Liliencron vermitteln .

Wie der Unterricht der Prosaerzählung gerecht werden kann , ist eine schwierigere
Frage . Die Anforderungen an die häusliche Lektüre dürfen nicht überspannt werden , die Schüler
lesen ja zum Teil viel . Aber ein anderes ist , sich von seiner Neigung in Mufsestunden zu diesem
oder jenem Autor treiben zu lassen und vielleicht — was so schön und wertvoll ist — einen
Autor als Begleiter durch Lebensjahre zu wählen , ein anderes , auf Kommando eine Reihe von
Romanen oder Novellen zu lesen , wobei schon die Beschaffung einer genügenden Anzahl von
Exemplaren bei einer starken Klasse Schwierigkeiten macht . Man wird deshalb für die Prosa
von einer eingehenderen Behandlung in der Schule absehen müssen . Es ist dies in gewissem
Sinne bedauerlich . Denn auf keinem Gebiet ist vielleicht der Mangel an ästhetischem Unter¬
scheidungsvermögen verhängnisvoller als auf dem Gebiete des Romanes . Hier mufs der gebildete
Mann mehr die selbsttätige Auswahl treffen als bei dem Drama , das er in der Regel von der
Bühne aus entgegennimmt . Man wird deshalb besonders in der Schülerbibliothek durch eine
Sammlung guter Romane dafür sorgen , den Geschmack des Schülers zu bilden und an Gutes zu
gewöhnen : ich nenne als etwa in Betracht kommend die Namen Immermann , W . Alexis , Freytag ,
Scheffel , Keller , Meyer , Ludwig , Raabe , Polenz , Frenssen .

Jedenfalls , auch wenn wir von der Prosaerzählung absehen , ist der Umfang der Literatur ,
der von der Schule umschritten wird , recht grofs geworden . Der Vollständigkeit wegen sei an¬
geführt , dafs auch , wie recht und billig , die Bekanntschaft mit Shakespeare im deutschen Unterricht
vermittelt werden soll . Dennoch ist dieser Umfang bei weitem nicht grofs genug , um für eine
Literaturgeschichte ein nur einigermafsen genügendes Anschauungsmaterial zu bieten . Vor allen
Dingen — von der mittelalterlichen Literatur ganz abgesehen — die Zeit von Luther bis Lessing
bleibt bisher ganz unvertreten . Luther , Hans Sachs und Fischart ; Opitz , Simon Dach , Flemming ,
Paul Gerhardt , Grimmeishausen und Chr . Günther ; Haller , Geliert und E . v . Kleist sollen doch
den Schülern nicht blofs Namen bleiben . Und was wird aus Klopstock , Wieland und Herder ?

Der Unterricht bedient sich wohl im allgemeinen eines Leitfadens , der durch die
Vorträge des Lehrers Leben gewinnen soll . Leider kann man immer wieder die Erfährung
machen , dafs diese Vorträge , die doch nur auf ein geringes Mafs zu beschränken sind , nicht feste
und dauernde Eindrücke im Schüler schaffen , dafs die Bilder der Literaturgeschichte doch zu
schnell wieder zu den dürftigen Schatten des Leitfadens zusammenschrumpfen.

Ein solcher Leitfadwn soll kurz sein und sich auf das Wesentlichste beschränken ; frei¬
lich ist damit zugleich die Gefahr der Trockenheit und Magerkeit gegeben ; und doch soll gerade
die Literaturgeschichte ein Spiegelbild des strömenden und sprudelnden geistigen Lebens sein .
Die beste Literaturgeschichte unter den Leitfäden ist wohl zweifellos die von Klee , die den Aus¬
nahmefall darstellt : Schulbuch und dennoch geistvoll zu sein . Aber sie geht doch schon über
die Bedürfnisse der Schule hinaus und enthält Namen , die dem Schüler ein leerer Schall bleiben
werden . Viel mehr finde ich die Beschränkung auf das Wesentliche — abgesehen von der recht
mangelhaften Darstellung der nachgoethischen Literatur — bei Wychgram . Doch ist dieser
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Leitfaden zugleich ein Beispiel dafür , wie leicht die Literaturgeschichte bei solcher Beschränkung
eintrocknet und der Belebung bedarf. —

Als die zweite Hauptforderung tritt neben die literarische Aufgabe des Unterrichtes
die Forderung der stilistischen oder , allgemeiner , der sprachlichen Ausbildung . Der Schüler soll im
mündlichen Vortrag und im Aufsatz geübt werden .

Zu dem ersten Zweck , der Ausbildung im mündlichen Vortrag , hat man vielfach den
Weg beschritten , von den Schülern der Reihe nach Ausarbeitungen anfertigen und in der Unter¬
richtsstunde vortragen zu lassen , wobei der Stoff mehr oder minder auswendig gelernt wird . Von
den Preufs . Lehrplänen von 92 sind hier besonders Vorträge über Leben und Werke von Dichtern
verlangt worden , während die neuen Lehrpläne allgemeiner „ Übungen in frei gesprochenen Be¬
richten über Stoffe , die im deutschen Unterrichte behandelt worden sind oder dazu in Beziehung
stehen " , fordern . Dabei wird gewarnt , diese Berichte in ein Aufsagen auswendig gelernter Auf¬
sätze ausarten zu lassen . Andere haben zu gunsten der Individualität des Schülers eine weniger
beschränkte Wahl zulassen wollen .

Von Vorträgen über Dichter gilt im allgemeinen , dafs sie für Schüler zu schwer sind ,
von Themen freierer Wahl , dafs sie das Interesse der übrigen Schüler willkürlich oder auch gar
nicht fesseln . Der sogenannte freie Vortrag nach altem Ritus schwebte immer in der Gefahr ,
eine sklavische Bindung an ein benutztes Hilfsmittel oder eine klägliche Stümperhaftigkeit zu
zeigen . Solche Vorträge haben dann einen Teil der so knapp bemessenen Zeit für den deutschen
Unterricht geraubt . Von unsern Methodikern im Deutschen wird deshalb diese Form ganz ver¬
worfen , und die neuern Lehrpläne haben dieser Anschauung endlich Rechnung getragen , wenn
auch die allgemeine Fassung noch Gefahren für Zersplitterung und Zeitvergeudung in sich birgt .
Wie diesen etwa zu begegnen ist , will ich später ausführen .

Kümmerlicher noch wird die Ausbildung im Aufsatz betrieben . Es ist wahr, man macht
im allgemeinen wohl Dispositionen . Aber auch hier liegt die Gefahr der Willkür und Zersplitterung
vor . Wenn heute ein Thema disponiert wird wie : „ die Folgen des peloponnesischen Krieges " , in
nächster Woche etwa „ Rom , die ewige Stadt " und dann „ Hochmut kommt vor dem Fall " , so haben
wir ein Beispiel für solche Zersplitterung , ganz abgesehen davon , ob es pädagogisch ratsam ist ,
eine Gliederung von Gedanken vorzunehmen , die noch kaum da sind . Pädagogische Pessimisten
könnten sogar geneigt sein , dies unmoralisch zu nennen . Wollte man aber den Gedankenstoff erst
wirklich lebendig werden lassen , wie es Moser in seinem bekannten Aufsatz fordert , so käme man
zu einer Ausführlichkeit , die die Unzweckmäfsigkeit solcher Aufgaben erst recht in das Licht
setzen würde . An die poetische Lektüre können sich wohl Dispositionen , z . B . in Form von
Charakteristiken , anschliefsen , doch wird damit der Kreis des Wünschenswerten nicht ausgefüllt .

Was geschieht nun weiter für die Bildung im Aufsatz ? Einstmals wandte man wohl
etwa ein Semester auf „ Laokoon " und gab damit allerdings ein Muster von begrifflich klarem
Ausdruck und logischer Entwicklung , wenn auch die Art des „ Spaziergängers " nicht gerade vor¬
bildlich für den Schüler war . Jetzt sollen nun , abgesehen von Abschnitten aus dem „ Laokoon "
und der „ Hamburgischen Dramaturgie " , Prosaaufsätze von Schiller und Goethe gelesen werden , und
diese können ja in gewissem Sinn dem Zweck der Bildung im Aufsatz dienen . Doch fragt es sich ,
ob die Aufmerksamkeit auf den Inhalt es zu einer besondern Vertiefung in die Form kommen läfst ;
eine solche aber ist erforderlich , wenn von einer wirklichen Stilbildung geredet werden soll . —

Neuerdings ist nun auch noch die Forderung an die Schule herangetreten , psychologische
und logische Fragen zu behandeln .
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Es ist wahr , im Schüler erwacht ein philosophisches Bedürfnis , und dieses Erwachen
ist mit Freuden zu hegrüfsen als etwas Gesundes und Natürliches ; und je leichter es sich in ver¬
kehrter Weise geltend macht — z . B . mit Vorliebe im Studium Nietzsches — , um so lieber wird
die Schule versuchen es zu befriedigen . Dieses Bedürfnis richtet sich jedoch durchaus nicht auf
das Gebiet der formalen Logik und nur in sehr beschränktem Mafse auf das der empirischen
Psychologie , sondern vielmehr auf die höhern Fragen der Ethik und Metaphysik , auf die Ziele
des Menschenlebens , die Willensfreiheit , das Wesen und die Ordnung der Wirklichkeit , die Ent¬
wicklung der Dinge , das Verhältnis des Glaubens zum Wissen u . dergl . Darin liegen allerdings
willkommene Anknüpfungspunkte für Gedankenreihen , die dem philosophischen Bedürfnis entgegen¬
kommen , wenn sie es auch nicht stillen können ; sie nähren , aber sie sättigen nicht . Dieser Mangel
ist jedoch kein Fehler ; denn das wahre philosophische Interesse bleibt ein Hunger das Leben hin¬
durch . Mustern wir demgegenüber die Lehrbücher , aus denen unsere Väter über die Denkoperationen
und die seelischen Funktionen belehrt wurden , so steigt eine Generation gähnender Schüler vor
unsern Augen auf.

Die philosophische Propädeutik ist weiterhin damit begründet worden , dafs sie eine Art
Verbindung der getrennten Wissensgebiete geben solle . Schon der Wunsch nach Zusammen¬
fassung und Vertiefung , der daraus spricht , wird überall eines Echos sicher sein . Unser Lehrplan
mit seinen zum Teil zusammenhanglos nebeneinanderherlaufenden ünterrichtsgegenständen bedarf
solcher Verbindung , und die Richtung , die unsere Philosophie genommen hat , bringt solches Be¬
dürfnis als ein allgemeines zum Ausdruck .

Nur ist nicht recht zu verstehen , wie die Preufsischen Lehrpläne darauf rechnen können ,
durch „eine in engen Grenzen zu haltende Behandlung der Hauptpunkte der Logik und der em¬
pirischen Psychologie " „ dem Bedürfnisse der Zeit , die Ergebnisse der verschiedensten Wissens¬
zweige zu einer Gesamtanschauung zu verbinden , in einer der Fassungskraft der Schüler entspre¬
chenden Form entgegenzukommen " . Und doch wird dies in den „ Methodischen Bemerkungen "
als Aufgabe bezeichnet . Da scheint man denn doch den „ Hauptpunkten der Logik und der
empirischen Psychologie " etwas über ihre Kraft zuzumuten , oder man versteht darunter etwas
anderes , als landesüblich ist .

Solcher Widerspruch zwischen der Begründung der philosophischen Propädeutik und
ihrer Gestaltung scheint mir überhaupt ein charakteristisches Merkmal der Verhandlungen dar¬
über zu sein .

Die Philosophie als eine Verknüpfung der verschiedenen Wissensgebiete zum einheit¬
lichen Weltbilde ist gewifs eine der herrlichsten Aufgaben des menschlichen Geistes , und in
bescheidenem Teile kann auch die Schule diesem Ziele dienen . Über einen Weg dazu , der mir
gangbarer erscheint als der der Lehrpläne , will ich unten reden , und ich hoffe damit zugleich einer
dritten Aufgabe gerecht zu werden , die auch die Hauptpunkte der Logik und Psychologie lösen
sollen , nämlich der Aufgabe , in der Entwicklung schwierigerer Gedankenreihen und im abstrakten
und spekulativen Denken auszubilden .

Auch für diese nötige Aufgabe verspreche ich mir von dem Rezept der Lehrpläne nicht viel .
Wohl allerdings für den Fall , dafs die philosophische Propädeutik eine gründliche Behand¬

lung finden könnte , wie sie solche zum Beispiel nach dem französischen Lehrplan findet . Aber dafür
genügen weder die beiden Gebiete , die die Lehrpläne nennen , noch die Zeit von etwa 8 — 10 Stunden
für jede . Ja selbst der Zeitraum eines Vierteljahrs scheint mir zu klein zu sein , obwohl der
deutsche Unterricht diesen Abzug auf das schmerzlichste empfinden würde .
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Ob aber die philosophische Propädeutik wertvoll genug ist , um eine gründliche Be¬
handlung in der Schule zu erfordern , diese Frage hängt doch von der andern ab , welche Stoffe
als weniger wertvolle auszuscheiden sind , um Platz zu schaffen . Solange diese praktische Frage
nicht entschieden ist, baut man Luftschlösser . Ich sehe deshalb in diesem Zusammenhange völlig
davon ab und betrachte die Forderung einer philosophisch - propädeutischen Bildung lediglich vom
Standpunkte des jetzt bestehenden Lehrplanes . In diesem Sinne sind auch die im späteren
Zusammenhange folgenden Vorschläge gemeint .

Nur das soll hier gesagt sein : Wenn diese neue Aufgabe so nebenbei von dem deutschen
Unterricht in einigen oder mehreren Stunden erledigt werden soll , so liegt darin eine neue Gefahr , diesen
Unterricht zu belasten und zu verzetteln . Dann wird schliefslich doch die Hoffnung der Preufsischen
Lehrpläne , dafs der Lehrstoff sich „ ohne Schwierigkeit bewältigen " lassen werde , kaum erfüllt werden .

Wenn wir jetzt die Anforderungen überblicken , die an den deutschen Unterricht in
Prima gestellt werden , so könnte uns schwindeln gegenüber ihrer Mannigfaltigkeit und Gröfse ,
und es wird der Eindruck lebendig, dafs hier das Können hinter dem Ziele zurückbleiben mufs .

Ich will nun nicht behaupten , dafs es hier ein Allheilmittel gäbe ; nur dies wird sich
ergeben , dafs die Bedürfnisse des Unterrichtes notwendig auf ein Lesebuch hinweisen , ja dafs
dieses im stände ist , dem sich zersplitternden Unterrichte Ruhe und eine gewisse Einheit zu geben .

Diese Forderung soll nicht einen Rückfall bedeuten in die Lesebuchmethode vergangener
Jahrzehnte . Auch jetzt noch sollen die Schüler selbstverständlich die wichtigsten Werke unserer
Literatur ganz in die Hand bekommen . Meist werden sich sogar die üblichen Schulausgaben
dabei als überflüssig erweisen . Diese Schulausgaben harren noch ihres Satirikers . Zwar die
deutschen nicht ebenso dringend wie die französischen , wo literarische Wertlosigkeit kein Schutz¬
mittel gegen neuphilologische Verarbeitung ist und Ablegenheit einen Gedanken nicht davor
behütet , in die Anmerkungen gepfropft zu werden ; aber auch die deutschen Schulausgaben bieten
genug an Selbstverständlichkeit der Anmerkungen , Parallelensucht und Tothetzung von ästhetischen
Lieblingsbegriffen, was den Kinderspott herausfordert . Für die Privatlektüre haben Ausgaben mit
guten Anmerkungen wohl ihren Wert . In der Klassenlektüre sind sie überflüssig und bilden eine
unnütze Steigerung der Kosten der Schule . Ihr Hauptnutzen liegt schliefslich darin , dafs der
Lehrer bei der Besprechung auf Seiten und Verszahl verweisen kann . Dieses aber könnte man
sich billiger verschaffen . Es sollte deshalb , soweit man überhaupt für Prima Schulausgaben für
wünschenswert erachtet , die Forderung erhoben werden : Schaffung einer Ausgabe , die ein einfacher
Abdruck des Werkes ist mit Zählung der Zeilen , aber ohne Einleitung und Anmerkungen , und
für Prima auch ohne Kastrierung . Was darin geleistet wird , grenzt an lächerliche Prüderie . So
liegt mir z . B . eine Ausgabe von Shakespeares „ Julius Cäsar " vor , in der die Stelle , wo Cäsar den
Antonius bittet , Calpurnia beim Wettlauf des Luperkalienfestes zu berühren , damit sie schwanger
würde , kaltblütig gestrichen ist .

So streicht man Beziehungen auf natürliche Verhältnisse , ehe man die Dichtung mit
Primanern liest , und was sonst an Stücken , die auch für Sekunda bestimmt sind , von blöder
Prüderie herumgebastelt wird , das geht nach der Tonart : „Mein Onkel ist verschwunden , der dort
gewohnet hat ." Wenn Leicester in „ Maria Stuart " sagt :

Bald wirst du in den jugendlichen Armen
Des feurigen Gemahls dich glücklich fühlen ,

so dichtet der Herausgeber bei Velhagen und Klasing errötend um :
Du wirst mit dem Gemahl dich glücklich fühlen .
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Dafs dieser Herausgeber kalte Wasserstrahlen in Mortimers Liebesleidenschaft sendet
und ihm verwehrt , Maria „ heftig an sich zu pressen " , versteht sich danach , versteht sich jeden¬
falls eher , als dafs das Schillerjubiläum herankommt , ohne solche Schulausgaben mit dem Fluche
der Lächerlichkeit belastet zu sehen .

Dafs es sich hier nicht um Ausnahmen handelt, zeigt — leider ! — die „ Zeitschrift für
den deutschen Unterricht " im Dezemberheft 1904 , wo weitere Beispiele angeführt werden .

Dagegen sollten diese Ausgaben eine recht einladende und feine Ausstattung haben ;
Kunst und Literatur wollen mit Stimmung betrieben werden , und alles , was diese belebt , ist
willkommen . Zu Turnen und Mathematik kann kommandiert werden — da exerzieren Glieder
und Verstand — ; bei der Beschäftigung mit der Kunst mufs sich das Kommando in die Form
der Einladung verhüllen : „ "Willst du lesen ein Gedicht , sammle dich wie zum Gebete ."

Diese Seite des Unterrichtes wird also von der Lesebuchfrage nicht berührt , wenigstens
nicht insofern , als die Hauptwerke Lessings , Goethes und Schillers den Schülern als ganze entgegen¬
treten und auch die häusliche Lektüre , sei es der Werke aus der klassischen Zeit , sei es derer
aus dem 19 . Jahrhundert , es in der Kegel mit den ganzen Werken zu tun hat . Wo aber bleibt
beispielsweise Klopstock ? Die Preufs . Lehrpläne verlangen einige Oden und einige charakteristische
Stellen aus dem Messias . Man wird etwa vier bis fünf Oden und einige Seiten seines Epos lesen
wollen . Einen eigenen Band Klopstock , wie ihn uns die Schulausgaben vorlegen , anschaffen zu
lassen , würde sich offenbar nicht verlohnen . Wir würden weder die Zeit noch die Neigung haben ,
ihn zu verwerten . Solche Proben gehören deshalb in das Lesebuch . Die gleichen Erwägungen
führen betreffs Hans Sachsens , Fischarts und der übrigen oben in diesem Zusammenhang genannten
Dichter zum gleichen Ergebnis .

Für die neueren Dichter geben die Preufs . Lehrpläne die Anweisung , die im Lesebuche
der untern und mittleren Klassen dargebotenen Proben in geeigneter Weise zusammenzustellen,
zu ergänzen und zu würdigen . Wie soll die Zusammenstellung erfolgen ? wie die Ergänzung ?
und wie die Würdigung , wenn beides Schwierigkeiten macht ? Solche aber sind da . Eine ganze
Anzahl von Primanern hat in den untern Klassen nicht gesessen , sondern ist erst später in die
Schule eingetreten . Von den übrigen kann man nicht verlangen , dafs sie ein halbes Dutzend
Bände — falls sie wirklich diese noch besitzen — mit in die Schule bringen . Aber auch für die
häusliche Beschäftigung macht die Notwendigkeit des Zusammensuchens die Lektüre unerfreulich .
Nun sind ja aufserdem diese Gedichte mit pädagogischer Rücksichtnahme auf die entsprechende
Stufe ausgewählt und können deshalb die Dichter nicht genügend charakterisieren. Für Mörike
z . B . fängt doch erst der Primaner an reif zu werden . Die Lyrik des neunzehnten Jahrhunderts
mufs deshalb in engster Begrenzung auf wenige Namen sich im Lesebuch vereinigt finden .

Von der Prosa gehören in dieses Lesebuch insbesondere Proben aus „ Laokoon " und
der „ Hamburgischen Dramaturgie " , wenigstens solange die Lehrpläne die Bekanntschaft mit diesen
Werken verlangen . Sie ausführlich zu behandeln , dazu fehlt die Zeit ; darum können sie auch
nicht in besondern Ausgaben zur Schullektüre herangezogen werden . Allerdings könnte man es
hier jedem überlassen , sich eine Lessingausgabe zu verschaffen ; eine solche wird ja in den meisten
Fällen vorhanden sein , was bei Klopstock und bei den Dichtern des 16 ., 17 . oder 19 . Jahrhunderts
jedenfalls nicht vorausgesetzt werden kann .

Gegen ein literarhistorisches Lesebuch solcher Art sind Bedenken erhoben und werden
es noch . Recht scharf formulierte der Berichterstatter in der 11 . Direktoren - Versammlung für
Ost - und Westpreufsen die Bedenken : Ein mit einzelnen dürftigen Proben versehenes Schullesebuch



könne nie den Entwicklungsgang der Literatur darstellen , weil die Proben weder von dem
Inhalt und Gedankengang noch von den Werken und der Person des Dichters auch nur entfernt
ein Bild zu geben vermögen . Wohl aber könne ein solches Buch bei dem Schüler die verderbliche
Meinung erzeugen , dafs er alles wisse , während er im Grunde nichts wisse .

Ich mufs ja diesem Urteil darin beistimmen , dafs ein Lesebuch nicht genügt ; deshalb
bleibt aber doch die Notwendigkeit bestehen , dafs es zur Ergänzung des Unterrichtes diene .
Wenn derselbe Berichterstatter es mit Henke als nicht ausgeschlossen erklärt , dafs der Lehrer
hier und da schwerer zugängliche Sprach - und Literaturproben zur Charakterisierung einer be¬
sondern Epoche vorlese , so scheint er dasselbe Bedürfnis gefühlt zu haben . Überhaupt ist das
Vorlesen durch den Lehrer natürlich das Hilfsmittel für die , die ein literarhistorisches Lesebuch
ablehnen . Sie wollen die Skylla vermeiden , und fallen der Charybdis zum Opfer . Durch die
Literaturgeschichte geführt zu werden an der Hand von Leseproben des Lehrers steht auf der¬
selben Stufe wie im Laufschritt durch die Nationalgalerie zu eilen , um die neuere Malerei können
gelernt zu haben . Wer auch für die Lyrik solche Vorleserei vorschlägt , scheint nicht zu wissen ,
welche ernsthafte Vertiefung gerade ein lyrisches Gedicht mit verdichtetem Gefühlsinhalt und
reiner innerer Form verlangt .

Im Eifer für seine Sache geht jener Berichterstatter so weit , zu behaupten , dafs die
Proben auch nicht entfernt ein Bild des Dichters zu geben vermöchten . Ich stelle dagegen , wie
ich glaube mit gröfserem Rechte , die Behauptung auf, dafs z . B . das eine „ Neu Lied " von Ulrich
von Hütten eine treffliche Grundlage bietet, um des Dichters Art und Stellung in den Bewegungen
seiner Zeit zu veranschaulichen. Und wenn es auch kein vollständiges Bild des Dichters gibt ,
so lebt doch noch heute darin der Feuergeist Huttens , und wer Ohren hat , zu hören , und eine
Seele , zu fühlen , der vernimmt sein Wesen . Vorlesen durch den Lehrer genügt da nicht , dazu
sind schon die sprachlichen Schwierigkeiten zu grofs .

Gibt uns aber das Lesebuch etwa sechs Gedichte von C . F . Meyer und zehn von
Mörike , da müfste einer schon seelenblind sein , wenn ihm nicht eine Ahnung von dem Bilde des
Dichters aufginge . Aber selbst wenn er ahnungslos bliebe , ich wollte schon zufrieden sein , wenn
ihm diese erlesenen Gedichte zu eigen würden und als wertvolles und heiliges Gut gälten .

Bei Matthias , der in einem grundlegenden Aufsatz für ein Lesebuch mit Musteraufsätzen
eintritt und ein literarhistorisches Lesebuch bekämpft , findet sich der verräterische Satz : „ Für die
Neuzeit jedoch , besonders für die zweite Blüteperiode , wird ein Lesebuch immer mehr entbehrlich
werden ." Dieses „ besonders " ist das Verräterische . Ich sehe darin das völlig zutreffende Ein¬
geständnis , dafs es für die vorbereitende und die nachfolgende Zeit nicht entbehrlich ist .

Auch dafs ein wirkliches Ausnutzen des Lesebuches die Lektüre der klassischen Werke
selbst beeinträchtigen müsse , wie der vorhin angeführte Berichterstatter einwendet , trifft doch nur
zu , wenn es die engen Grenzen überschreitet , die ihm die Beschränkung auf das Notwendige zieht .

Es kommen noch einige Gründe hinzu , die den Wert solcher Proben steigern . Wenn
z . B . das vorhin genannte Gedicht Huttens durch sprachliche Formen und andere Bedeutung der
Worte dem Verständnis Schwierigkeiten bietet , so ist die Überwindung solcher Schwierigkeiten
lohnend . Das geschichtliche Verständnis für die Entwicklung der Sprache wird dadurch , z . B .
durch die Beobachtung des Bedeutungswandels , geweckt . Sodann : jeder Dichter will geschichtlich
verstanden werden . Wer Klopstock ' s Bedeutung verstehen will , vermag dies besser, wenn er die
Art seiner Vorgänger oder auch seiner Zeitgenossen kennt . Dann hört er , wie neu dieser Ton ist
und wie er wohl manchem Zeitgenossen wie Zukunftsmusik klingen konnte .

2
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So stelle ich denn als erste Forderung auf, dafs das Lesebuch zur Ergänzung des
literarischen Unterrichtes eine Sammlung von Proben aus der vor - und nachklassischen Zeit enthalte .

Sodann steht das Lesebuch im Dienste des literaturgeschichtlichen Unterrichtes . Es
kommt darauf an , dafs die Vorträge des Lehrers , die den Leitfaden vertiefen und beleben sollen ,
einen dauernden Nachhall im Schüler finden . Wenn dieser an einzelnen Stationen das helle Licht
und die "Wärme des geistigen Lebens spürt , so findet er sich durch den Gang der Entwicklung
hindurch , wie die russischen Soldaten durch Sibirien , wenn sie sich hier und dort in einer Wärme¬
halle erholen können . Klopstock , Lessing , Herder , Schiller und Goethe sollen in Aufsätzen , die
aus den Werken unserer besten Literarhistoriker entnommen sind , nach bestimmten Seiten ihrer
literarischen und persönlichen Bedeutung gewürdigt werden . Auch einzelne Werke können hier
eine ausführliche Betrachtung finden ; doch wird durch solche Aufsätze schon die Bahn des in
erster Linie Notwendigen verlassen . Wenn z . B . „ Iphigenie " von Goethe gelesen , besprochen und
zum Dichter in Beziehung gesetzt ist , so ist es nicht mehr erforderlich , einen ausführlichen Aufsatz
darüber zu lesen , auch wenn er besser ist als der von Rosenkranz mit seinem philosophischen
Spintisieren , den Muff in seinem Lesebuch abdruckt .

Ich mufs mich dabei ausdrücklich gegen eine Auffassung verwahren , wie sie Matthias
in seinem angeführten Aufsatze vertritt , dafs nämlich literargeschichtliche Zwecke nicht in erster
Linie mit dem Lesebuch verfolgt werden sollen . Er begründet diesen Gedanken folgendermafsen :
„ Unsere Zeit und mit ihr unsere Schüler neigen dem Fehler zu , sich damit zu begnügen , wenn
sie über irgend eine Sache oder über irgend einen Schriftsteller irgend ein Urteil in einer guten
oder schlechten Literaturgeschichte gelesen haben oder wenn sie von einem Dichter in irgend eiuer
bildergeschmückten Literaturgeschichte überhaupt nur irgend etwas ganz äufserlich gesehen haben .
Die Aufgabe der Schule liegt darin , diesem äufserlichen Treiben entgegenzuwirken und die Schüler
anzuregen , dafs sie den Klassikern selbst ohne Voreingenommenheit und Beeinflussung durch
andrer Urteil in möglichst freier Empfänglichkeit nahetreten und sich in den Inhalt ihrer Werke
recht vertiefen . Ihr Urteil über die Klassiker mag sich allmählich bilden ; es wird um so vor¬
sichtiger und mafsvoller sein , je gründlicher die Kenntnisse sind , auf denen es sich aufbaut . "

Die Gedanken dieser Begründung unterschreibe ich durchaus bis auf den ersten Teil ,
der mir sehr übertrieben zu sein scheint . Nur erkenne ich die daraus gezogene Forderung nicht
als berechtigt an , da Urteilsfällung gar nicht ein wesentliches Moment solcher literargeschichtlicher
Darstellungen ausmacht .

Ich nenne als Beispiel für die Art , die ich im Auge habe , etwa den Aufsatz aus Haym ,
den Muff abdruckt , „ Herders Einflufs auf den jungen Goethe " , oder den ebenfalls in Muffs Lese¬
buch enthaltenen „ Goethes italienische Reise " aus Hettner . Doch könnte man auf den ersteren
Aufsatz immerhin verzichten , da die Lektüre der Kapitel aus „ Dichtung und Wahrheit " , die von
der Strafsburger Zeit handeln , eine ganz besonders lohnende Aufgabe für die häusliche Lektüre
sind und die Lektüre dieses Aufsatzes ersetzen . Noch wertvoller als Hettners Darlegungen erscheint
mir der betreffende Abschnitt von Bielschowsky in seiner Goethebiographie . Ebenda findet man
eine Schilderung des Freundschaftsbundes zwischen Schiller und Goethe mit einer meisterhaften
Gegenüberstellung der Eigenart beider Dichter .

Ich wünschte , um ein weiteres Beispiel anzuführen , einen Aufsatz über Schillers Ver¬
hältnis zu Kant und seine Weiterbildung der Ideen des grofsen Philosophen . Das Verständnis ver¬
schiedener Gedichte und Epigramme würde dadurch in trefflicher Weise vorbereitet , wahrscheinlich
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besser als durch einen vorzüglichen Vortrag des Lehrers , da der Gedankenstoff zu schwierig ist ,
um bei einmaligem Anhören von den Schülern verarbeitet zu werden .

Von Aufsätzen solcher Art , meine ich , könnte man gerade eine Erreichung des Zieles
hoffen , um dessentwillen Matthias literarhistorische Aufsätze bekämpft : das Urteil der Schüler
„ wird um so vorsichtiger und mafsvoller sein , je gründlicher die Kenntnisse sind , auf denen es
sich aufbaut " ; denn zur rechten Gründlichkeit sollen sie verhelfen .

Das Lesebuch soll also zweitens dem Unterricht in der Literaturgeschichte dienen , wobei
ich nur die deutsche Literaturgeschichte , soweit sie in den Unterricht der Prima fällt , im Auge
habe und von Aufsätzen , wie sie Worbs und Dadelsen über griechische und römische Literatur
bringen , vollständig absehe . Nur für Shakespeare , den auch die Preufs . Lehrpläne in die Aufgaben
der Prima aufnehmen , würde ich eine Ausnahme machen , um so mehr, als unsere literargeschicht -
lichen Hilfsbücher ihn höchstens nebenbei behandeln .

Das Lesebuch übernimmt sodann drittens die wichtigste Aufgabe des philosophischen
Unterrichtes . Ich verstehe hier unter Philosophie die Verknüpfung der Ergebnisse der Einzel¬
wissenschaften zu einem einheitlichen Weltbilde und teile der philosophischen Propädeutik die
Aufgabe zu , die getrennten Unterrichtsfächer zu vereinigen . In diesem Sinne gehört die Psychologie
überhaupt nicht zur Philosophie , sondern ist eine Einzelwissenschaft neben andern , nämlich die
Wissenschaft von den seelischen Erscheinungen , als welche sie z . B . neben der Physiologie als
der Lehre von den körperlichen Funktionen steht . Die Logik als Lehre von den Denkgesetzen bildet
viel mehr eine Einleitung als einen bestimmten Teil der Philosophie . Betreffs der Hoffnungen , die
auf den Betrieb der formalen Logik in der Schule gesetzt werden , kann man nur vor einer Über¬
schätzung warnen . Denn die formale Logik bringt nur die Denkgesetze zum reflektierenden
Bewufstsein , und danach hat das jugendliche Alter kein Bedürfnis : seine Denkgesetze funktionieren
im allgemeinen schlecht und recht auch ohne Kenntnis der logischen Operationen .

Wichtig für den Unterriebt erscheint mir allerdings die Lehre von der Begriffsbildung
sowie die Entwicklung verschiedener Begriffe wie Induktion , Deduktion u . a ., wichtig nicht nur
für Disposition und Aufsatz , sondern auch für andere Unterrichtsfächer. Dieser Stoff aber mufs
vom Schüler sorgsam durchgearbeitet werden , und ich würde deshalb auch dafür einen Aufsatz
im Lesebuch für wünschenswert halten . Das gleiche wird man von den wichtigsten Begriffen der
Psychologie aussagen und ihrer Behandlung deshalb einen beschränkten Raum im Lesebuch ein¬
räumen , ohne damit dem deutschen Unterricht eine beträchtliche Zeit zu rauben oder zu hohe
Hoffnungen auf die Weckung des philosophischen Interesses oder auf die Verbindung der verschie¬
densten Wissenszweige zu einer Gesamtanschauung damit zu verknüpfen .

Es ist nun zu fragen , in welchem Sinne die philosophische Propädeutik dennoch der
letzteren Aufgabe gerecht werden oder wenigstens zu diesem Ziele hin arbeiten kann .

Natürlich kann nicht davon die Rede sein , ein einheitliches Weltbild im letzten Sinn ,
d . h . in dem Verständnis , wie es unsern tiefsten Denkern auf Grund der geistigen Bewältigung
unserer gegenwärtigen Kultur möglich ist , den Schülern vorzuzaubern . Das würde nichts anderes
sein als die köstlichen Himmelsfrüchte unreif pflücken , ihnen zur sauern Speise . Hier gewinnt
vielmehr der Begriff der philosophischen Propädeutik eine andere Bedeutung, die mir aber dem
Sinne des Propädeutischen gerade gerecht zu werden scheint . Sie soll im Kleinen tun , was der
Weltdeuter im Grofsen tut : sie soll lehren , die Einzelerscheinung durch das Gesetz zu begreifen ,
allgemeine Begriffe zu bilden und aus Stücken verschiedener Gebiete einheitliche Bilder zu¬
sammenzustellen .

2 *
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Diese Arbeit geschieht schon in jeder "Wissenschaft , wenn etwa bei der Besprechung
eines Dramas aus dem "Wollen und Handeln „ des Menschen Kern " untersucht wird , oder Schillers
Dramen unter der Idee der Freiheit zusamruengefafst werden . Auf diesem Wege weiterzuschreiten ,
ist die Aufgabe des Lesebuches . So wird etwa aus der Lektüre griechischer , deutscher , englischer
und französischer Dramen vergleichend der Begriff des Tragischen gewonnen , Geschichte und
Ethik leisten dabei Helferdienste . Oder die Vorstellungen aus der griechischen Lektüre , der
Geschichte , der Kenntnis von Kunstwerken , aus der Lektüre Goethes , Schillers und möglicherweise
auch Lessings werden zu einem Gesamtbilde der ästhetischen Kultur der Hellenen vereinigt . Die
Geschichte Friedrichs des Grofsen , Lessings , der Gegensatz der Klassiker und Romantiker wie die
Kirchengeschichte erfordern eine zusammenfassende Charakteristik des Zeitalters der Aufklärung .
Muff bringt einen solchen von Willmann : „ Charakteristik der Aufklärungszeit des 18 . Jahrhunderts ."
Dieser Aufsatz ist brauchbar , so eigentümlich es auch ist , einem Katholiken über Aufklärung das
"Wort zu geben ; der positiven Bedeutung der Aufklärung scheint er mir denn auch nicht in vollem
Mafse gerecht zu werden .

Als ein weiteres Beispiel , das sich dem vorigen anreihen würde , nenne ich den
Aufsatz aus Eucken „ Die Lebensanschauungen der grofsen Denker " , der „ das Lebensideal der
Humanität " behandelt .

Das eigentümliche Nebeneinander des Unterrichtes in Eeligion und Naturgeschichte
macht einen Aufsatz wünschenswert , der das Verhältnis der religiösen und der naturwissenschaft¬
lichen "Weltbetrachtung erörtert , und die Schule , die weitherzig genug ist , den „ orthodoxesten"
Eeligionsunterricht als berechtigt zu dulden , wird auch für eine unbefangene Erörterung jener
Frage Raum haben , eine Erörterung , die für den Zwiespalt , der sich in der Seele manches Jüng¬
lings regt und regen mufs , Hilfe bringen könnte und an einem weiteren Beispiele uns zeigte , wie
getrennte "Wissensgebiete sich vereinigen .

Ich finde eine Bestätigung meiner Auffassung in dem vor einiger Zeit in der „ Zeitschrift
für das Gymnasialwesen " erschienenen Aufsatz von Lorentz „ "Weltanschauungen im Gymnasial¬
unterricht " . Der Verfasser versteht ja allerdings die Forderung der Preufsischen Lehrpläne in
dem Sinne , dafs als Krönung alles Unterrichtes in philosophischer Propädeutik die Grundlinien
einer Weltanschauung gegeben werden sollen , die sich auf gesicherten Resultaten modernen Denkens
aufbaut . Als Voraussetzung solcher Aufgabe fordert er nun — und das ist mir hier das Wichtige — ,
dafs darauf Rücksicht genommen werde , was denn überhaupt für Weltanschauungen , was für
Weltbilder bedeutsamer Kulturepochen, die bereits der Geschichte angehören , dem Gymnasiasten
im Lauf des Unterrichts bekannt würden . So verlangt er eine Darstellung der antiken Welt¬
auffassung und schliefst seine Begründung mit den Worten , die ich mir ganz zu eigen mache :
„ Auf antiker Dichtung und Kunst zusammen mit alter Geschichte basiert erst die volle Möglichkeit
einer Zusammenfassung der Grundzüge antiken Wesens , wie sie als Abschlufs des Gymnasial¬
unterrichts , soweit die Kultur der Athener in Betracht kommt , nicht nur wünschenswert , sondern
unentbehrlich ist ." Er nennt ferner als wichtige hier in Betracht kommende Weltanschauungen
die christliche , und zwar die mittelalterliche und die auf der Reformation beruhende moderne , die
der Renaissance und der Humanitätsepoche , des rationalistischen Dogmatismus , zu dem er auch
Kant und Schiller rechnet , und der durch Herder eingeführten genetisch - relativistischen Denkart ;
vom 19 . Jahrhundert dann die romantische und die realistische Weltanschauung . Wenn aber der
Verfasser beispielsweise sagt : „ Ich pflege der Behandlung Geibels zum Verständnis seiner neu¬
humanistischen Richtung einen Überblick über die Kulturströmungen in der Mitte des 19 . Jahrhunderts
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voranzuschicken " , so möchte ich wissen , wie viel Primaner in der nächsten Stunde , ich will gar
nicht sagen im nächsten Monat , noch das Wesentliche davon wiederholen können und wie viel
dauernd in ihr Bewufstsein eingedrungen ist .

Wenn diese Stoffe lohnend sind zur Vertiefung des Unterrichts wie zur Verbindung
verschiedener Unterrichtsgebiete , so sind sie andererseits so schwierig , dafs sie ein eingehendes
Studium an der Hand von Aufsätzen verlangen , die den Schülern vorliegen .

Die Notwendigkeit ergibt sich ferner aus den weitern Ausführungen jenes Aufsatzes .
Handelte es sich dem Verfasser bisher bei der Besprechung der verschiedenen Weltanschauungen
mehr um eine Voraussetzung und Einleitung des philosophischen Unterrichtes , gewissermafsen um
eine Propädeutik zur Propädeutik , so glaubt er in der Goethischen Welt - und Lebensauffassung
die Grundlagen zu der für uns wichtigsten Weltanschauung zu finden , einer Weltanschauung , in
der Christentum , antike Kultur und naturwissenschaftliche Weltanschauung sich vereinigen , nicht
in einem philosophischen System , sondern in künstlerischen Gebilden .

Ich sehe hier von der Frage ab , ob der Verfasser der Goethischon Weltanschauung
nicht doch zuviel zumutet ; jedenfalls stimme ich mit ihm darin überein , dafs eine Behandlung
der Goethischen Weltanschauung mit so weitem Horizonte sehr lohnend ist und auch im Sinne
dessen , was die Preufs . Lehrpläne als Aufgabe der philos . Propädeutik hinstellen . Wie will er
nun aber sein Ziel erreichen ?

Er knüpft die Besprechung an Goethes Gedicht „ Vermächtnis " an :
Kein Wesen kann zu nichts zerfallen !
Das Ew ' ge regt sich fort in allen ,
Am Sein erhalte Dich beglückt ! u . s . w .

Nach Strophe 1 und 2 soll Goethes Auffassung von der Natur als eines nach unver¬
rückbaren Gesetzen sich harmonisch entwickelnden Ganzen in Beziehung gesetzt werden zu
Spinozas Philosophie und Herders Ideen . Die Idee der Entwicklung und die Bedeutung des
Darwinismus für jede moderne Weltanschauung , der Gegensatz der heliozentrischen Auffassung
zum mittelalterlichen , bezw . antiken Weltbilde , die Gesetzmäfsigkeit des psychischen Geschehens
in Anknüpfung an Fechner und Wundt , die Bedeutung wissenschaftlichen Forschens überhaupt
für die Bildung einer Weltanschauung und die grundsätzliche Abweisung einer mechanistisch -
sensualistischen Naturauffassung — , alles das soll hier behandelt werden . Ähnlich geht es durch
die übrigen Verse hindurch , und wem bei diesem ersten Absatz noch nicht schwindelt , der kann
weiter lesen , wozu bei diesem Gedicht noch „ die Gelegenheit " oder „ der Ort " ist ; schliefslich scheint
hier vor allen Dingen „ die Gelegenheit" zu sein , einen Begriffswirbel zu erzeugen .

Ob es recht ist , das Gedicht so zu zerfleischen und auf dem Altar der philosophischen
Propädeutik zu opfern ? Und ob dieser mit dem Opfer gedient ist ? Ich glaube , man wird beides
verneinen ! Und so wird der ganze Versuch nur ein Beweis dafür , dafs man eine andere „ Ge¬
legenheit" schaffen mufs , um in Goethes Weltanschauung einzuführen , als diese . Die Goethe -
Literatur ist reich genug , um uns einen Aufsatz für unser Lesebuch zu liefern , der bei ruhiger
Vertiefung und ernster geistiger Durcharbeitung den Schülern tiefere und dauerndere Erkenntnis
geben wird , als es obige Erklärung vermag , die mich fast wie eine Tat der Verzweiflung anmutet .

Literarische Stücke aus der vor- und nachklassischen Zeit , Aufsätze zur Literatur¬
geschichte und zur philosophischen Propädeutik im oben angegebenen Sinne : das würde in der
Hauptsache den Inhalt des Lesebuches ausmachen , und dieses soll sich sehr hüten , sich nun als
Mädchen für alles dingen zu lassen . Sofern der Umfang noch erweitert werden kann , kämen
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vor allen Dingen Aufsätze in Frage , die für die Behandlung bestimmter Aufgabengebiete ein
Muster darstellen könnten , wie etwa Charakteristiken und Reden . Bedenklich weit ist mir da¬
gegen der Umfang , den die Preufsischen Lehrpläne abstecken , wenn sie allgemein - , kultur - , kunst -
und literaturgeschichtliche Stücke empfehlen . Das Lesebuch von Muff enthält z . B . einen 35 Seiten
langen Aufsatz über die Baustile . Ich habe ihn in Unterprima behandelt , in häuslicher Lektüre
durch die Schüler , mit Referaten in der Klasse und Veranschaulichung durch viele Bilder : eine
reizvolle Arbeit ; und doch habe ich mir gesagt , dafs ich teilweise die nächsten Ziele des
deutschen Unterrichtes aus dem Auge verloren habe , besonders da sich der Aufsatz für stilistische
Studien nicht recht eignet , wenigstens die darauf zu verwendende Zeit kaum verlohnen würde .
Wenn die Behandlung der Baustile als notwendig erfunden wird , d . h . doch schliefslich , wenn sie
wichtiger ercheint als andere bis jetzt durch den Lehrplan vorgeschriebenen Stoffe , so wird sie
schon ihren Platz finden , am richtigsten , solange der Zeichenunterricht freiwillig ist , im Geschichts¬
unterricht ; man kann aber unmöglich verlangen , dafs der deutsche Unterricht so nebenbei Kunst¬
geschichte mit übernimmt .

Wenn Kunstgeschichte , warum denn nicht auch Physik ? — Ja , warum denn nicht ?
Und so finden wir denn in dem gleichen Lesebuch einen Aufsatz über das galvano - elektrische
Prinzip . Warum nicht auch Religion ? Ein Aufsatz über den „ Idealismus des Christentums " und
ein anderer über „ Die Erscheinung der Liebe in Jesu Christo " belehren uns , dafs der Herausgeber
die Frage durchaus nicht verneint . Da wird denn das Lesebuch ein Sammelsurium über dieses
und jenes , über vieles und einiges andere .

Ich lehne deshalb auch die Aufgabe ab , die Matthias dem Lesebuch noch zuerteilt :
eine Art Hodegetik für die verschiedenen Berufsarten zu sein . Es wird ja allerdings ein Be¬
dürfnis sein , dafs die Schüler der Prima praktische , ihre Zukunft betreffende Fragen in denkende
Betrachtung ziehen , dafs ihnen allgemeine Ideen über Fachwissenschaften und Beruf sowie über
die Art , wie man beide betreiben soll , gegeben werden . „ Der Schüler darf doch nicht ohne irgend
welche Orientierung über akademische Studien , über das Wesen der einzelnen Wissenschaften
und das Verhältnis einer Wissenschaft zu einer andern oder zur Gesamtheit der übrigen Wissen¬
schaften ins Fachstudium eintreten ." Matthias führt denn auch dreizehn Schriftsteller an , die er
„ für die Zwecke verwendet sehen möchte " . Eine klassische Stelle für die Verwendung des Lese¬
buches als Omnibus . Glaubt man wirklich mit einer Abhandlung von Helmholtz , Reuleaux oder
Clausewitz den angehenden Naturwissenschaftler , Techniker oder Soldaten erheblich aufzuklären
und zu beeinflussen ? Was die Aufgabe des Elternhauses , der Schülerbibliothek und der freund¬
schaftlichen Beratung durch den Lehrer ist , wird dem Lesebuch aufgeladen . So ausgedehnt ist
denn doch die Zeit nicht , die uns dafür zur Verfügung steht . Ich nehme an , dafs etwa acht Auf¬
sätze mäfsigen Umfangs , 6 — 10 Seiten , im Semester durchgearbeitet werden , also für die beiden
Jahre in Prima etwa 32 . Das ergibt schon die Notwendigkeit der strengsten Beschränkung , und
dabei ist mir neben dem Zwecke des literarischen und literaturgeschichtlichen Unterrichts der
des philosophisch - propädeutischen in dem Sinne der Verknüpfung der getrennten Wissensgebiete
der wichtigste .

In solchen Musteraufsätzen liegt ein Wert , der sie für unsern Schulunterricht besonders
empfiehlt . Wer viele Generationen von Primanern kennt , staunt über die Armseligkeit des Ideen¬
schatzes , über den sie vielfach verfügen . Er hört aber auf sich zu wundern , wenn er sieht und
verfolgt , wie diese Menschen jahrelang die Hälfte ihrer Zeit mit grammatischen Studien ausgefüllt
haben , aus denen kein frischer Bora weder des wirklichen Lebens und seiner Erscheinungen noch
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der Ideen sprudelt . Selber wenn allmählich in Obersekunda und Prima ihre Sprachkenntnis
so weit gediehen ist , dafs sie sich mittels dieses Werkzeuges einiger Stücke der fremden geistigen
Kultur bemächtigen können , so genügen solche doch kaum , um die geistige Blöfse zu verdecken .
Und dieser Mangel wird um so auffallender , als sie , immer mehr zu Buchmenschen geworden ,
den Blick für das Leben und die Natur verloren haben : sie antworten nicht mehr genügend auf
Reize , die ihnen anders als durch Druckerschwärze übermittelt werden .

Davon weiter zu reden , ist hier nicht der Ort ; wohl aber von jener Hilflosigkeit und
Dürre des geistigen Lebens , die der Befruchtung durch Ideen sehr bedürftig ist . Was Goethe
vom Dichter sagt : , ,Er ruft das einzelne zur allgemeinen Weihe" , das soll hier diese Form der
philosophischen Propädeutik besorgen , oder doch dazu verhelfen . Sie soll anregen zu aktiver
und produzierender Geistestätigkeit . Wenn die Schüler lernen zu vergleichen , auszusondern ,
zusammenzustellen , so sind sie nicht nur — wie zumeist im Unterricht — die Empfangenden ;
sondern sie schaffen etwas Neues und empfinden die Lust der Schöpfertätigkeit , die etwas Un¬
vergleichliches hat . Zugleich erleben und sehen sie , wie ihr Wissensstoff nicht ein Totenfeld ist ,
auf dem die Gebeine geschichtlicher Gestalten und Ereignisse bleichen , sondern wie Gestalten und
Kulturepochen auferstehen , wenn der schöpferisch beseelende Odem mit dem Segen des Merse¬
burger Zauberspruches darüber geht :

ben zi bena , bluot zi bluoda ,
lid zi geliden , sose gellmida sin .

Zugleich sollen diese Aufsätze eine Schule werden , um in der sichern Entwicklung
schwierigerer Gedankengänge zu üben . Solche Übung tut sehr not . Der Schüler soll lernen ,
ebenso sicher und zielbewufst wie bei einer festgefügten mathematischen Aufgabe mit Vermeidung
alles Unwesentlichen durch einleitende , vorbereitende und begründende Gedankenreihen auf das
Ziel hinzusteuern . An dieser Sicherheit in der Gedankenentwicklung fehlt es bei schwierigeren
oder abstrakteren Gedankengängen oft genug , ja wenn man Aufsätze von heute , wo das Deutsche
nun angeblicherweise seit Jahren im Mittelpunkte des Unterrichtes steht , vergleicht mit Schüler¬
aufsätzen aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts , so kann man zweifeln , ob wir heute noch die
gleiche Kraft der Gedankenentwicklung erzielen , und die beängstigende Frage drängt sich auf,
ob die Gefahr der Zersplitterung durch einen vielgestaltigen Lehrplan im allgemeinen und im
deutschen Unterricht im besondern nicht schon aufgehört habe , eine blofse Gefahr zu sein , sondern
schon begonnen habe , die motorischen Nerven zur geistigen Muskulatur zu lähmen . Hier aber
bietet sich Gelegenheit , an Musteraufsätzen jene Fähigkeit wieder zu bilden und zu üben .

Damit komme ich schon zu der letzten wichtigen Aufgabe , die ich dem Lesebuch zu¬
erteile , zu der Übung in Vortrag und Aufsatz .

Die „ freien Vorträge " alten Ritus ' fallen vollständig fort , und die Vorträge lehnen sich
an das Lesebuch an , indem sie zu freien Wiedergaben der Aufsätze des Lesebuches oder einzelner
Teile dieser werden . Die Anforderungen hierin werden anfangs nur gering sein können ; doch
kann man mit Freuden bemerken , wie die Fähigkeit des freien Wortes mit diesen Übungen steigt .
Selbstverständlich darf sich die Vorbereitung nicht jedesmalig blofs auf den einzelnen erstrecken ,
so dafs jeder Schüler in jedem Semester einmal zum Vortrag käme ; sondern die ganze Klasse
hat sich gleichmäfsig auf dasselbe Stück vorzubereiten , und aus ihrer Mitte wird ein beliebiger
Schüler zum Vortrag gewählt , während die übrige Klasse zuhört und prüft , um die Fehler nach¬
her zu verbessern . Man glaubt nicht , wie feinhörig sie dabei gegenüber Ausdrucksmängeln ist .
Die Vorbereitung für solchen Vortrag kann im Anfang der schriftlichen Arbeit nicht entbehren ,
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sei es dafs ein Auszug angefertigt wird , sei es dafs die Gliederung oder nur Stichwörter auf¬
geschrieben werden .

Das Lesebuch bietet nicht die einzige Gelegenheit zur Übung im Vortrag ; die häusliche
Lektüre besonders wird dazu herangezogen ; auch diejenigen Dramen , die ausführlich in der Klasse
besprochen werden , sind in der Eegel Gegenstand der häuslichen Lektüre , und die Besprechung
in der Klasse wird eingeleitet durch den Bericht eines Schülers , der , den gelesenen Stoff unter
einem bestimmten Gesichtspunkt betrachtend , die darauffolgende Besprechung einleitet und anregt .

Jedenfalls werden auf diese oder auf jene "Weise die Vorträge unmittelbar in den
Dienst des Unterrichtes gezogen , und zugleich wird ihre Bedeutung dadurch , dafs alle Schüler
an der Vorbereitung teilnehmen , erheblich gehoben . Die Schüler sollen allmählich dahin kommen
und können dahin kommen , dafs ein fliefsender Vortrag in klarem und schlichtem Deutsch ihnen
nicht mehr etwas Aufsergewöhnliches, sondern etwas Selbstverständliches ist . Das sind sie ihrer
Muttersprache schuldig , und das können sie von ihrer Muttersprache verlangen .

Natürlich arbeiten ja auch die übrigen Lehrstunden an dieser Aufgabe mit .
Wer in dieser Weise fortdauernd im zusammenhängenden , mündlichen Gebrauch seiner

Muttersprache geübt ist , der sollte auch schlecht und recht seine Gedanken in logischer Anordnung
und treffendem Ausdruck zu Papier bringen können , sollte man meinen . Dies ist jedoch nicht
der Fall , ist jedenfalls nicht allgemein der Fall . Der Umweg durch die Feder aufs Papier verlegt
sofort den ganzen Prozefs des Gedankenausdrucks aus dem Gebiet des Natürlichen in das des
Konventionellen . Darum die Unbehilflichkeit des Homo illiteratus , der im Leben seine Mutter¬
sprache ebenso ausdrucksvoll gebraucht wie sein Mienenspiel , aber zur Ratlosigkeit erstarrt , wenn
er seine Gedanken aufs Papier bringen soll ; darum das Staunen , wenn es einmal anders ist , wie
bei den „ Denkwürdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters " von Karl Fischer . Unsere Primaner
sind keine Homines illiterati , eher das Gegenteil . Aber das gleiche Gesetz wirkt nach , und fast
in jedem Jahrgang der Prima findet sich einer oder finden sich mehrere , die einer besondern
Übung und Vorbereitung für den Aufsatz bedürftig sind und die das auch fühlen und sich hilfe¬
suchend an den Lehrer wenden . Und wenn die andern solcher Übung nicht besonders auffallend
bedürftig sind , so wird sie doch allen nützlich sein .

Welche Anweisung geben die Preufsischen Lehrpläne dafür ? Ich finde keine als folgende :
„ Die Übung im schriftlichen Ausdruck mufs durch die planmäfsige Pflege einer nicht blofs richtigen ,
sondern auch dem Geiste unserer Sprache angemessenen deutschen Übersetzung aus den fremden
Sprachen sowie auch durch gleichmäfsige Durchführung der Anforderungen , die an die Form
deutscher Übungsarbeiten auch in den übrigen Lehrfächern zu stellen sind , stetig und kräftig
unterstützt werden ."

In der ersten Forderung sehe ich zunächst nur eine Unterstützung im mündlichen
Ausdruck . Die Forderung ist notwendig ; freilich soll man bedenken , dafs an dem Undeutsch der
Übersetzungen aus fremden Sprachen gar nicht die Unfähigkeit des Schülers , sondern die Fremd¬
artigkeit des Urtextes schuld ist . Die fremde Sprache mit ihren eigentümlichen Wendungen und
Satzbildungen färbt naturgemäfs auf die deutsche ab . Die Pflege eines guten Ausdrucks und
Satzbaus bei der Übersetzung ist zunächst nur Abwehr solcher Gefahren und dabei so zeitraubend ,
dafs es sich in der Eegel um ein mehr oder weniger handeln wird . Man sehe nur die Bücher
zum Übersetzen aus dem Deutschen in die fremde Sprache daraufhin an , wie viel schlechtes
Deutsch die Schüler daraus lernen . So kann man schon zufrieden sein , wenn jene Forderung
solche Schäden einschränkt ; als Vorbereitung für den Aufsatz genügt sie ebenso wenig wie die
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zweite , die von einer gleichmäfsigen Durchführung der Anforderungen spricht . Wie sollen denn
Anforderungen durchgeführt -werden , wenn ihre Erfüllung nicht ermöglicht ist ? Dazu aber sind
praktische Stilübungen notwendig , und daran fehlt es sehr , soweit ich ersehen und aus den
Lehrplänen und der pädagogischen Literatur erschliefsen kann . Zu solchen praktischen Übungen
soll unser Lesebuch die Musteraufsätze liefern . Ich will damit nicht eine Reihe neuer Aufsätze
■einführen ; sondern die von den oben angegebenen Zwecken des Unterrichtes geforderten sollen
zugleich für diese Stilstudien verwandt werden . Es ist allerdings von Vockeradt geltend gemacht
worden , dafs gerade diese Stücke für Stilstudien weniger geeignet seien , weil sie für den Schüler
zu viel neuen und unbekannten Stoff brächten und deshalb sein Interesse derartig in Anspruch
nähmen , dafs die Form für ihn zu sehr in den Hintergrund träte . Ich kann das Bedenken deshalb
hier nicht für schlagend erachten , weil eine Verarbeitung des Inhalts auch von mir vorausgesetzt
wird , ehe wir an das Studium der Form herantreten . Wenn aber der Schüler privatim sich mit
dem Studium des Stiles beschäftigt — was übrigens auch die Voraussetzung bei den Vorschlägen
von Vockeradt ist — , so gebe ich diesem recht , dafs am geeignetsten die Stücke sind , die inhaltlich
keine besonderen Schwierigkeiten bieten .

Für unsere Aufgabe nun bietet uns Vockeradt unter dem Titel „ Das Studium des
deutschen Stils an stilistischen Musterstücken " , Paderborn , Verlag von F . Schöningh 1899 , ein
Hilfsbuch , das von ganz hervorragender praktischer Brauchbarkeit ist und abgesehen von dem
Nutzen , den es dem Lehrer bietet, auch noch in jeder Schülerbibliothek in einigen Exemplaren
zu finden sein sollte . Ich bekenne dankbar , dafs ich ihm manches für die Art und Weise der
Behandlung verdanke . Daneben nenne ich noch ein Werk von Henry Ward Beecher „ Vorträge
über das Predigtamt ", deutsch von Eannegiefser , Verlag von Berggold , Berlin , das um so mehr des
Hinweises bedarf, als es fast verschollen zu sein scheint .

Die Behandlung eines Lesestückes findet nun folgendermassen statt . Über jedes Lese¬
stück oder einen Teil davon wird zunächst von einem Schüler ein Vortrag gehalten , der in der
Regel eine einfache Inhaltsangabe ist . Dann wird zunächst die Probe gemacht , ob der Gedanken¬
inhalt verstanden ist . Schwierige Stellen werden erklärt und sonstige Fragen der Schüler , die
das Verständnis angehen , hervorgerufen und beantwortet . Dabei ist die Gelegenheit gegeben , das
Verständnis zu vertiefen , das Gelesene zu verwandten Stoffen in Beziehung zu setzen und so den
Schüler in der Anwendung der neuen Gedanken zu üben , also das eroberte Neuland unter den
Pflug zu nehmen .

In der Mitte stehend zwischen inhaltlicher und formaler Behandlung erfolgt die Fest¬
stellung der Disposition , indem die einzelnen Teile auf knappen Ausdruck und in übersichtliche
Gliederung gebracht , Unterordnung und Nebenordnung geprüft und festgestellt sowie die ge¬
bräuchlichen und brauchbaren Gesichtspunkte der Teilung festgehalten werden . Damit ist die
Dispositionsübung aus ihrer Absplitterung vom sonstigen Unterricht herausgenommen , und indem
ihr Zweck erreicht wird , dient er zugleich als Mittel zum klaren Verständnis des Lesestückes .

Bis hierher ist die Arbeit für jedes Lesestück etwa die gleiche . Von da an wird sie
verschieden , und die Art der Behandlung richtet sich nach der Art des betreffenden Lesestückes .
Die Art des Ausdruckes , die Bildersprache , der Bau der Sätze und ihre Verknüpfung , der
Gebrauch der Synonyme , der Tropen und Figuren , die Individualisierung der Rede , die Art und
Verwendung der Attribute sind Gesichtspunkte , die nacheinander — je nachdem das betreffende
Lesestück dazu geeignet ist — verwandt werden . Es wird vorausgesetzt, dafs für jeden zu
behandelnden Teil des Lesestückes — im Anfang 3 — 4 Seiten des Lesebuchtextes — nur eine
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Stunde verwandt wird ; so ergibt sich eine Beschränkung der stilistischen Übung von selbst . Soll '
sie doch auch nicht alles leisten , sondern den Schüler befähigen , sich selbst solchem Stilstudium
zu widmen und mit bewufstem Aufmerken auf den Stil lesen zu lernen .

Wenn etwa der Ausdruck betrachtet wird , so werden die Ausdrücke , die irgend eine
Eigenart und Besonderheit zeigen , hervorgehoben . Der Lehrer weifs aus der Korrektur der
Aufsätze , wie der stellvertretende Ausdruck der Schülersprache dafür lauten würde , — und kann
nun die Eigenart und den Vorzug des neuen Ausdrucks feststellen und diesen damit auch einprägen .

Um das Stilgefühl des Schülers zu stärken , ist folgende Übung von Nutzen . Der Lehrer
liest einen kurzen , durch häusliche Lektüre schon bekannten Abschnitt eines Lesestückes ein —
oder zweimal vor und läfst im Anschlufs daran eine Niederschrift anfertigen mit der Aufgabe , sich
möglichst streng an den verlesenen Text zu halten . Die Vergleicliung beider Fassungen wird
dann alsbald deutlich zeigen , wie oft der Schüler von dem geisterfüllten Ausdruck des Verfassers
ins Triviale abweicht , wie leicht eine leise Abweichung von der Wortstellung eine ungewollte
Veränderung und Färbung des Gedankens bringt u . s . w . Die Schüler erhalten damit zugleich
ein Mittel , selbsttätig in häuslicher Arbeit an der Verbesserung des eigenen Stiles zu arbeiten
und überhaupt den Blick für die Eigentümlichkeit des Ausdrucks und des Stiles im allgemeinen
zu schärfen .

Wie das Verständnis bildlicher Bede weiter zu pflegen und im Gebrauch solcher zu
üben ist , habe ich in Heft 240 des „ Pädagogischen Magazins " : „ Unterricht in der Bildersprache"
zu zeigen versucht .

Eine andere Aufgabe wendet sich besonders dem Satzbau zu . Es wird gefragt , wie
der Schriftsteller die Worte im Satze stellt , wodurch die Eintönigkeit des Satzbaus vermieden ist ,
welche Energie in der Voranstellung etwa des Objektes zur Anwendung kommt ; ob die verschie¬
denen Arten der Hauptsätze abwechseln und durch ihre Abwechslung den Stil beleben ; ob der
Schriftsteller mehr einfache Hauptsätze oder längere Perioden bildet und inwiefern sein Satzbau
dem Zweck seiner Darlegungen gerecht wird ; inwiefern durch symmetrischen Bau der Periode
die Klarheit des Gedankens verstärkt oder durch das Anakoluth eine bestimmte Wirkung hervor¬
gebracht wird . Zuweilen wird uns auch im Musteraufsatz eine Schwerfälligkeit im Satzbau be¬
gegnen , die nicht musterhaft , aber ganz willkommen ist . Wenn an Stelle der beliebten Haupt¬
wörter auf - ung Zeitwörter gesetzt oder die schwerfällige Gelehrtenperiode in einige Stücke zer¬
schlagen wird , dann kommt Licht und Luft in den Satzbau , und das Gefühl der Genugtuung
wird wohl ein Führer beim eigenen Stil .

Unsere liebe deutsche Sprache bedarf aus mehreren Gründen — z . B . wegen der
schwerfälligen Hilfszeitwörter der Konjugation , der unbegrenzten Möglichkeit der Bildung von
Substantiven und der Häufung von Attributen — ganz besonders der Pflege , und das französische
polissez et repolissez gilt für die Stilbildung des Deutschen noch viel ausdrücklicher . Wenn dieses
anerkannt wird , so bietet sich das Lesebuch als der gegebene Ort dazu , und es ist nur darauf
zu sehen , dafs die Aufsätze auch wirklich solche unserer ersten Schriftsteller sind . Nicht so viel
von Oberlehrern und dergleichen , sondern von anerkannten ersten Gröfsen : jeder Aufsatz nach
Form und Gedanke ein Juwel !

Wie also die freien Vorträge und die Dispositionsübungen ihre Sonderstellung im Unter¬
richte aufgeben , so mufs sich auch die Ausbildung in Stil und Gedankenentwicklung gefallen
lassen , in den Dienst der übrigen Interessen gezogen zu werden . Wie die Versenkung in die
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Gedanken eines Schriftstellers das Verständnis für seinen Stil vorbereitet , so soll eine Betrachtung
seines Stils das Verständnis für seine Gedanken vertiefen .

Der deutsche Unterricht darf nicht mehr eine Summe von Gebieten und Arbeiten sein ,
die nebeneinander herlaufen , ohne sich um einander zu bekümmern . Die Konzentration , die
durch das Lesebuch wirksam unterstützt wird , schafft Raum , sich ruhig und vertiefend in die
zwei Hauptaufgaben zu versenken : die literarisch ästhetische und die sprachlich stilistische . Die
philosophische Propädeutik verzichtet darauf , einen erheblichen Teil des deutschen Unterrichtes
für solche Aufgaben in Anspruch zu nehmen , die diesem Unterrichte ganz fremd sind . Sie findet
ihre Befriedigung durch das Lesebuch in Lestücken , die zugleich für den deutschen Sprachunter¬
richt nutzbar zu machen sind .
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