
I, persaillillierzeichlus.

!. Renlschulkommisslon.
Bürgernieister Schilling, Vorsitzender.

Oberamtsrichter Petzold, V Ii 1.

Konigl. Bezirksschntinsp. Dr. pdil. Schilling.

Tircktor Professor Dr. plnl. Wolf.

3. Lehrerkollegium.
Direktor Professor Dr. pl>il. Friedrich Franz Wolf, Klassenlehrer der I. '

1. Oberlehrer Reinhard Hossinann, Klassenlehrer der II.

2. - Anton Hermann Bretschneider, ^ R 2. I) !VI 1870/71. i (?. D D ^ 2.
Klassenlehrer der III.

3. - I)r. pliil. Heinrich Gottlieb Francke, Klassenlehrer der IV.

4. - Albert Gnstav Emil Kästner.

5. - Dr. plül. Ernst Emil Danzig.

6. - Dr. pl>il. Johann Friedrich Elvir Ehrlich, Klassenlehrer der V.

7. - Dr. plul. Paul Rudolf Ferdinand Hermann, 1^ D ^ 2, Klassenlehrer der VI.

8. - Dr. pliil. William Klemens Pfau.

Ständiger Fachlehrer Gustau Aruo Kürschner.

Probelehrer oaiul. tlitzol. Friedrich Zinßer.

Bon diesen verwaltet der Direktor die Lchrerbibliothek, sowie die Lehrmittel sür Religion, Geschichte

und Geographie, Oberlehrer Dr. Fra n cke die Lehrmittel für Chemie nnd die beschreibenden Naturwissenschaften,

Oberlehrer Kästner für Zeichnen und Gesang, Oberlehrer Dr. Danzig für Physik, Oberlehrer Dr. Ehrlich

die Schülerbibliothek, Realschnllehrer Kürschner die Programm-Abtcilnng der Sehnibibliothek und die Turnapparate.
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3. Schüler.
Ä Schülerverzeichnis.

Aufnahmezu Ostern, ** Aufnahme während des Schuljahres, ° Abgang während des Schuljahres.

Name des Schülers.
Geburtsjahr

und -tag
Wohnort der Eltern

(Geburlsort des Schülers)
Stand des Vaters

A lasse I.

Börner, Karl 1886, 25. Mai Rochlitz Kgl. Amtsh.-Sekretär

Müller, Kurt 1886, 5. Oktober
-

Stadtmusikdirektor

Gotthardt, Karl 1885, 24. Oktober Klempnermeister

Vieweg, Volkmar 1884, 23. Juli Topfseifersdorf (Cannewitz) Pfarrer

Junghans, Paul 1884, 10. Februar Geringswalde Korbmacher

Müller, Oswin 1884, 21. Januar Göritzhain (St. Egidien) Forstwart

Seidel, Arno 1885, 24. Juli Rochlitz Bürstenmacher

Hentschel, Paul 1885, 17. Juni - (Dittmannsdorf) f Wirtschaftsbesitzer

Hentschel, Richard 1885, 6. Dezember Geringswalde Bäckermeister

Lommatzsch, Ernst 1885, 2. August
.

Tischlermeister

Oertel, Paul 1885, 22. Sept. Frohburg Bäckermeister

Weber, Johannes 1886, 21. März Rochlitz Kanfmann

Ahnert, Oskar 1884, 24. Sept. Weißbach Gutsbesitzer

Semig, Hellmuth 1883, 2. Februar Oberloquitz (Leipzig) Oberst z. D.

Heise, Erich 1885, 22. März Rochlitz (Leipzig) Kgl. Baurat

Fischer, Otto 1886, 27. April - (Franenstein) Kgl. Anitsger.-Sekretär

Bräunlich, Otto 1885, 10. Dez. - (Friedrichsheide) Bürgerschnloberlehrer

Hahn, Karl 1884, 6. Juli - (Gößnitz) Eisenbahnschnffner

Haferkorn, Emil 1884, 28. Sept. Möselu Gutsbesitzer

Quellmalz, Arthur 1885, 18. Sept. Frauendorf Stationsverwalter

Junghans, Max 1884, 17. Juli Neumarkt-Geithain Baumeister

Klöß, Arthur 1885, 1. Februar Rochlitz (Reichenau) Pens. Lokomotivenführer

Liebing, Alfred 1884, 16. Juni
-

Restanrateur

Lorenz, Georg 1883, 4. Sept. Stein (Göritzhain) Fabrikbesitzer

** Kühn, Reinhold 1881, 23. Oktober Grimma (Leipzig) Arresthausinspektor

Klasse II
Michael, Martin 1884, 16. Januar Theesdorf Gutsbesitzer

Horn, Fritz 1887, 14. Mai Zaßnitz f Gutsbesitzer

Pechstein, Reinhard 1885, 27. Mai Altdorf Gutsbesitzer

Feldmann, Max 1886, 18. Oktober Poppitz (Dresden) Eisenbahnschaffuer

Lungwitz, Paul 1886, 13. Oktober Seelitz Gutsbesitzer

Richter, Friedrich 1886, 24. Febr. Wiederau Gutsbesitzer

Schöniger, Fritz 1888, 2. Jannar Lunzenan Fabrikdisponent

Welker, Willy 1885, 6. März Noßwitz Schmicdemeister

* Sieber, Max 1884, 28. Febr. Burgstädt f Bäckermeister

Frühauf, Erwin 1885, 5. Nov. Geringswalde Stnhlsabrikaut

Graichen, Georg 1886, 26. Sept. Weiditz Gutsbesitzer

Weise, Hans 1885, 14. Sept. Luuzeuau (Freystadt) Fabrikdirektor

Meister, Ernst 1885, 26. Okt. Peuig Fleischermeister

* Böttger, Arno 1886, 24. Jan. Fraueudorf Gutsbesitzer

Schlimper, Paul 1883, 9. Juli Chursdorf Zinnnermann

Werner, Gerhard 1886, 14. August Rochlitz Bürgerschnllehrer
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Name dcs Schülers.
Geburtsjahr ! Wohnort der Eltern)

und -tag ^ (Geburtsort dcs Schülers)

Schumann, Martin
Schumann, Karl

Hähnel, Georg

Dotzler, Alexander

Colditz, Martin

Fischer, Edmund

Hempelt, Karl
Wiukler, Richard

Nitschke, Martiu

Müller, William

Zschuuke, Kurt

A lasse III.

Klaubert, Alfred

Klanbert, Max

Sattler, Rudolf

Forberger, Georg

Krämer, Arthur

Kunze, Karl

Becker, Paul

Hempel, Max

Große, Arthur

Schindler, Karl

Müller, Richard

Zillmann, Max

Früh, Erich

Limbach, Ernst

Schuster, Willy

Knotsch, Karl

Grase, Walter

Grabe, Oswald

Gerlach, Walter

Meyer, Rudolf

Scheibe, Walter

Anders, Walter

Schob, Arno

Harzendors, Paul

Pöuigk, Adolf

Fischer, Johannes

Hagenest, Kurt

Schneider, Emil

Teichmaun, Reinhvld

Wcndland, Friedrich

Sachse, Arnolf

Bibl, Karl

Friebe, Arno
o Weber, Knrt

o Schierz, Karl

1884,

1885,

1886,

1885,

1886,

1886,

1886,

1886,

1886,

1885,

1886,

1886
1887

1887

1887

1887

1887

1886

1885

1885

1886

1886

1889

1888

1887

1885

1887
1886
1885

1886

1889

1887

1885
1886
1886
1888
1888
1886

1887

1886
1886
1887

1887

1887

1886

1887

9. Mai

27. Sept.
28. Nov.

18. Okt.

12. Juli

29. Jau.

7. August9. Januar
1. August

2. April

19. Febr

4. April

31. August

22. August

2. August
10. Okt.

7. Nov.

24. Nov.

3. Nov.

1. Dez.

24. Dez.

29. Sept.

6. März

20. März

16. Dez,

25. Juli

14. Juli
2. Okt.

30. Nov.

24. Okt.

4. April

5. Juni

7. August

2. Januar

25. Dez.

12. Febr.

19. August

13. August

4. Sept.

27. Jnui
23. Okt.

10. April
4. Nov.

27. Angust

25. Sept.
17. Okt.

Markersdorf

Rochlitz

Dresden (Altenburg)

Geringswalde

Geithain

Rochlitz

Obergräfenh. (Rathendorf)

Lnnzenan

Rochlitz (Niederneukirch)

Rochlitz

Penig

Gersdorf (Mühlau)

Rochlitz

Topfseifersdorf

Poppitz

Geithaiu-Neumarkt

Colditz

Rochlitz (Großwischstaudeu)

Wechselburg

Rochlitz (Langensalza)

Bertelsdorf

Penig

Rochlitz

Beiern in Altenburg

Narsdorf (Connewitz)

Hartha (Waldheim)

Rochlitz

Berthelsdorf

Wickershain

Wechselburg

Cossen

Colditz (Leipzig)

Rochlitz

- (Merseburg)

Peuig

Hartmannsdorf (Meusdorf)

Rochsburg (Berlin)

Hartha (Saalbach)

Penig (Rötha)

Lnnzenan

Langenlcuba-Obcrhain

Rochlitz (Lübau)
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113

114

115
116
117
118
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120
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123

124

125

126
127
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Namc dcs Schülers.
Geburtsjahr

und -tag
Wohnort der Eltern

(Geburtsort dcs Schülers)

o Kleinschmidt, Friedrich

° Marcus, Wilhelm

° Krause. Ernst

Alasse IV.

g. Rcalabtcilnug.

May, Otto

Jnchler, Guido

Mittenzwei, Kurt

* Fuchs, Martin

K^ähe, Richard

Ahuert, Guido

Klitzfch, Johannes

Steger, Bruuo

Weber, Erich

Berger, Alfred

Liuduer, Rudolf

Wiukler, Arthur

Knhn, Hellmut

Werrmaun, Kurt

Walther, Paul

Tennhardt, Otto

Kürth, Walter

Arnold, Kurt

Kotz, Friedrich

Leupold, Martiu

Reichardt, Alfred

Liuduer, Erich

Schönfeld, Paul

Wildt, Friedrich

Götze, Otto

Hommel, Friedrich

Kurth, Karl

Güttc, Arthur

Menschke, Arno

Harzendorf, Kurt
Welker, Gottfried

Diettrich, Johannes

Müller, Alfred

Frauer.heim, Wilhelm

^ Walther, Walter

b. Progymn.-Abteil.

Starke, Martiu

Schlegel, Kurt

Frenze!, Arthur

1886, 27. August

1886, 3. Nov.

1886, 7. Dez.

1888
1888
1888
1887
1888
1885

1888

1888
1888
1889

1887

1886

1887
1886
1888

1887

1889

1889

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1886

1887

1887

1887

1889
1888
1887

1889

1889

1888

1889

7. Nov.

27. Mai

25. Mai

6. März
11. Okt.

I. August

18. Sept.
18. Mai

21. April
25. Nov.

31. Jau.

10. Dez.
8. Februar

17. Sept.

28. März
19. Okt.

10. Okt.

13. Juli

31. Dez.
19. Nov.

23. Febr.

16. Jan.

31. Angust

4. April

20. Dez.

24. Sept.

II. August

23. Juli

13. Febr.

16. April

4. Juli

26. März

4. Febr.

28. April

17. März

1889, 26. Mai

1888, 26. August

1889, 9. April

Geringswalde (Rottwcrud.)

Rvchlitz (Oederan)

Rochlitz (Penig)

Lnnzenan

Chursdorf

Hoheudorf (Beucha)

Geringswalde

Rochlitz

Kolkau (Mensen)

Penig

- (Chursdorf)

Rochlitz

Noßwitz

Burgstädt (Chemnitz)

Chursdorf

Hohenkirchen

Frauendorf

Lnnzenan

Rochlitz

Hohenkirchen (Göhren)

Rochlitz (Waldenburg)

- (Sayda)

Arnsdorf

Rochlitz (Taura)

- (Wieu)

- lWolkenbnrg)

Penig

Rochlitz

Döhlen (Rochlitz)

Cossen

Burgstädt

Penig

Göritzhain (Chemnitz)

Thum (Hartha)

Geringswalde (Jüdeuweiu)

Großmilkau (Nieska)
Steudten

Pürsten
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139
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Name des Schülers.
Geburtsjahr

und -tag
Wohnort der Eltern

(Geburtsort des Schillers)

Alasse V,

A, Realabteilung,

Zehner, Alfred

' Großöhmigen, Pmil

Voigt, Paul

zahn, Alfred

° Krebs, Johannes

Marthel, Richard

Menzel, Oskar

° Naumann, Felix

Zchlegel, Alfred

lütfchke, Max

Verrmaun, Erich

Dermsdorf, Lllfred

Zimmermann, Alfred

Mischer, Richard

Unastenberg, Friedrich

Mischer, Arthur

Keimann, Rudolf

^ Kittel, Rndolf

Pötzfcher, Erich

Köffel, Manfred

Werner, Friedrich

^ Niefcher, Walter

Opitz, Arthur

hinzfch, Friedrich

Lommatzsch, Kurt

Meißner, Alfred

Schlimper, Karl

Weinhold, Emil

Reinhardt, Alfred

° Frühanf, Willy

Wolmerod, Edgar

b, Progymn,-Abteil,

Schreyer, Johannes

Starke, Hans

Schilling. Gnflav

Marens, Alfred

Alasse VI.

a, Realabteiln n g.

* Böhme, Knrt

^ Horn, Karl

* Weber, Paul

* Holzel, Alfred

* Keller, Lothar

* Dahnert, Otto

1889,

1889,

1888,

1889,

1889,

1890,

1889,

1887,

l889,

1889,
1888,
1889,

1890,

1890,

1890,

1887,

1889,

1889,
1888,
1889,

1890,

1890,
1888,
1888,

1891,
1888,
1889,

1890,

1890,

1889,

1890,

2. Nov.

14. April

30. Juni
28. Nov.

23, Okt.

2. Juni

6. März

14. Jan.

17, Juli

2. Jan,

17, August
15, Mai

1. Juni
30. Okt.

6. April
13. Nov.

2, Okt,

2, April

26, Sept,

30. Dez,

18. März

17. Jau,

10, Augnft

18, Fcbr,

9. Jnni

7, Sept,
4. Nov.

30, Juni

6. Januar

28. Sept,

30, Juni

1889, 30, Sept,

1890, 22. Slpt,

1890, 1. Mai

1890, 29, April

1889, 26, April

1891, 9. Juli

1890, 18. März

1890, 2. Dez.

1890, 28. Okt.

1890, 17, Juli

Rochlitz

Penig

Rochlitz

Colditz

Rochlitz

Sachfendorf (Gröblitz)

Burgstädt

Sörnzig

Lunzenau

Frciueudorf

Noßwitz (Doberenz)

Rochlin

-- (Leipzig)

Geithaiu

Rochlitz

Geithaiu

Rochlitz

Geringswalde

Rochlitz

Karlsruhe (Mülhausen)

Geringswalde

Hohenkirchen (Nanhain)

Poppitz (Löhneköniglich)

Geringswalde (Straßburg)

Lnnzenan

Geringswalde

Rochlitz (Gleiivitz)

Geringswalde

Großmilkan (Nieska)

Rochlitz (Dresden)

(Eppendorf)

Kleinsermuth

Zaßnitz

Rochlitz

Langenleuba-Oberh, (Metz)

Rochlitz

. (Greiz)

5

<
<

i



170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180
181
182
183

184

185
186
187
188
189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200
201

Name des Schülers.
Geburtsjahr

und -tag
Wohnort d r Eltern

(Geburtsort des Schülers)

* Schuster, Otto

Müller, Johannes

Kräuter, Max

Oehmichen, Fritz
* Bemmann, Edwin

^ Katschmanu, Haus

* Hähncl, Alfred

* Kuuze, Alfred

Leißling, Otto

* Dathe, Erich

* Pömgk, Wolfgang

^ Sparborth, Kurt

^ Schürer, Willy

^ Schneider, Paul

* Zillmann, Walter

* Möller, Paul

* Schneider, Jgnaz

* Riedel, Alfred

* Hammer, Richard

** Kleine, Willy

^ Wolf, Johannes

I). Progymn,-Abteil,

Petzold, Gotttvalt

^ Süßmilch, Holm

* Bode, Johannes

* Kirsten, Heinrich

* Börner, Gottfried

Schilde, Erich

^ Oehmichen, Karl

Voigt, Georg

Richter, Marlin

10 * Znmpfe, Alfred

11 Hammer, Armiu

1890

1890
1888
1889

1890

1891

1891

1891

1889

1891

1889

1891

1890
1888
1892

1891

1890

1891

1890

1890
1888

19, Sept.

20. Juui

2. Sept.
13. Nov.

I. Sept.

14. Jan.

3. Februar

II. Jan.

26. Juli

8. März

27. Sept.
31. Mai

24. Sept.

22. Sept.
13. Mai

24. August

10. August

16. April

13. Sept.

23. Dez.

15. Juui

1890, 27.

1891, 23.

!l891, 23.

1892, 16.

1891, 30.

1891, 27.

1890, 13.

i 1890, 30.

1890, 14.

1890, 22.

1889, 24.

Juli

Juui

März

März

Jan.

März

Juli

Juli

Juli
Nov.

Noo.

am

Wechselburg

Luuzeuau

Altgeringswalde

Rochlitz

Kleinmilkau

Corba (Seifersdorf)

Geringswalde

Colditz (Leipzig)

Lniizeuau (Thiimiruicht)

Rochlitz (Riesa)

Tölitzsch

Wechsclburg

Döhlen (Otteudorf)

Rochlitz (Nosseu)

Waidheim (Nünchritz)

Rochlitz

(Chemnitz)

Luuzeii au (Wermesgrüu)

Rochlitz (Anuaberg)

(Marienberg)

Geringswalde

Rochlitz

Penig

Rochlitz

Altgeriugswalde
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d Ueberstcht des Schülerbeftandes.

Zahl der Schüler Religion der Schüler
Durchschnitt!.
Lebensalter Heimat der Schüler

Evangel.-lntherisch Ä Abfol. Zahlen Prozentzahlen

AmAnfangei
SchuljahresAufnahmewährenddesSchuljahres

AbgangwähredesSchuljahiAmEndede
SchuljahresZusammen

Konfirmiert
Konfirmanden

Nicht-

Konfirmanden

Q

AmAnfangei
Schuljahres

EinheimischeAuswärtigeEinheimischeAuswärtige

1 23 2
—

25 25 25
— — —

16 I. IM. 12 13 48 52

2 27
— —

27 27 25 1
—

1 15 - 4 - 5 22 81 19

3 38
— 5 33 38 21 12 5

—
14 - 2 - 12 26 32 68

4 37 1
—

38 38 6 16 10
—

13 » 4 » 13 25 34 66

5 34 1 3 32 35 1 2 32
—

12 « — 14 21 40 60

6 35 3
—

38 38
—

2 36
—

10 - 6 - 17 21 45 55

194 7 8 jl93
201 78 33 89 1 73 128 36 64

Bestand am Februar 1901 188

Abgang Ostern 1901 (22 mit Reifezeugnis) 33

Bestand vor der Aufnahmeprüfung 155

Anfnahme Osteru 1991 39

Bestand am Beginn des Schuljahres 194

Aufnahme im Laufe des Schuljahres 1991/02 7

Abgaug während - - - 8

Bestand am 1. Februar 1902 193

c Abgegangene Schüler.

Am Ende des Schuljahres 1900/1901 verließen die Schule:

Aus Klasse 1: mit dem Reifezeugnis (S. Abschnitt IX des letzten Schulberichtes): Guido Schönfeld,

Albert Enge, Reinhold Werner, Albin Hermsdorf, Oswald Ehrhardt, Hermann Reichel, Johannes Käßner,

Leopold Damm, Max Haupt, Rudolf Brückner, Otto Strobel, Clemens Knrtz, Willh Jentzfch, Otto

Preißler, Johannes Tittmann, Rudolf Engmann, Gerhard Görnitz, Ernst Voigt, Richard Liebing,

Albrecht Schuster, Walter Schönfeld, Karl Tennhardt. Durch deu Tod: Willibald Kristen,

Aus Klasse II: Albin Weber (Realgymnasium Chemnitz), Kurt Engert (Oberrealfchule Halle).

Aus Klasse III: Otto Ulrich (Seminar Rochlitz), Karl Jahn (Kaufmann), Ehrhardt Friedrich

(Kaufmann).

Aus Klasse IV: Walter Haferkorn (Kaufmann), Gnstav Beil (Kaufmann), Willy Lorenz

(Techniker), Kurt Vettermaun (Bäcker).

Ans Klaffe VI: Alfred Bergt (Seminarschule Rochlitz).

Während des Schuljahres 1901/1902 verließen die Anstalt:

Aus Klasse III: Kurt Weber (Realschule Glauchau), Karl Schierz (Realschule Großenhain)

Wilhelm Marens (Obcrrcalschnle Halle), Friedrich Kleinschmidt (Kaufmann), Ernst Krause.

Aus Klasse V: Alfred Marcus (Ghmuasium Halle), Willy Frtthaus (Bürgerschule Geriugs'

walde), Edgar W olmer od (Realschule Auerbach i. V.).
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II. Lehrbericht.

1. Realschule.

Alasse VI.

Klassenlehrer: Oberlehrer l>r. Hcymaun.

Religion: 3 Stunden. Biblische Geschichte des alten Testaments. Auswendiglernen und Erklärung

de s ersten Hauptstückes sowie der vorgeschriebenen Sprüche nnd Lieder. Sommer: Kästner. Winter: Zinßer.

Deutsch: 8 Stunden (Lateiner 4 Stunden) Nebung in der Lesefertigkeit und im mündlichen

Gedaukenausdrnck dnrch Nacherzählen von Gelesenem oder mündlich Vorerzähltem. Memorieren nnd Dekla¬

mieren erklärter Gedichte uud kleiner Prosastücke. Die Wortarten mit Auweuduug der lateinischen Bezeich¬

nungen. Wortbildnngslehre. Deklination uud Konjugation. Gebrauch der Präpositionen nnd wichtigsten

Konjunktionen. Der einfache Satz. Einübung der Orthographie und Juterpuuktiou. Aufsätze uud Diktate

wöchentlich abwechselnd (20 Aussätze und 20 Diktate). vi'. Heymanu.

Geographie: 2 Stunden. Vorbegriffe. Sachsen im besonderen, Deutschland im allgemeinen.

Uebersicht über Europa uud die Erde. Or. Fraucke.

Geschichte: 1 Stunde. Deutsche Heldensagen. Kürschner.

Naturgeschichte: 2 Stunden. S.: Die Grundbegriffe der Morphologie, au geeigneten Pflanzen

erläutert. W.: Anthropologie. Wichtige Vertreter der 5 Wirbeltier-Klassen. Dr. Francke.

Rechnen: 5 Stnnden (Lateiner 4 Stnnden). Tie vier Spezies in nnbenannten nnd benannten

ganzen Zahlen. Das Dezimal-System in Münzen, Maß und Gewicht. Kürschner.

Schreiben: 3 Stuuden (Lateiner 1 Stunde). Tentsche nnd lateinische Schrift in Wörtern nnd

Sätzen. Nebnng arabischer nnd römischer Ziffern. Kästner.

Zeichnen : 2 Stunde». Lehrplan uach Thieme. Gebundenes und Freihandzeichnen. Blatt I—V.

Erkenntnisformen: Wagerechte und senkrechte Linien. SchönheitSsormeu: Bänder. Mauer. Roll-

oorhaugmuster. Stoffmuster mit senkrechter Streisenanorduuug. Lebens formen: Lineal. Reißschiene.

Schnltafel. Leiter. Gartenzann, — Sämtliche Arbeiten wurden in Farbe ausgeführt. Kästner.

Singen: 2 Stunden. Uebnngen ohne Noten. Die Ziffern als Jnlervallbezeichnnng. Noten als

Tonzeichen. Tonleiter. Tonstnfen. Hanpttöne. Akkord. Taktmaß. Taktstrich. Takteinteilung. Stärke,

Höhe uud Namen der Töne und Noten. Uebnngen zur Unterscheidung der verschiedenen Intervalle. Ton-,

Noten- und Pansenwerte. Punktierte Note. Das Atemholen beim Singen. Aussprache beim Singen. Die

Tonleitern. Einstimmige Uebnngen uud Volkslieder. Choräle. Melodien znr Gottesdienstordnuug. Chor-

singeu: Siehe Kl. III. Kästner.

Turnen: 2 Stuuden. Einfache Frei- nnd Ordiinngsübnngen (anch mit Eisenstab- uud Hantel¬

belastung). — Stangen, Taue, Leitern, Freispringel, Schwebcbaum, Reck, Barren, Bock, Ruudlaus.

— Turuspiele. Kürschner.

A lasse V.

Klassenlehrer: Oberlehrer Dr. Ehrlich.

Religion: 3 Stnnden. Biblische Geschichte des neuen Testaments. Wiederholung des 1. und

Erklärung des 2. Hauptstückes. Auswendiglernen der vorgeschriebenen Sprüche und Lieder.

Kästne r.
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Deutsch: 6 Stunden (Lateiner 4 Stunden). Die Wörterklasscu mit lateinischen Bezeichnungen.
Saklehre. Memorierenerklärter Gedichte. Nebungen im Lesen und Wiedererzählen besprochener Prosastncke.
2V Aufsätze und 20 Diktate. vr. Ehrlich.

Französisch: 6 Stunden. Aussprache, Haupt-, Eigeuschafts-, Für-, Zahl-, Hilfszeitwort. KleineSprechübungen. (Plötz, Lekt. 1—55.) vr. Pfau.

Geographie: 2 Stunde». Erörterung der Gruudbegriffe der mathematischen nnd physischen
Geographie. Neberblicküber die Geographie Europas. BesondereBelrachtungder außerdeutschen Staaten.

vr. Danzig.

Geschichte: 2 Stunden. Deutsche Götter- und Heldensagen. Zur Gewinnung des geschichtlichen
Hintergrundeswurde» Geschichtsbilder aus der deutschen Geschichte bis zu Karl dem Großen gegeben. Wieder¬
holung der griechischenund römischen Sagen. Kürschner.

Naturgeschichte: 2 Stunden. S.: Pflanzen mit zusammengesetztem Blütenbaue. Einiges aus
der Biologie der Pflanzen. Linnssches System. W.: Anthropologie. Wirbeltiere. Or. Francke.

Rechnen: 4 Stunden. Rechnen mit gemeinen und Dezimalbrüchen. Wiederholung des Dezimal¬
systems in Münzen, Maß und Gewicht. Kürschner.

Schreiben: 2 Stunden. Deutsche und lateinische Schrift in Sätzen. Uebnng der arabischen uud
römischen Ziffern. Kürschner.

Zeichnen: 2 Stunden. Lehrplan nach Thieme. Gebundenes und Freihandzeichnen. BlattVI—X. Erkenn tnissormen: Rechtwinklige, gleichschenklige nnd ungleichseitige Dreiecke. Quadrat über
Eck und auf der Seite, zum Achteck verbunden. Schönheitssormen: Bänder mit gleicher uud ungleicher
Reihung. Band mit Qnadratreihnng. Stückanordmmg in gebrochenen Stäben. Täfelung. Bandverschlingnng.
Füllornament im gleichseitigen Dreieck. Lebensformen: Vorderansichtenvon Hänsern. Schiefertafel.
Holzwinkcl. Setzwage. Giebelseiten von Häusern. — Sämtliche Arbeiten wurden in Farbe ausgeführt.

Kästne r.

Singen: 2 Stuudeu. Treffübuugen. Dur- und Moll-Tonleitern. Melodien znr Gottesdienst-
ordnnng. Choräle. Volkslieder. Ehorsingen:Siehe Kl. III. Kästner.

Turnen: 2 Stunden. Verbindung einfacher Frei- uud Ordnungsübungen uutereiuander. Eisen-
stab- und Hantelübungen. — Stangen, Tane, Leitern, Freispringel, Schwebebaum,Reck, Barren, Bock,
Rnndlans. — Tnrnspiele. Kürschner.

Alasse IV.
Klassenlehrer: OberlehrerI)r. Francke.

Religion: 3 Stunden. Eingehende Behandlung aller fünf Hanptstücke. Sprüche und Kirchen¬
lieder. Biblische Geschichtealten nnd neueu Testaments. Sommer: Hoffmann. Winter: Zinßer.

Deutsch: 5 Stunden. Die Satzverbindung nnd das Satzgefüge, unvollständige Hauptsätze,
verkürzte Nebensätze; Laut- und Wortbildungslehrenach Ketzer, Grammatischer Anhang, Z 24—49. Lesen
nnd Besprechung zahlreicher Prosastücke nnd Gedichte. 19 Diktate und 13 Aufsätze. Deklamationder vor¬
geschriebenenGedichte. Dr. Ehrlich.

Französisch: 6 Stunden. Teilweise RePetition des Quiutauerpensnms. Teilungsartikel. Regel¬
mäßige Konjugation. Die pronoms psrsonvsls (ooujoillts, äissoints), vsrdos xronominaux; Veränderlich¬
keit des purt. pAssg. Die gebräuchlichsten uuregelmäßigeuVerben. Die Stücke aus dem Anhang znr
Grammatikwurden gelesen, mehrere gelernt. Auch schlössen sich meist an sie die Sprechübungen,Diktate,
Retroversionen und sonstige Bearbeitungen. Or. Pfau.

Geographie: 2 Stunden. Die Grundlagen der mathematischen und physischen Geographie. Die
außereuropäischen Erdteile. I)i'. Danzig.

Geschichte: 2 Stunden. Griechische uud römische Geschichte. Or. Pfau.

Naturgeschichte: 2 Stunden. S.: Bestimmen einfach gebauter Pflanzen nach dem LinnüschenSystem. W.: Gliederfüßler. Or. Francke.

Rechnen: 4 Stunden. Wiederholung der gemeinen und Dezimalbrüche. Einfache nnd zusammen¬
gesetzte Regeldetri. (Zins- uud Prozentrechnungfür die Progymnasiasten.) vr. Francke.

Geometrie: 2 Stunden. Entwicklung der elementaren planimetrischen und stereometrischeu Begriffe.
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Entführung in dic Planimetrie. Parallelensätze. Hauptsätzeüber das Dreieck. Kongruenz der Dreiecke.
Konstruktionen. Direktor.

Schreiben: 2 Stunden. S.: Sätze in deutscher und lateinischer Schrift. Nebnug der arabischenund römischen Ziffern. W.: Rundschriftund Schreiben kaufmännischer Formulare. (Zirkular ^Errichtung
eines Handelshauses^;Einsendungeiner Preisliste; Anzeige von dem bevorstehenden Besuch eines Reisenden;
Anzeige von der Ausführung des erhaltenenAnftrages; Auftrag, die Ware zu versenden; Anzeige von der
Sendung an einen Spediteur; Versendungsanzcige an den Empfänger der Ware; Verfügungdes Empfängers
an den Spediteur; Lieferschein; Nota; Rechnung; Unkostenrechuung; Mahnbrief; Antwort auf denselben;
Quittung in zweierlei Form.) Kürschner.

Zeichnen: 2 Stunden. Lehrplan nach Thieme. Gebundenes uud Freihandzeichnen. BlattXI—XIV, XVI—XVIII. Erkenn tnisformen: Das gleichseitige Dreieck. Kreis mit wagerechtem
uud senkrechtem Durchmesser, Sehne, Tangente, Halbkreis, Viertelkreis,Kreisausschnitt. Konzentrische Kreise.
Kreisreihung. Schlangenlinie. Wellenlinie. Schönheitsform ein Pfeilförmiges Blatt. Füllungen des
gleichseitigenDreiecks. Stilisierte Blumen. Vierpaß. Kreisreihuugen. Lebensformen: Zirkel und Winkel.
Kanne und Trichter. Schloßschild. Krater. Blatt. Romanischer Fries. Gotischer Dreipaß. — Sämtliche
Arbeiten wurden in Farbe ausgeführt. Kästner.

Singen: 2 Stunden. Treffübungen, Tonleitern. Melodien zur Gottesdienstordnung. Choräle.
Volkslieder. Chorsingen: Siehe Klasse III. Kästner.

Turnen: 2 Stunden. Frei- und Ordnungsübungen der mittleren Stufe. Hantel- und Stab-
Übungen. — Reck, Barren, Pferd, Bock, Stangen, Taue, Leitern, Freispringcl,Rundlauf. — Turnspiele.

Kürschner.
Klasse III.

Klassenlehrer: OberlehrerBretsch neider.

Religion: 2 Stunden. Zusammenhängende Wiederholung des Katechismus. Einiges aus derBibelkunde. Gelesen das Evangelium des Lukas, sowie ausgewählte Abschnittedes alten und neuen Testaments.
Die vorgeschriebenenSprüche und Lieder wurden gelernt bez. wiederholt. Hoffmann.

Deutsch: 4 Stunden. Die Satzverbindung und das Satzgefüge. Fortgesetzte Einübung der
Nebensätze;der indirekte Fragesatz. Wortbildungslehre. Uebung im Disponieren von Beschreibungen.
Schilderungenund Vergleichungen. Erklärung einiger Balladen und Romanzen von Schiller, Goethe uud
Nhland, im Anschluß daran biographische Notizen über die Dichter. Das Wichtigste aus der Metrik: Arten
der Versfüße; Einteilung der Reime. Deklamation besprochener Gedichte Aller 3 Wochen ein Aufsatz.

Die Themata der Aufsätze waren folgende: 1., Ein Spaziergang nach dem Rochlitzer Berge im
Frühling. 2., Dic Personen in Schillers „Bürgschaft". 3., Das Schicksal des Polykratesverglichenmit dem des
Krösus. 4., Was haben wir der Schiffahrt zu verdanken? 5., Dic Rechtfertigung des Ritters in Schillers
„Kampf mit dem Drachen". 6., Die Kapelle auf Rhodus. 7., Der Taucher. (Prüfungsarbeit.) 8., Der
Lauf der Elbe. 9., Ein bürgerlichesWohnzimmerim 16. Jahrhundert. (Beschreibung eines Bildes.)
1t)., Verkchrsmittcl im 17. Jahrhundert. 11., Dic drei Könige von Heimsen. 12., Der Winter. 13., Dic
Erhebuug des Preußischen Volkes 1813. 14., Prüfungsarbeit. Dr. Hey mann.

Frauzöstsch: 6 Stunden. Ploetz' Schulgrammatik, Lektion 1 —24 uud 26. Die unregelmäßigen
Verben wurdeu in Sätzen eingeübt mit teilweifer Benutzung des von Ploetz gegebenen uud anderen Uebuugsmaterials.
Sprechübungen. Gelesen: Stücke aus BretschueidersDseturss st sxörcziczss t'r-myais. Hieran knüpften
sich häufige Sprechübungen, Diktate und Retroversionen. Bretschneider.

Englisch: 4 Stunden. Bretschueiders Grammatik Lektion 1—35: Aussprache, das Hauptsächlichste
über die Wortklassen. Deklination, schwache Konjugation, Hilfszeitwort, Steigerung. Stücke aus dem Anhang
wurden gelesen, zu Retroversionen, Sprechübungenund Diktaten benutzt. Bretschueider.

Geographie: 2 Stunden. Physische und politische Geographie Deutschlands. 1)r. Danzig.

Geschichte: 2 Stunden. Geschichte des Mittelalters mit besonderer Berücksichtigung der Haupt¬
ereignisse in der sächsischen Geschichte und der Kulturgeschichte.-— Im Sommersemester besuchte die Klasse
das Museum des Rochlitzer Geschichtsvereins, wo zahlreiche Gegenstände, welche kulturgeschichtlichbemerkens¬
wert sind, vorgeführt und besprochen wurden. Im Herbst wurde ein geschichtlicherAusflug Rochlitz—
Poppitz—Dobereuz—Weiditz unternommenund dabei verschiedenesaus dem Gebiet der Urgeschichte,Geschichte
und Volkskunde besprochen und besichtigt. Or. Pfau.
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Naturgeschichte: 2 stunden. S,: Bestimmen der Pflanzen nach dem natürlichen Systeme.
Biologie. W.: Niedere Tiere. Anthropologie. Or. Francke.

Rechnen: 2 Stunden. Wiederholung der einfachen und zusammengesetztenRegeldetri. Kettensatz.
Zinsrechnung. Prozentrechnungund deren Anwendungauf einfache Einkaufs- und Verkanfsrechnnngen.

Dr. Dan zig.
Algebra 2 Stunden. Die vier Rechnungsarten in allgemeinen Zahlen. Einfache Aufgaben aus der

Potenzrechnung. Auflösungeinfacher Gleichungen 1. Grades mit gegebenem Ansatz. Or. Danzig.
Geometrie: 2 Stunden. Wiederholung der Kougruenzlchre. Sätze über das Viereck, insbesondere

über das Parallelogramm. Geometrische Oerter. Die merkwürdigen Punkte des Dreiecks. Konstruktionen.
vr. Danzig.

Zeichnen: 2 Stunden. Lehrplan nach Thieme. Gebundenes und Freihandzeichnen. Blatt
XIX—XXIII, XXVII—XXX. Erkenntnisformen: Tangenten an dem Kreife. Ellipse. Eiform.
Schönheitsform ein Hängende nnd bekrönende Blattreihen. Hochbogen. Korbbogen. GedrückterSpitz¬
bogen. Lebensformen: Wellenrädermit Seil. Farbenscheibe.Thor mit Korbbogen. — Projektions-und
Perfpektivzeichnen.— Sämtliche Arbeiten wurden in Farbe ausgeführt. Kästner.

Singen: Ehorsiugeu 1 Stunde. Komb. Kl. III—VI. Motetten, Choräle, Vaterlands- und
Volkslieder. Lieder für gemischten Chor. Kästner.

Turnen: 2 Stunden. Frei- nnd Ordnungsübungen der mittleren Stufe. Hantel-, Eisenstab¬
und Keulenübungen. Turnen an allen Geräten. — Turnspiele. Kürschner.

Stenographie: fak. 1 Stunde (von Mich. an). Kurzer Lehrgang der Gabelsbergerschcn Steno¬
graphie von Zander, 1. Teil, A 1—7. Or. Ehrlich.

Alasse II
Klassenlehrer: OberlehrerHoffmann.

Religion: 2 Stunden. Die christliche Glaubens- und Sittenlehre. Gelesen wurde das Evangelium
Matthäi, die Apostelgeschichte, sowie ausgewählte Abschnitte des alten Testaments und der Briefe Pauli.
Wiederholung des Katechismuspensnms, der gelerntenSprüche und Kirchenlieder. Hofsmann.

Deutsch: 4 Stunden. Deutsche Litteratur bis auf Martin Opitz mit besonderer Berücksichtigung
der ersten Blütezeit. Erläuterungen nnd Vortrag von Gedichten, besonders der Balladen und Romanzen
von Goethe und Schiller, sowie der Lieder aus der Zeit der Befreiungskriege. Das Wichtigste aus Metrik
uud Poetik; Wiederholung der Grammatik und der Jnterpnnktionslehre. Hebungen im Disponieren.

Aufsätze: 1., Der Postillou. 2., Der Blitzableiter. 3., Schäfers Sonntagslied. 4., Morgenstunde
hat Gold im Munde. 5., Der Obstbaum. 6., Der Herbst (Prüfungsarbeit). 7., Der Sänger. 8., Die
Post. 9., Dem Tod entrinnt, wer ihn verachtet, doch den Verzagten holt er ein. 10., Prüfungsarbeit.

H o f f m a n n.
Latein: 2 Stunden fak. Xuwsralia, I'wnomiml, ^.ävsMg, 1.—-4. (einschließlich

der Döxonsutig), Memorierender Vokabeln, Lesen und Uebersetzen nach Busch-Fries, 1. Teil. Hierauf die
unregelmäßigen Deklinationen und unregelmäßigen 1. und 2. Konjug. nach Ostermann für Quinta, 31.—62. Stück.
Wöchentlich Loripta und Lxtsmpoislia abwechselnd. Or. Ehrlich.

Französisch : 5 Stunden. Ploetz' Schulgrammatik, 46—49 und 68. Die Lehre von der Inversion
wurde im Anschluß an die Lektüre behandelt. Gelesen: Stücke aus I^oturss ot sxsroivW
II. Teil. Vieles daraus wurde schriftlich übersetzt, zu Diktaten, Retroversionen, Sprechübungen und
Bearbeitungenbenutzt. Außerdem wurde das Nötigste aus der Synonymik behandeltund der Briefstil geübt.

Bretschneider.
Englisch: 4 Stunden. Grammatik bis Lektion 56 besprochen. Es wurde der Rest aus dem

Anhang der Grammatik von Bretfchneidergelesen, sowie Stücke aus dessen Englischem Lesebuch. Hieran
schlössen sich Sprechübungen, Diktate, Bearbeitungenund die Besprechung der grammatischen und syntaktischen
Punkte, zu denen der Text Veranlassunggab. Briefe verschiedenenInhalts diktiert. Sprechübungen.

vr. Pfau.
Geographie: 2 Stunden. Die anßerdeutschen Staaten Europas. Mathematische Geographie.

I)r. Francke.



Geschichte: 2 Stunden. Von der Reformation bis znni Tode Friedrichs des Großen. Wieder¬
holung der Geschichte des Mittelalters mit besonderer Berücksichtigungder sächsischen Geschichte.

Dr. Heymann.

Naturgeschichte: 1 Stunde. S. - Botanik. Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Sporeu-
gewächse. W.: Mineralogie: Die wichtigsten Eigenschaften der Mineralien au mehrere» typischen Beispielen
besprochen. Krystallographie begonnen. Dr. Fraucke.

Physik : 2 Stunden. Mechanik der festen, flüssigen nnd lnftförmigcn Körper. Wärmelehre. Akustik.
Dr. Danzig.

Chemie: 2 Stunden. Die wichtigsten Elemente. Binäre nnd ternäre Verbindungen. Stöchio-
metrische Aufgaben. Dr. Francke.

Rechnen: 2 Stunden. Gesellschafts- und Mifchuugsrechnung. Prozentrechnung und Anwendung
derselben auf Einkaufs- und Verkaufs-Bcrechnungen.Wiederholung der Zinsrechnung. Diskontrechuuug.

Dr. Danzig.

Geometrie: 2 Stunden. Flächenvergleichuug uud Ausmessung der gradlinigen Figuren. Figureu-
verwaudluugeuund Flächeuteilungen. Proportionalität von Strecken. Aehnlichkeit der Fignren. Sätze aus
der Kreiskehre. Geometrische Oerter. Konstruktions- uud Berechnungsaufgaben. Direktor.

Algebra : 2 Stunden. Wiederholung der vier Rechnungsarten in absoluten und relativen Zahlen.
Faktorenzerlegnug. Heben von Brüchen. GleichungenI. Grades mit einer Unbekannten,besonders Text-
gleichungen. Potenzrechnung. Dr. Danzig.

Darstellende Geometrie: 1 Stunde. Planimetrische Konstruktionen. Kästner.

Zeichnen: Skizzierübuugen nach Thieme. Ornamente nach Herdtle, Godron, Behrens. — Feder-
zeichnen. K ästne r.

Turnen: 2 Stunden. Frei-- und Ordnungsübungen der mittleren und höheren Stufe. Hantel-,
Stab- und Keulenübungen. Turnen an allen Geräten. — Turnspiele. Kürschner.

Stenographie: fak. 1 Stunde. Kurzer Lehrgang der Gabclsbergcrschen Stenographie vou Zauder,
1. Teil Z 8—15. Satzkürzungslehre. Lese-- und Schreibübnngen. Dr. Ehrlich.

Klasse I.
Klassenlehrer: Direktor.

Religion: 2 Stunden. Übersichtliche Darstellung der Geschichte des Reiches Gottes im alten
Bunde, der Anfänge der christlichen Kirche uud der Ausbreitung des Christentums. Entstehung und Bedeutung
der kirchlichen Symbola. Geschichteder Reformation. Wiederholuug der christlichen Glaubens- nnd Sitten¬
lehre. Gelesen wurden ausgewählteAbschnitte des alten nnd neuen Testamentes, besonders der Evangelien
nnd der Briefe Pauli. Hoffmann.

Deutsch: 4 Stunden. Wiederholung der Metrik und Poetik im Anschluß an die Lektüre. Gelesenwurden Abschnitte aus den hervorragenden Erzeugnissen der zweiten Blütezeit unserer Litteratur. Ausführlich
behandelt wurde Goethes „Hermann und Dorothea" nnd Schillers „Wilhelm Tell". Das Wichtigste
aus der Literaturgeschichte von Opitz bis in die Neuzeit mit besonderer Berücksichtigungder klassischen
Periode. Daneben Disponierübungen,Inhaltsangaben, Uebnngeu im freien Vortrage. Im Anschluß an den
Unterricht wohnten die Schüler der Klasse der Aufführung von Schillers „Wilhelm Tell" im Leipziger
Stadttheater bei. (S. Abschnitt V.)

Die deutschen Arbeiten waren folgende: 1. Inwiefern ist die Hälfte oft mehr als das Ganze?
2. Unglück ist eine gnte Schule. 3. Inwiefern ist der Mensch der Herr der Natur? 4. Im Elbsandstein-
gebirge (Klassenansflng). 5. Banmgarten erzählt dem Stauffacher seine Flucht und Errettung. (Prüfungs¬
arbeit.) 6. Eiue Herbstwandernng nach dem Rochlitzer Berge. (Die Arbeit war in der Natur vorbereitet
wordeu nnd hatte 7 Bilder zu behandeln: n. An der Schloßpforte, d. Am Fuße des Schlosses, o. Stadt¬
blick. cl. Im Mordgrnnd. s. Der Buchenhain. t'. Auf halber Höhe. A. Auf hoher Halde.) 7. Beim
Glockengießen. 8. Die Schlobachmühle. (Eingehende Besichtigung der Mühle war vorausgegangen.)

Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. 10. Der Nutzen des Turnens. 11. Prüfungsarbeit.
(S. Abschn. IX.) Direktor.

Latein: 2 Stunden fak. Pensum der Quinta und Quarta uach Ostermanns Uebuugsbuch und
nach der Grammatikvon Ellendt-Seyffert. Dr. Heym ann.
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Französisch: 5 Stunden. Die Grammatik wurde im Anschluß an die Lektüre behandelt. AnStelle der Übersetzungvon Einzelsätzen aus dem Deutschen, von der fast ganz abgesehen wurde, traten
zusammenhängende Uebnngen, Bearbeitungenund Retroversioncn von Lesestücken, an die sich zugleich Sprech¬
übungen anknüpften. Gelesen wurden Stücke aus Bretschneiders Dsowrss ot oxsroioss t'rim^ais, II. Teil,
Larrancl „Dkttrs» cls kumills" und Vis ci'Obsriin von IZ^ranrä. Anch hieran schlössen sich Bearbeitungen.

B r e t s ch n e i d er.
Englisch: 4 Stunden. Die Grammatik (Syntax) wnrdc von Lektion 58 ab an Musterbeispielen

eingeübt, sowie im Anschluß au die Lektüre betrieben nnd bei der Besprechungder zusammenhängenden
Uebungen, die teils aus Retroversioncn, teils aus Nebersetzungen aus dem Uebungsbnchzu Bretschueiders
Grammatik,teils im Anfertigenvon Briefen bestanden. Die Klaffe las 30 Stücke aus Bretschneiders Lese¬
buch. Oeftere Sprechübungen. Etymologien. Dr. Pfau.

Geographie: 2 Stunden. Die außereuropäischen Erdteile in ausführlicher Darstellung.Direktor.

Geschichte: 2 Stunden. Neuere und neueste Geschichte. Wiederholungen. Hofsmann.

Naturbeschreibung: 1 Stunde. Krystallographie. Spezielle Mineralogie. Geologie.Dr. Francke.

Physik: 3 Stunden. Optik. Lehre Dom Magnetismus nnd von der Elektrizität. Wärmelehre.Or. Dan zig.
Chemie: 2 Stunden. Anorganische Chemie. Stöchiometrische Aufgaben. Dr. Franckc.

Rechnen: 1 Stunde. Wiederholung der Diskontiechnnng. Effekten-, Wechsel-und Terminrechnnng.Dr. Deinzig.
Geometrie: 2 Stunden. Im Sommer Kreiskehre, im Winter Stereometrie. Direktor.

Algebra: 2 Stunden. Gleichungen I. Grades mit mehreren Unbekannten. Wurzelrechuuug.
Logarithmenund logarithmisches Rechnen. QuadratischeGleichungen mit einer Unbekannten.

Direktor.

Darstellende Geometrie: 1 Stunde. Projektion von Punkten, Linien und Figuren auf eine
Gerade, eiu, zwei und drei Ebenen. Projektion von Körpern. Körpernetze. Direktor.

Zeichnen: 1 Stunde. Ornamente nach Behrens, Kolb ». Högg, Deditius, Godron, Skizzier-übungcn nach Thieme. — Federzeichnen. Landschaftszeichnen. — Aquarellen von Doli und Fritz Reiß.
K ästue r.

Turnen: 2 Stunden. Frei- und Ordnungsübungen der mittleren nnd höheren Stufe. Hantel-,
Stab- und Keulenübungen. Turnen an allen Geräten. — Tnrnspiele. Kürschner.

Stenographie: fak. 1 Stunde (bis Mich.). Zauder, kurzer Lehrgang der Gabelsbergerschen Steno¬graphie, wiederholt und die Lehre der Satzkürzungbeendet. Nachschreiben nach Diktaten bis zur Schnellig¬
keit von 7V Worten in der Minute. Dr. Ehrlich.

2. ProMumsmm.

Sexta.

Latein: 9 Stunden. Regelmäßige Formenlehre. Deklination der Ludstulltiv».. Das Hilfszeitwort
68SS nnd seine oompositn. L.6jscztiva, Drcmomina. Komparation der ^.cljsotivü. Uumorali-r
oarcliiialik und orclinulia. .^clvörbia. I. bis 4. Konjugation (einschließlich der Dsponsutia). Memorieren
der Vokabeln, Lesen nnd Uebersetzen nach Bnsch-Fries, 1. Teil. Loripw und Lxwmporulig, wöchentlich
abwechselnd. Dr. E h rlich.

Quinta.

Latein: 8 Stunden. Das Pensum der Qninta nach dem Uebuugsbuch vou Busch-Fries V. Wieder¬
holung nnd Veroollständignng der regelmäßigen Formenlehre. Die unregelmäßige Formenlehre. Die
wichtigsten Regeln der 8/ntux: ^oousativus cum Invinitivo, Ortsbestimmungen, die wichtigstenPartizipial-
konstruktionen nach Busch-Fries V nnd Mendt-Seyffert. Memorieren von Vokabeln und Phrasen. Münd¬
liche nnd schriftliche Uebersetzuugeunach Bnsch-Frics. Loripta nnd Lxwmxoralia wöchentlich abwechselnd.

Dr. Heymann.
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Quarta.

Latein: 8 Stunden, Das Pensum für Quarta nach dem Ucbungsbuch vou Busch-Frics und

nach der Grammatik von Ellcudt-Scyffcrt, nämlich ^eousativus cum Iirkinitivo, I'artieipium eonjnnowm,

^dlativi, adsoluti, das unbestimmte Subjekt, Kerunclivum, die Kasuslehre, Oonssentio tswporum, Orts-,

Raum- und Zeitbcstimmuugeu, die wichtigsten stilistischen Regelu und Phrasen, Tägliche und

ivöchentliche Korrekturen der Loriptn, nnd Lxtsm^oriüiii. Gelesen aus Cornelius Nepos (Ausgabe von

Füguer), Miltiades, Themistocles, Aristides, Pansanias, Aleibiades. Hofsmanu.

Französisch: 4 Stunde», Hauptwort, Fürwort, Zahlwort, Eigenschaftswort, Hilfszeitwörter.

Zeiten der regelmäßigen Konjugationen lliMöolii), Teilnngsartikel. Uebersetznngen uud Retroversionen. Stücken

aus dem Anhang der Grammatik gelesen, (Ploetz, Lektion 1—91,) Lonjoint und ^bsoiu. Unregelmäßige

Zeitwörter, B r e t s ch u e i d e r.

Die übrigen Fächer dcs Progymnasiums sind mit denen der Realschule kombiniert.

MlüdtNttlm'jW für das Schuljahr MM03.

Realschule Progymuas i u m

Lehrfächer

6 5 4 3 2 1 VI V IV

Religion 3 3 3 2 2 2 3 3 3

Deutsch 8 6 5 4 4 4 4 4 3

Latein — — — —
(2) (2) 9 8 8

Französisch
—

6 6 6 5 5
— >— 4

Englisch
— — —

4 4 4
— — —

Geographie 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Geschichte 1 2 2 2 2 2 1 2 2

Naturbeschreibnug 2 2 2 2 1 1 2 2 2

Physik
— — — —

2 3 — >— —

Chemie
— — — —

2 2
— — —

Rechnen 5 4 4 2 2 1 4 4 3

Geometrie — —
2 2 2 2 2

Darstellende Geometrie
— — — —

1 1 — —

Algebra
— — —

2 2 2 — —

Zeichnen 2 2 2 2 1 1 2 2 2

Schreiben 3 2 2
— — —

1 2
—

Summa: 26 29 30 30 32f 32f 28 29 31

Hierüber

Gesang 2 2 2 2 1 1 2 2 2

Turnen 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stenographie
— — —

(1)» (1) (1)**
— — —

Summa - 30 33 34 341- 35-j- 35f 32 33 35

Wahlfach. * Nur im Winterhalbjahr. ^ Nur im Sommerhatbjahr. f Ohne die Stundenzahl der Wahlfächer.
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III. Lehrbücher.

Lehrfächer Titel der Bücher Preis
Wird benutzt

in Klasse:

Religion Bibel 4 2 1
Gesangbuch ........ 6 5 4 3 2 1
Der religiöse Memorierstoff für die evangelischen Schulen

Sachsens —.30 6 5 4 3 2 1

Kurtz, Biblische Geschichte 1.40 6 5 4 (3) (2)
Noack, Hilfsbuch für deu evangelischen Religionsunterricht 1.00 — — — — 2 1

Deutsch Deutsches Lesebuch für Realschulen (Leipzig, Dürr)
I. Teil (mit grammatischem Anhang von Ketzer) 2 80 e 5 — — — —

II. - - - - - - 3.30 — — 4 3 — —

III. - - - - - - 4.50 — — — — 2 1

Regeln und Wörterverzeichnis für die deutsche Recht¬
schreibung —.30 6 5 4 3 2 1

Kluge, Leitfaden der Literaturgeschichte 2.50 — — — 3 2 1

Latein Busch-Fries, Lateinisches Nebuugsbuch, Teil für Sexta, 1.40 VI — — — — —

- Quinta, 2.— — V — — — —

- Quarta. 1.40 — — IV — — —

Elleud-Seyffert, Lateinische Grammatik.... 2.50 VI V IV — — —

Cornelius Nepos, Ausgabe von Füguer 1.— — — IV — — —

Französisch Ploetz, Elementarbuch der französischen Sprache 1.80 — 5 4. IV — — —

Ploetz, Schulgrammatik 3.20 — — — 3 2 1

Bretschneider, I/soturss st sxsroiess kranyais. Beide
Teile und Wörterbuch 4.10 — — — 3 2 1

Englisch Bretschneider, Praktische Grammatik der englischen Sprache
und Nebungsbuch 2.—* — — — 3 2 1

Bretschneider, Englisches Lesebuch .... 2.40* — — — — 2 1

Geographie v. Seydlitz, Kleine Schulgeographie, Ausgabe L. . 1.— 6 5 — — — —

- - - - ö . . 2.75 — — 4 3 2 1
Dierke und Gabler, Schulatlas ..... 6.— — — 4 3 2 1

Geschichte Albers Lebensbilder aus der deutschen Götter- und Helden¬
sage (empfohlen) 1.60 6 5 — — — —

Andrä-Hoffmann, Kleine Sagenkunde (empfohlen) . —.80 — 5 — — — —

Köpert - Herrlich, Abriß der Weltgeschichte für höhere
Schulen 1.— — — 4 3 2 1

Rothert, 3V Karten zur deutschen Geschichte . 1.20 — — — 3 2 1

Natur¬ Bail, Zoologie 2.20 6 5 4 3 — —

beschreibung Wünsche, Die Pflanzen des Königreichs Sachsen . 4.60 — - 4 3 2 —

Physik Trappe, Schulphysik 3.50 — — — — 2 1
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Lehrfächer Titel der Bücher Preis Wird benutzt
iu Klasse:

Chemie Arendt, Anorganische Chemie ..... 2.10 2 1

Rechuen Stier, Rechenhefte für die Realschulen und Gymnasien
Heft 1 — 2 — .S0. -.80 6

^ —4 .......
3—5 .......

—^01.— — 4 — —

Mertens-Kleinpaul, Aufgabe für das praktische Rechuen
Heft 3 1.20 — — — 3 2 1

Geometrie Böttger, Gruudzüge der Geometrie .... 2.40 — — 4 3 2 1

Algebra Bardeh-Harteusteiu,Arithmetische Ausgaben . 2.— — — 3 2 1

Zeichnen Thieme, Skizzierübnngen — — — — 2 1

Singen Melodien zn dein Gesangbuch: Sopran, Alt, Tenor und Baß je —.40* 6 5 4 3 2 1
Melodien zur Gottesdieustordnung .... — .30* 6 5 4 3 2 1
Sering, vierstimmige geistliche uud weltliche Lieder 1.40 6 5 4 3 2 1

Stenographie Zauder, Kurzer Lehrgang der Babelsberger Stenographie
Teil I . ' . . .' . . . 1.—* — — '— 3 2 1

1 Reißbrett, 47 om breit und 37 om hoch 6 5 4 3 2 1
1 - 57 ----- 47 - - . . — — — — 2 1
2 Winkel und eine Reißschiene, 63 om lang 6 5 4 3 2 1
1 gutes Reißzeug — — 4 3 2 1
1 Paar Turnschuhe . 6 5 4 3 2 1

Für dm Schreibunterrichtist eingeführt die Feder von Heintzc und Blanckertz 218
Tie mit * versehenen Preise beziehen sich auf ungebundene Exemplare. () bedeutet, daß die in

früheren Klassen gebrauchten Bücher sorgfältig aufzubewahren siud.
Bei Neuanschaffungen sind die neuesten Auslage»zu kaufen; veraltete, uberschriebeneund beschmutzte

Lehrbücher müssen zurückgewiesenwerden.
Die Rciuschrifthefte sind nach den bei der Realschule eingeführten Mustern anzuschaffen.
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IV. Sammlungen.

!. Schulbibliothek.
Geschenkt wurden:

Vom Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts: Nautieus, Jahrbuch für
Deutschlands Seeinteressen, Jahrgang 1899 und 1966. — Nantieus, Beiträge zur Flolteunovelle. 1900.
Schmoller, Gering und Waguer, Handels- und Machtpolitik. Rede» uud Aufsätze. 2 Baude. — Vom
Königlichen meteorologischen Institut in Chemnitz: Dekaden-Monatsberichte des meteorologischen
Institutes 1900. III. Jahrgang. — Abhandlungen des meteorologischenInstitutes. Heft 5. Schreiber,
Orientierende Untersuchungen über die meteorologisch-hydrographischenVerhältnisse nnd die Wirkungsweise der
Stauanlagen im Gebiete des Weißeritzflusses während der Jahre 1894 bis 1897. — Heft 6. Schreiber,
Die Niederschlags- uud Abflußverhältnisse im Gebiete der Weißeritz während der Jahre 1866 bis 1996 und
die sich daraus ergebende Einwirkung der Stauanlagen auf die Nutzung des Wassers nnd die Abflußvorgäuge.
— Das Klima des Königreichs Sachsen. Heft VI. Grohmann, Die phänologischeuBeobachtungen der Jahre
1864 bis 1897 und die Ernteerträge im Königreich Sachsen in ihrer Abhängigkeitvon den Witternngs-
verhältnissen. Grohmauu, Anleitung zur Verwendung der klimatischen Verhältnisse Sachsens nnd deren
Abhängigkeit vom Luftdruck uud dem Ursprung der Windströniungbei der Vorherbestimmnngdes Wetters
von Schreiber. Heft 2—4. — Die monatlichen Berichte über den Witternngsverlanf. — Jahrbuch des
meteorologischen Institutes 1898. Jahrgang XVI. 2. Abt. — Vom Königlichen statistischen
Bureau im Ministerium des Innern: Zeitschrift des statistischen Bnreans. 47. Jahrgang 1991.
Heft 1 und 2. — Von der Direktion der Technischen Staatslehranstalten in Chemnitz:
Jahresbericht 1961. — Von der Direktion des Norddeutschen Lloyd in Bremen: Der
Norddeutsche Lloyd. Dazu ein Kunstblatt, die Entwicklung der deutschen Schiffahrt darstellend. — Von
Herrn Pfarrer a. D. Ponickau in Rochlitz: Rochlitzer Diözesanbote. X. Jahrgang Nr. 1—4.
— Von Herrn Seminaroberlehrer Or. Schurig in Rochlitz, als dem Verfasser: Schurig,
Beiträge zur Geschichte des Bergbaues im sächsischen Vogtlandc. — Von Herrn Schnldirektor
Hartmann in Geringswalde: Siebenter Bericht über die Bürger- und Fortbildungsschulenin
Geringswalde. Schuljahr 1899/1966, 1966/1961. — Von den Direktionen der landwirt¬
schaftlichen Schulen in Meißen und Rochlitz: Jahresberichte für 1961. — Vou Herrn
Kaufmann Dotzler in Dresdeu: Gildemeisterund Hoffmauu, Die ätherischen Oele. — Berichte der
Firma Schimmelu. Co., Leipzig. — Vou Herru Finanz- und Bau rat Wiechel in Dresden,
als dem Verfasser: Wiechel, Die ältesten Wege in Sachsen. Mit einer Karte. — Von Herrn Rats-
registrator Fritzsche in Penig^, als dem Verfasser: Fritzsche, Bericht über den Stand nnd die Ver¬
waltung der Gemcindeangelegenheiten der Stadt Penig im Jahre 1896. — Vom Direktor Professor
Dr. Wolf: Freyer, Das Skioptikon in der Schule. —- Biclschowsky: Goethe, Sein Leben und seine
Werke. — Wolff, Goethes Leben und Werke. — Schneller, Die Kaiserfahrt durchs heilige Land. —
Wissenschaftliche Montagsbeilagezum Dresdner Anzeiger, 1. Jahrgang 1961. — Wolf: Unfer Rochlitz.
— Von den Verlagsbuchhandlungen: Pichlers Witwe u. So hu, Leipzig: Kraus u.
Böttger, Grundriß der Chemie.— Friedrich Andreas Perthes, Gotha: Plattner, ?aris st autsur
<1s I^aris; Osuäst, 'larwrin äs 'I^rasoon von Thoene; Larrau, Hi8toirs äs la Involution
kianiMso äs 1789—1792 von Zech; -Isroms, 'Ilirss msn in g, boat v. Schmitz. — Or. Seele
n. Co., Leipzig: Meier-Aßmann, Hilfsbücher für de» Unterricht in der englischen Sprache. Teil I.
Englischer Jahrgang. Dazu das Wörterbuch von Aßmann. — Friedrich Vieweg uud
Sohn, Brauuschweig: Fischer-Müller, Uebuugsbuch zum Uebersetzeuaus dem Dentscheu ins
Lateinische. 2 Teile. — B. G. Tenbner, Leipzig: Müller, Die Mathematik auf den Gymnasien

*) EhemaligerRochlitzer Realschüler.
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und Realschulen, L. I, Unterstufe; Wehner, Leitfaden für den stereometrischenUnterricht an Realschulen. —
Paul List, Leipzig: Hercher, Lehrbuch der Geometrie. L. 1. Heft. — Jnlius Groos, Heidelberg:
Couuor, Französisch-Deutsch-EnglischesKonversationslexikon.Methode Gaspey-Otto-Sauer. — Nord¬
deutsche Verlags an st alt O. Goedel, Hannover: Hemme, Abriß der griechischen und römischen
Mythologie.— G. Frey tag, Leipzig: Schmidt, Lateinisches Lesebuch aus Cornelius Nepos und Q.
Cnrtius Rnfns. — Jnstns Perthes, Gotha: Geographischer Anzeiger, Jahrgänge 1999 nnd 1901. —
Bernhard Richter, Chemnitz: Stier, Rechenhefte für die Unter- und Mittelklassen der Gymnasien nnd
Realschulen, Heft 5 uud 6.

Durch die bnchhändlerischeZentralstelle für den Programmanstausch in Leipzig wurden der Bibliothek
die Programme der höheren Schulen Deutschlands und Siebenbürgenszugeführt. Das Einordnen nnd Kata¬
logisieren sämtlicher wissenschaftlicherAbhandlungenin den in der Bibliothek vorhandenen Schulschriften wurde
durch Herrn Realschullehrer Kürschner besorgt.

Angekauft wurden

für die Lehrerbibliothek:
Zeitschrift für deu deutschen Unterricht von Lyon. 15. Jahrgang. — Zeitschrift für den

physikalischenund chemischen Unterricht von Poske, 14. Jahrgang. — Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen
von Holzmüller,12. Jahrgang. — Neues Archiv für Sächsische Geschichte,herausgegeben von Ermisch,
22. Band. — Wöchentliches Verzeichnis der erschienenennnd der verbreiteten Neuigkeiten des dentschen
Buchhandels für 1901. — Korrcspondenzblatt des Königl. Stenographischen Institutes zu Dresden.
47. Jahrgang. -- Mnret-Sanders, Eneyklopädisches Wörterbuchder englischen und deutschen Sprache,
Teil II: Deutsch-Englisch.L. 2V--24. — Wägner, Unsere Vorzeit I. Nordisch-germanische Götter und
Helden. — Albers, Lebensbilder ans der deutschen Götter- nnd Heldensage. — Julius Mosen, ausgewählte
Werke in 4 Bänden, herausgegebenvon Zschommler. — Friedrich Ludwig Jahns Werke, 3 Teile,
herausgegebenvon Enler. —- Ooäsx cliplomaticzus gaxonins rs^ias, 1. Hauptteil, 2. Band. Posse,
Urkunden der Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thüringen 1199—1195. — Leutz, Die
Kolonien Deutschlands, ihre Erwerbung, Bevölkerung,Bodcnbcschaffenheit und Erzeugnisse. —- Meyers
historisch-geographischerAbreißkalender für 1992. — Godron, Moderne Flachornamente.— Herdtle,
Elementar-Ornamente.— Mensel, Kirchliches Handlexikon, 7. Bd. — Im Polenanfrnhr 1846—1848.
Ans den Papieren eines Landrates. — Statistisches Jahrbuch für Sachsen 1992. — Bunte Bilder
aus Sachsen, herausgegeben vom Pestalozzivercin, 3 Bände. — Es ehner, Der Glockenguß, dazu das Wachs-
mnthsche Auschaunngsbild zu „Schillers Lied von der Glocke". — Wachsmuthsche Bilderhaken.

d. sür die Schülerbibliothek:
Höcker, Arnold von Winkelried, der Held von Sempach. — Weit brecht, Ein kühner Reiter-

oberst aus dem dreißigjährigenKriege (Herzog Magnus). — Weitbrecht, Wackere Fraueu. Eine Reichs-
stadtgeschichte(Ulmcr Frauen). — Rover, Hermann der Cherusker uud die Freiheitskämpfe der Germauen
gegen Rom. — Weitbrecht, Das Kleeblatt. — Ohorn, Kaiser Rotbart. Eine Erzählung aus der Zeit
der Hohenstaufen.— Weber, Hans Stock, Der Schmied von Ochsenfnrt. Ein Sang für die deutsche
Jugend aus der Zeit Konradins von Hohenstaufen. — Steurich, Johann Kuuy, der erste braudenbnrgifch-
Preußifche Negerfürst. — Klietsch, In der Köhlerhütte.— Bracht, Ernstes und Heiteres aus dem
Kriegsjahre 1879/71.

2. Lehrmittel für Geschichte und Geographie.
Geschenkt wurden:

Vou der Direktion des Norddeutschen Lloyd in Bremen: Langhans, Weltkarteder
Schnell- nnd Postdampferliniendes NorddeutschenLloyd. — von Eckcnbrecher, Die Entwicklung der deutschen
Schiffsbanknnst (Kunstblatt). — Bild des Lloyddampfers „Kaiser Wilhelm der Große". Bild des Lloyd¬
dampfers „König Albert". — Von der Direktion der Hamburg-Amerika-Linie in Hamburg:
Weltkarten mit den Verkehrsliniender Gesellschaft und einem Bilde des Schnelldampfers „Deutschland".—
Von Herrn Lehrer omsi'. Uhlig in Wechselburg: Reuter, Der nördliche Sternenhimmel (Wandkarte
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auf Leinwand). Dazu eine Dunkelkammer mit 38 Scheibeu, ans denen sich Einzeldarstellungen der Stern¬
bilder befinden. Tic Scheiben sind, der Sternengrößcentsprechend, dnrchlochl, — Von Herrn Rcalschul-
oberlehrer Dr. Psan*: Als Anschannngsmittclsür Urgeschichte und Volksknndc:Scherben aus der
Bronzezeit,Wendenzcit und frühgcschichtlichcrZeit, calcinicrtc Mcnschcnknochcnaus der Bronzezeit, geschlagene
Feuersteine, eine Schafschcrc als Typus der vorgeschichtlichen Schere, Nachbildungen von Rnnen ans Buchen-
stübchen, 1 Spindel niit Wirtel, 1 Nachbildung eines Kerbholzes, Hohlgcwichtc, 1 Goldwage, 1 Bergsteigeisen,
verschiedene Blechlampenfür Rüböl. — Von Herrn Hellmnt Wolf* in Dresden: Anakarden oder
westindische Elefantenläuse (nicrensörmige Steinfrüchte von ^naearclium), Kalabarbohnenvon Westafrika
(Früchte von DIi^sostiA-ms;die Eingeborenen von Obcr-Gninca benutzen die Bohnen zu einer Art Gottes¬
urteil), Chinarinde aus Peru, Simaruba-Ninde (Rnhrrinde) aus dem tropischen Amerika «die Rinde enthält
einen heilkräftigen Bitterstoff),?arsjraodr^v^-Holz aus Brasilien, Korkplatteu von der Korkeiche, Pockholz
(Guajakholz von KiraMoum otkioinnls) aus Venezuela, Cura^ao nnd Jamaika, Muiraholz ans Brasilien,
Quassienholz ans dem tropischen Amerika, gelbes, Weißes und rotes Santelholz ans Ostindien, Brasilholz
(Rotholz),Sassafrasholz,Pichnrimbohnenans Westindien,Cali-Nüsse, Areka-Niisfe (von der Piuangpalme,

Latsoliu) aus Ostiudieu, Henna (gelbe Farbe, ans I^a^soni^ gewonnen,dient im Orient als
Schönheitsmittel), Gnaranabrot ans Brasilien (ans den Samen von Darilinia Lordiiis bereitet), Campechc-
holz (Blauholz) ans Westindien,Nijmo-Holz (von LnrooLspiislus ssoulsutus) von Westafrika, Anakuisholz
aus Mexiko, Pichiholz (vou k'nkiiina imbrioala) aus Chile, Cederuholz,Scholen vom Johaunisbrotbaum
(OsiAtoaia),BaÄfrucht aus Ostindien (Frncht von Oratasva Uai mslos, wird in Indien gegen Dysenteriegebraucht).

3. Lehrmittel für Naturlehre und beschreibende Naturwissenschaften.
Es schenkte:

Fran Fabrikant Carola Hartmann: 1 lebenden Stichling. -- Herr Oberamtsrichtcr
Petzold: 2 Seepferdchen,1 Stück Beruftem mit organischemEinschlüsse, 2 Siebenschläfer.— Herr
Seminaroberlehrer Di'. Kötz: Dornstein vom Gradierwerkin Elmen bei Magdeburg, 2 Photographien
von der Saline Elmen. — Herr Ticrhcilknndiger Sachse aus Hartha: 1 Reihe höchst wertvoller
Muschelschalen.- Herr Eisenbahndiätist Siegling in Leipzig: Schöne Mineralien aus dem Mnlden-
thale, 1 Toteukopfschwärmer. — Herr Kaufmaun Arndt Jahn*): 1 Kreuzspiuue.— Herr Schrift¬
steller Zimmermann in Chemnitz: Vcrkicscltcs Holz der Aranearia. — Herr Rcalschulobcrlchrer
Dr. Dauzig: Cordieril-Grauit aus dem Chemnitzlhale, Asbest von Uhlsdors, Andalnsitschieser von Lobs¬
dorf. — Herr Rcalschuloberlehrer Dr. Ehrlich: 1 Finkennest. — Herr Rcalschuloberlehrer
Dr. Pfau: Schiefcr, stenglich abgesondert. — Herr Realschnllchrcr Kürschner: 1 Wespennest, l selbst-
gezogenc Feigc. — Herr Realschulhansmann Klaubert: 1 Kaninchen.— Die Realschüler: Michael
(Kl. 2): 2 Klappern von Klapperschlangen. — Dotzler (Kl. 2): 1 leeren Moschnsbentel uud mehrere Holz¬
arten (Drogen). — Schob (Kl. 3): 1 Puppe des Weiuschwärmers. — Hempel (Kl. 3): 1 Schneckcngchänse.
— Fischcr (Kl. 3): Windenschwärmer.—Wcndland(Kl. 3): 1 europäischeSnuipfschildkröte. — Berger
(Kl. 4): Kaulquappcu. — Schönfcld (Kl. 4): 1 Wasserkäfer. — Götze (Kl. 4): 1 Totcnkopfschwärmcr.
— Fischer (Kl. 5): Windenschwärmer. — Zimmermann (Kl. 5): Windenschwärmer. — Weinhold
(Kl. 5): Mineralien. — Die lebend geschenkten Tiere wurden in passender Weise ausgestelltund gefüttert.

Angekauft wnrde:

1 Multiplikator. - - 1 elektrische Maschiue.— 2 galvanische Elemente.— 1 Seehundschädel. —
1 großer Käfig. — Die zum Unterricht nötigen Chemikalien.

Für die Geschenke, die den Schulsammlnngen anch in diesem Jahre in so reichem Maße zugegaugeu
sind, sagt der Uuterzeichuetc namcns dcr Schule herzlich Dank.

EhemaligerRochlitzcr Realschüler.
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V. Schulnachrichten.
IM.

Die feierliche Entlassung der Abiturienten fand am 19. März vormittags 11 Uhr in der
Aula dcr Schule statt. Nach dem allgemeinen Gesänge: „Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine
große Güte" richtete der Direktor an die Scheidendenherzliche Worte der Ermahnung, welcher er das
Goethefchc Wort zu Grunde legte:

„Dcr Mensch, dcr znr schwankendenZeit anch schwankendgesinnt ist,
Der vermehret das Uebel und breitet es weiter uud weiter;
Aber wer fest auf dem Sinne beharrt, dcr bildet die Welt sich."

Nachdem sodann der Direktor die Zeugnisse ausgehändigt und dabei an jeden Schüler eiu besonderes
Mahnwort gerichtet hatte, gaben die Zurückbleibenden ihren schcidendcnGenossen in dem Liede: „Zieht in
Frieden eure Pfade, mit ench des großen Gottes Gnade und seiner hcilgen Engel Wacht! ' ihre innigen
Wünsche mit auf den Wcg, Die Äbgchcudcn hattcu für die Schulfahnc ciucu silbcrncu Fahucuuagclgestiftet,
wofür hier herzlich gedankt sei.

Das Stipendium aus dcr Jubiläumsstiftung im Betrage von 33,20 wnrde vom Stadrat
auf Vorschlag des Lehrerkollegiums dem AbiturientenOtto Preißler verliehen uud vom Direktor am 23. März
im Konferenzzimmer dcr Schnlc nach voransgcgangcner Ansprache ausgehändigt.

Tie feierliche Konfirmation und erstmalige Abendmahlsfeier dcr Rcalschnl-Koufirmaudcn
fand am 24. März iJudiea) iu der Kirche St. Kunigunden statt. Die Konfirmation vollzog Herr Superintendent
Zimmermann. Mit dcr Feier war zugleich die Schulkommunion verbunden.

Die öffentlichen Prüfungen dcr Klasscu 2 — 6 ftudcu am 27. uud 28. März iu der Aula
dcr Schule statt. Während der Prüfnugstage waren die Zeichnungen dcr Schüler im Zeichensaale ausgestellt.
Das Pnifuugstnrncn war am 27. März und halte folgenden Plan: Kl. 6: Kletterstangen, Ordnnngsübnngen
in reigenartiger Verbindung, Barren, Spiel (Burgball); Kl. 5: Ordnnngs-und Hantelübnngen,Reck, Spiel
(Wände,ball); Kl. -l: Freiübungen,schräge Leitern, Spiel (Ballerraten); Kl. 3: Freiübungen, Taue, Spiel
(Hiukkampf in 4 verschiedenenFormen); Kl. 2: Stabübnngeu, Gemeiuübuugen am Pferd, Spiel (Jagdball).

Das Schnljahr wurde am 29. März durch eine gemeinsame Andacht geschlossen.
Das nene Schuljahr wurde am 15. April mit dcr Aufnahmeprüfuugbegonnen,für welche 39

Anmeidnugenvorlagen. Sämtliche Angemeldete bestanden die Prüfnng; von ihnen wurden 2 dcr 2. Kl.,
l der 3. Kl., 1 der 4. Kl., 5 dcr 5. Kl. nnd 3V dcr ö. Kl. zngcwiefen.

Dcr Schülerbestand war am Anfange des Schuljahres 194, sticg währcud des Schuljahres
(Januar) vorübcrgchend anf 195 und bclrug am 1. Fcbruar wicder 194 ; von dicsen entfallen auf die Real¬
schule 177 (im Vorjahre 178) nnd auf das Progymuafium 17 (im Vorjahre 19). Während des gesamten
Schuljahres winde die Schule von 201 Schülern (183 Realschülernnd 18 Progymnasiasten)besucht, uud
damit war erstmalig die Zahl 299 erreicht und überschritten.

Eine große Ehre wurde dcr Schule dadurch zuteil, daß Sc. Majestät dcr Köuig geruhte,
Herrn Oberlehrer Bretschueidcr das Ritterkreuz 2. Klasse vom Albrechtsordeu zu verleihen.
Die Aushändigung des Ordens erfolgte am 22. April vormittag 11 Uhr in der Aula der Realschule durch
den Vorsitzenden der Realschulkommission,Herrn BürgermeisterSchilling, in Anwesenheit der übrigen Herren
der Realschulkommission,des Lehrerkollegiums und dcr Schülcr. Herr Bürgermeister Schilling beglückwünschte
zugleich Herrn Oberlehrer Bretschneider zn seiner 25 jährigen Thätigkcit an unserer Realschule mit warmen
Worteu ehrender Anerkennung und schloß mit einem Hoch auf Se. Maj. den König, in das die Versammlung
begeistert einstimmte. Der Direktor beglückwünschtenamens des Kollegiums und der Schüler Herrn Ober¬
lehrer Bretschueidcr zu der außerordentlichen Anerkennung seiner Lehrthätigkeit, dankte ihm für seine 25jähr.
Arbeit im Dienste unserer Schnle und Stadt, rühmte insbesondere seine Arbeitsfrendigkeit und wünschte ihm
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für sein künftiges Wirken dieselbe körperliche und geistige Frische, die er sich bis jetzt zu wahren gewußt

habe. Herr Oberlehrer Bretfchueider dankte tief ergriffen für die ihm gewordenen Ehrungen und wünschte

unserer Realschule, daß sie weiter so gedeihen möge, wie in den letzten Jahren. Die Feier schloß mit

dem allgemeinen Gesänge: „Den König segne Gott". Wir bemerken hierzu, daß Herr Oberlehrer Bretfchueider

an unserer Realschule der dienstälteste ständige Lehrer im öffentlichen höheren Schuldienst ist.

Am 23. April vormittags 1V Uhr wurde in der Anla der Geburtstag Seiner Majestät des

Königs festlich begangen. In der Feier, zu welcher öffentlich eingeladen worden war, hielt nach dem

allgemeinen Gesänge: „Vater kröne dn mit Segen uuseru König nud seiu Haus" und nach Verlesung des

Fcstpfalms (Direktor) Herr Oberlehrer Bretschneider die Festrede, in welcher er nach einem Hinweise ans die

Bedeutung des Tages die Vesetuuig und Benützung der französischen Eisenbahnen 1870/71

behandelte. Da der Herr Vortragende vielfach aus eigener Erfahrung sprach uud das Thema von allgemeinem

Interesse ist, möge der Vortrag im Wortlaute wiedergegeben fein.Die nächste und notwendige Folge der französischen Kriegserklärungan Deutschland war, daß der friedliche
Verkehr auf Straßen und Eisenbahnen, der schon durch die vorhergehende Unsicherheit der Verhältnisse ins
Stocken geraten war, gänzlich aufhörte. Es wnrden längs der Grenze die Straßen gesperrt, die Schienen auf¬
gerissen, Brücken gesprengt, sowohl deutscher- als auch franzöfischerseits.Preußische Truppen rissen schon am
16. Juli bei Neunkirchen, östlich von Saarbrücken,die Schienen auf, und alle Lokomotiven wurden bis Bingen
zurückgezogen. Die bedeutendste von Deutschenvorgeuommeuc Sprengung ist die der Rheiubrückebei Kehl, die am
22. Juli erfolgte. — — Ju demselben beschleunigtenTempo, in dem sich nach den Schlachten bei Weißeuburg,
Wörth und Saarbrückendie Franzosen auf CHKlons uud Metz zurückzogen, wurden auch die westwärts führenden
Eisenbahnen von den Deutschen besetzt. Die Herstellung der Linie Saarbrücken—Metz stieß bis Courcellesauf
keiue Schwierigkeiten; dieses Stück kouute schou vor der Einschließung vou Metz in Betrieb genommen werden.
Behufs Weiterführnnqiu der Richtung auf Nancy wurde bereits am 13. August der Bau einer Umgehuugsbahn
von Remilly ans Pont-ä-Monfson, 38 Icm, begonnen nnd am 23. September vollendet, obgleich dabei mehrere
Viadukte, u. a. einer von 500 Fuß Länge und 24 Fuß Höhe, herzustellen waren. So kleine nnd dabei viel
benutzte Stationen wie Remilly boteu bald ein höchst interessantes,oft nicht gerade erfreulichesBild. Jeue
Plätze hatten sich bei dem vielfachen Wagenverkehrnnd dem anhaltenden Regenwetter in grundlose Moräste
verwandelt. Unter diesen Verhältnissenwar es uicht möglich, den verdorbenen Proviant, namentlich Brote nsw.
weit fortzuschaffen, uud derselbe vermehrte, weggeworfen, bald in bedeuteuden Massen den Bodenschlamm. Es
wurde notwendig,die Ladeplätze an den Bahnhöfen,namentlich an dem von Remilly, durch Abgrabuugeuuud
Pflasterungenwieder einigermaßenfahrbar zu machen. — — Eine zweite Bahnlinie, die von Weißenbnrg über
Nancy bis in die Gegend von Toul, war bereits am 23. August iu Betrieb uud wurde vorläufig der 3. Armee
und der Maas-Armeezur gemeinschaftlichenBenntzuug überwiesen. Daß diese Linie nahezu unbeschädigt in
unsere Hände fiel, ist dem Umstände zuzuschreiben, daß die Flucht des bei Wörth geschlagenen Heeres eine
geradezu kvpslose war. Viele Truppeu Mae Mahous retteten sich durch den großen Tunnel, der zwischenZaber»
und Luusville die Vogeseu durchbohrt, uud vergaßen ihu zu sprengen, obgleich hierzu Vorkehrungengetroffen
waren. In dentschen Hände» wurde er uuu sorgfältigbewacht. Später, als sich südlich davon, bei Dijon und
Laugres, bedeutende französische Truppenmassen, namentlich Franetirenrs, angesammelt hatten, war die Sprengung
dieses Tunnels die ganz besondere Aufgabedes Generals Dnprs; aber sie gelaug ihm uicht.

Im weiterenVerlaufe des Krieges war die deutsche Heeresleitungbald darauf bedacht, mehrere Bahnstrecken
westwärts zu besetzen uud in Betrieb zu nehmen. Eine nördliche erstreckte sich schließlichbis Rouen, eiue
mittlere bis vor Paris und jenseits der Hauptstadtbis über Le Maus hinans, eine dritte, in weitem Bogen
von Blesme (östlich ClMons) südlich gehend über Ehaumout, Ruits, Trohes uach Moutereau und Juvisy,
nördlich von Orleans. Fragen wir nns nuu: Wo hat die deutsche Heeresleitung die Kräfte Hergenom men zum
Schutze und Betrieb dieser weiteu Strecken und woher das dazu nötige Material? Aktive Mannschaften wurde»
dazu »ur ausnahmsweiseverwendet, besonders dann, wenn irgend eine Bahnstreckestark bedroht erschien. Meist
waren die Bahnhofsbefatznngen, wie die Etappenkommandos überhaupt, ans Landwehr gebildet. Vom 31. Okt.
ab wurden iu Summa zur Sicherung der rückwärtigen Verbindungen verwendet: 85 Bataillone, 33 Schwadronen,
9'/z Batterie. Auch Leichtkranke, die zufällig mit einem Zuge in die Nähe eines gefährdeten Ortes kamen, sind
zur Verteidigungder Bahn herangezogen worden. — Die Inbetriebsetzungder Strecken ist selbstverständlich
Sache der Eisenbahnregimenter,der Ingenieure und ihrer Arbeiter gewesen, die in diesem Kriege oft mit
erstaunlicher Kühnheit sich in noch unbesetzte Gebiete hineinwagten. Das Betriebspersonal,Schaffner, Bremser,
Weichenstellerusw. war im wesentlichendeutsch. Die französischenEiseubahugcscllschafteuhatten au ihre Beamten
die Weisungerlassen, nicht im Interesse der Deutscheu deu Betrieb der Eisenbahnen wieder aufzunehmen;es
wurde diese Weisung anch meist befolgt. Es war sogar bei Ausbruchdes Krieges durch kaiserliches Dekret vom
22. Juli ein Eisenbahnbataillonals vorps kr-ana errichtet worden; es kam aber nicht in Thätigkeit, weil es in
Metz eingeschlossenwar. Später, unter der Regierung der nationale» Verteidigung,bestimmte ein Dekret, daß
die Bahne» verpflichtet wären, auf Befehl ihre Stationen oder Linien in Verteidigungszustandzn setzen. Ende
Januar 1871 wurde der Dieust durch 360l) deutsche Eiseubahubeamteund eine Anzahl kommandierter Mann¬
schaften versehen.

Das rollende Material, Lokomotiven, Tender, Wagen, mußte auch nahezu alles aus Deutschland nachgeholt
werden. Es war franzöfischerseits fast alles mit fortgenommen oder durch Weguahme wichtigerMaschinenteile
unbrauchbargemacht worden. Erst später nahm mau hier und da in einem Bahnhof ein hübsches Nest aus,
so z. B. bei Le Mans. Erbeutet worden sind im ganzen SV brauchbare Lokomotive». Außer diesen und 7S
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angekauften liefen 280, die Vvn den heimatlichen Verwaltungen gestellt waren. Einen großen Teil ihres Wagen¬
parks hatte die französische Compagnie de l'Est nach der Schweiz in Sicherheit gebracht. Die deutsche Heeres¬
leitung fragte an, ob sie dieses Material leihweise zurückerhalten könne. Dies wurde in Aussicht gestellt nnter
der Bedingung, daß Mnnitions- und Truppentransporte ausgeschlossen blieben. Die Ausführung dieses Projekts
scheiterte.

Am Anfang des Krieges standen die eroberten Bahnen nnter dem Schutze der General-Gonverneure von
Elsaß und Lothringen. Im weiteren Verlaufe hielt die sogenannte Exekntiv-Kommission, ein Teil des Haupt¬
quartiers zu Versailles, die Oberaufsicht. Unter dieser standen wieder mobile Linien-Kommissionen, welche die
militärischen Gesichtspunkte zu wahre», die Transporte zn ordnen und zu leiten, und Eisenbahn-Betriebs-
Kommissionen, welche die Aussicht uud Verwendung von Personal und Material unter sich hatten.

Zur Inbetriebsetzung der von den Franzosen verlassenen Bahnstrecken war zunächst dreierlei nötig: I.
Eroberung der Festungen, vou denen die Strecken gesperrt oder bestrichen wurden, 2. Instandsetzung der
Linien, besonders der gesprengten Brucken und Tunnel, 8. Beschützung derselben gegen die Franelirenrs. In
ersterer Beziehung machte die nördliche Linie am meisten zn schaffen; denn an ihr lagen die Festungen Thion-
ville, Moutmody, Mszisres, Laim, Soifson, Ham n. a. Die mittlere und Hanptlinie war von vornherein am
meisten dnrch Sprengungen nnbranchbar gemacht, während nur eine Festung, Toul, sie noch sperrte. Auf der
südlichen wurde die Reparatur uud der Betrieb am öftersten dnrch den Feind gestört, fodaß diese Linie erst
gegen Ende des Krieges in ihrer ganzen Ausdehnung fahrbar wurde.

Von den oben genannten Festungen, welche wir in nnsern Händen haben mußten, nm einen ungestörten
Betrieb der nördlichen Linie zu sichern, ergab sich zuerst Laon, nämlich schon im September, zuletzt, im Januar
Möziöres. Unterdessen waren aber schon viele Teilstrecken in Betrieb genommen worden. Wo es an Maschinen
fehlte, wnrde Pferd-kraft benutzt, auch Mannschaften wnrden vorgespannt — hier wie ans den andern Linien.
Am 21. Jauuar wurde die ganze nördliche Linie von Thionville bis Ronen dem Betrieb übergeben.

Vor der Festung Thionville, nicht weit nördlich vou Metz, spielten sich während der Gefechte von Metz, als auch die
Truppen, welche Thionville zn beobachten hatten, alarmiert waren und jeden Augenblick zum Abrücken bereit sein mußten,
also keiue Patrouillen weit wegsenden konnten, auf den Bahnstrecken interessante Stückchen ab. Es kam ein großer
in Antwerpen organisierter Zug der französischen Ostbahn-Gesellschaft von Lnxembnrg nach Hettange Grande.
Auf dem Zuge befindliche Ingenieure und Arveiter legten die aufgerissenen Schienen wieder ein nnd entfernten
dieselben auch wieder, nachdem der Zug diese Stelle passiert hatte. Am andern Morgen erst sah man auf dem
Bahnhofe iu Thionville zahlreiche Waggons nnd große Geschäftigkeit beim Ausladen derselben, ohne daß man
dies hätte stören können. Hatte nns so die französische Eisenbahn-Gesellschaft einen Possen gespielt, so revan¬
chierten sich nachher unsere Feldeisenbahn-Abteilnng nnd unsere Bahnbeamten, indem sie mehrmals, nm von der
Strecke Metz-Thionville auf die Zweigbahn Thionville-Lvngwy zu kommen, in der Nacht, nachdem sie die zer¬
störten. Bahnstrecken wieder hergestellt, geräuschlos bis dicht au das Glaeis der Festung zur Abzweigungsstelle
letzterer Bahn heranfuhren und erst, nachdem sie Vvn den feindlichen Kanonen unbehelligt in der andern Richtung
im Wegfahren begriffen waren, mit gellendem Pfeifen den Mangel an Wachsamkeit seitens der Besatzung ver¬
höhnten. — — Von den Uebersällen ans der nördlichen Linie ist der bemerkenswerteste der von Ham, am
9. Dezember. Dort war der Feldeiseubahu-Abteilung Nr. 3 der Auftrag geworden, die Bahnstrecke bis Amiens
wieder herzustellen. In Zeit von 10 Tagen hatte sie 3 dnrch Minen zerstörte Brücken in unmittelbarer Nähe
von La Fsre soweit fertig gestellt, daß der größte Teil der Abteilung weiter gegen Amiens, znnächst bis Ham, vorgehen
konnte. Beim Eintreffen derselben war die Citadelle nm Stadt Ham von 2 Bataillonen Infanterie, 1 Schwadron Ulanen
und zwei Geschützen besetzt, die jedoch leider sofort abzogen. Dieser wichtige Punkt blieb sonach nnr von den
120 Mann der Feldeisenbahn-Abteilnng bewacht, denen von La Fsre aus uoch etwa SO Mauu Infanterie zur
Unterstützung beigegeben waren. Sämtliche Mannschaften hatte man in der Citadelle kaserniert; die Offiziere
und technischen Beamten dagegen wohnten in der Stadt. Am 9. Dezember abends 6 Uhr traten einige der Offiziere
aus einem Kaffee. Mit einem Mal — von allen Seiten Franzosen. Sie wußten genau, daß um 6 Uhr die
Hälfte der Mannschaften aus der Citadelle in die Stadt zum Essen ging. Es waren Mobilgarden, die wie aus
der Erde gestampft erschienen. An Widerstand war nicht zn denken, uud alles suchte uach der Citadelle zn
gelangen. Leider war diese bereits ans die ersten Schüsse, die hin und wieder fielen, verschlossen worden; so
blieb nichts übrig, als sich zn ergeben. Nur sehr wenigen gelang es, zu entkommen. Lieutenant Bothe kam nach
schrecklichem, fast Vstündigem Fußmarsch in Begleitung von Lieutenant Gronen früh 3 Uhr in La Fsre an.
Grvnen war wohl eine Meile ohne Stiefel in tiefem Schnee gegangen. Eine halbe Stunde vor diesen beiden
war bereits ein Pionier von der Eisenbahn-Abteilung eingetroffen uud hatte vou dem Unglück Meldung
gemacht. —

Die südliche Lüne, au deren Inbetriebsetzung man lange und unter vielen Störungen arbeitete, um für die
an der Loire kämpfende 2. Armee eine besondere Verbindung mit der Heimat zu gewinnen, fiel von Weißenbnrg
bis Blesme (östlich von Chälons) zusammen mit der mittleren, die der 3. Armee und der Maasarmee zugedacht
war. Hier staud nur eine Festung hindernd im Weg, nämlich Tonl, das daher auch bald kräftig bombardiert
und am 23. September genommen wnrde. Aber schon lange vorher war eine Feldeisenbahn-Abteilnng weiter
westwärts gegangen, um einstweilen die weitere Strecke in Ordnung zn bringen. Man konnte ja fest darauf
bauen: Toul mußte fallen. Die Herstellung der Strecke Blesme-Chanmont wnrde am 6. November begonnen.
Wenige Tage später nahm eine andere Abteilung von Westen her die gesprengte Seine-Brücke bei Montereau
in Angriff. Diese Arbeit stieß auf beträchtliche Schwierigkeiten. Man beschloß in der zweiten Hälfte des
Monats November, die Linie Chanmont-Troyes-Monterean einstweilen nur bis Trohes in Betrieb zu setzen nnd
dann alle verfügbaren Kräfte auf die Herstellung der über Chatillous f. S. und Nnits gehenden Linie zn ver¬
wenden. Von Mitte Dezember ab bildete Trohes die westlichste Eisenbahnstation der 2. Armee. Wegen der
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Schwierigkeit des Weitertransportes auf den Landstraßendurfte die 2. Armee ihre Züge auch auf der mittleren
Linie bis Laguy vorgeheu lassen. Am 12. Januar wurde die zerstöite Armanson-Brücke bei Ruits vollendet
und fomit eine ununterbrochene Eisenbahnverbindling zwischen Orleans und der Heimat erreicht. Vorher hatte
man bei Orleans, auf der Teilstrecke nach Jnvish, die Züge von Pferden ziehen lassen.

Störunge» des Betriebs durch Ueberiälle waren, wie bereits erwähnt, auf der südlichenLinie am häufigsten.
Ein Hochplateau von kleinen Thalern und Schluchieu durchschnitlcn, zum großen Teil mit dichten Unterholz-
Waldungen bedeckt, in denen die einzelnen Ortschaften zerstreut dicht an den Waldrändern liegen, bietet in dieser
Gegend, besonders bei der Festung Langres, überall Schlupfwinkel für kleine Abteilungen dar. Selten gelang
es, eiue Abteilung kes Franetirenrsgefindels aufzuheben; denn auch sür den Fall, daß sie wirklich in einem Dorfe
überrascht und umzingeltwurden, hotten die Franzosen noch Mittel, sich dem ehrlichen Kampfe zn enziehen,
indem sie Uniform nnd Waffen versteckten, Zivilkleideranzogen und sich fnr friedliche Landbewohner ausgaben.
Am IS. Novemb r fand ein großer Ueberfall bei Ehntillon s. S. statt. Im Dezember schreibt aus Chaumoutder
Berichterstatter»er ..Köln. Zeitung": „Es ist wahrhaft nichtswürdig nnd erweckt die gerechte Erbitteinng
nnferer Trnppen, daß das Zerstörendrr Eisenbahnen, damit die Züge verunglücken, so hänsig geschieht. So ist
die Eisenbahnvon Chanmont nach Trohes nnn schou dr'timal iu der Weise zerstört worden, daß die Schienen
abgerissennnd dann locker wieder aufgelegt wurden, daß mau die Zerstörung nicht sehen konnte. Es geschah
dies auch wieder am 24. Dezember bei Bricon, nicht weit von hier, wodurch cin ganzer Militärzug mit sllns-
hnudert Mann aus dem Geleise kam. Kaum war dies geschehen, als ein im Walde verborgener Hansen von
Franetireurs herbeistürzte,nm die Soldaten gesangen zn nehmen. Glücklicherweise hatten die braven Land¬
wehrmännerwciter keinen Schaden gelitten, sammelten sich schnell und empfingen die anstürmendenFranzosen
mit einigen so wohlgeziettenSalven, daß diese mit Hiuterlassuugvon Toten nnd Verwundetendie Flncht
ergriffen."

In einem Dorfe zwischen Sens uud Foutaiueblean mußte sich der deutsche StationsvorsteherTerveh 3 Tage
uud -l Nächte gegeu etwa 2l)ll Frenictireurs verteidigen, von dein» nachts etwa 10» aus dem gegenüber liegenden
Güterschuppen schvsseu, auch eiu großes Faß Petroleum auf deu Vahufteig tvälzien, nm die Deutschen auszu¬
räuchern. Thüren und Fenster wurden mit Aklen verbarrikadiert. Ein naheliegendes Haus, aus dem geschossen
wurde, ließ Terveh niederbrennenund holte sich ein paar Nvtabeln ans ter Gemeindevertretnngals Geiseln.
Zur rechten Zeit kam etw^s Verstärkung an. „Am 29. Januar", so erzähl« Herr Tervey selbst weiter, „trafen
zwei deutsche Lokomotiven cin. Der aus der cinen befindlicheEiseubahn-Banmeistertrug mir auf, ihn auf der
andern Maschine zu begleiten, nnd zwar aus dem zweiten Gbife, um zugleich die Strecke zu revidieren. Ich
nahm 12 Mann Bedeckung mit. Aber bereits bei Bichnia, dem nächsten Torfe, winden wir durch Fliuteufchüsse
aus den Häusern begrüßt. Wir ließen die Maschinen halten, drangen in das Dorf cin und brannten eins der
Hänfer, aus denen gefeuert war, uieder. Nur 2 Kerle fiug ich ab, die andern waren leider entwischt, aber den
Herrn inairs baten wir freundlich, uus ,<u begleiten "

So glücklich liefen freilich nicht alle Ucberfälle ab. Im Bahnhof La Roche z. B. wurde am 13. Januar
die deutsche Besatzung durch augebgtes Feuer gezwungen,sich zu ergebe». Solche Betriebsstörungenreichten
sogar bis in die Z>it des Wassensnllstandes hinein

Auf der miNlcre» Linie, die bereits Erwähnung gesunden hat, da auf ihr bis Blesme zugleich alle Züge
für die südliche verfehlten, war unterdessen Weiler westwärts rüstig an der Wiederherstellung der Brücken nnd
Tunnel gearbeitet wordcn, sodaß 5 Tage nach der Einnahme von Toul die erste bis iu die Nähe von Paris
sührende Bahn eröffnet werden konnte. Man fuhr bis Nogent l'Artand. Wciter ging es zunächst nicht, weit
bei Nanteuil ein l lcm langer Tunnel gesprengt war, dessen Wiederherstellung n'cht gelaug. Er brach immer
wieder in sich zusa» men, da der Sand, aus dem der durchbohrteBerg besteht, durch die Explosion (der
Sprengung) locker geworden war. Da aber die oberste Heeresleitungans Wetterführung des Betriebes großen
Wert legte, so wurde der Berg durch eine Feideisenbahn im Halbkreise südlich umgangen. Nachdem dieser Bau
beendet und die noch westlicher liegenden Brücken bei Esbly wieder hergestellt >v.>ren, gingen die Züge bis zum
StädtchenLagny, das dann vom 2!). Novemberan der westlichste Etnppenhanplort der mittleren Linie blieb.
Von Lagny aus wurden die meisten Kranken und V^nvundetender Bela;erung?armeeauch rllckw.irts befördert.
Auch das Harwtguartier in Versailles war durch eine Etappeustraße mit Lagny verbunden. Einzelne Züge
wagten sich auch über Lagny hinaus. Der erste, den wir dort herankommen sahen, langsam, bedächtig,
aber reich mit Guirlanden geschmückt, wurde mit großen, Jubel und Hurra begrüßt. Ein Teil der Belagerungs¬
geschütze wurde dort bn Baire ausgeladen. Als die sranzösischenSpannbauern, die wir im Belagerungspark
von Bron zu bewachen hatten, ganz unerwartet diese Riesengeschützesahen, da kratzten sie sich hinter den Ohren
und riefen: Äon visu, ?ai'is vaput,, ?ari8 oapnt. Den 5.9. November, als schvn die Kanonade heftigerwurde, welche die daraus folgenden Ausfälle vor Paris einleitete,sahen wir sogar einen Zug mit Ersatz¬
reservisten ganz geräuschlos uud laugsam bis zu uus nach Ehelles kommen, das schon vollständig im Schutz¬
bereich des Avrvn liegt. Wir standen in Reih und Glied, bereit, als Unterstützungvorzugehen,hinter
dem k.ohen Eiscnbahndamnl. Der Ersatz stieg sorglos, nichts Arges ahncnd, aus und kam von der hoch¬
liegenden Haltestelle herunter. Da, als die Lokomotive etwas Dampf reden mußte, um rückwärtszu kommen,
wurden die weißeu Wölkchen sofort von den Franzosen bemerkt,nnd die frisch von der Heimat gekommenen
Kameradenhatten gleich Gelegenheit, das nnteimliche Pfeifen der Granaten kennen zu lernen.

Soweit es sich thnn ließ, hielt man im Verkehr der Züge eine gewisse Regelmäßigkeit inne. So ging z. B.
vom 29. November an immer früh S Uhr oder noch eher der erste Postzug von Lagich nach Deutschland ab;
um 9 oder ^/.zlv Uhr folgte der allgemeine Krankenzng und nm 11 Uhr oft ein Sanitätszng. Ebenso bestand
eine Art Fahrplan für die ans Deutschland kommenden Züge. Eine große Störung entstand leider im Jannar
1871 ^den 22.), als die Brücke bei Fontenoy-snr>Moselle durch Franetireurs gesprengt wurde, sodaß alle Züge
über Metz, Thionville und Reims auf Epernay geführt werden mußten.
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Ein Augenzeuge berichtet von dem Uebersall wie folgt: „Wir fuhren gestern morgens S'/z Uhr von Nancy
ab; es war der gewöhnliche Postzug, der abends in Lagny eintreffen soll. Zwischen den Stationen Livcrdnn
und Fontenoy kommt dem Zng ein Landwehrmann vom 57. Regiment entgegen und ruft uns aus Leibeskräften
Halt zu, weil Franetireurs die nächste Station Fontenoy überfallenund die Besatzung,einen Vize-Feldwebel
nnd gegen 60 Mann, überrumpelt hatten. Zum Glück fuhr der Zug sehr langsam, sodaß er bald zum Stehen
gebracht wnrde. Daranf hieß es: „Alle Soldaten aussteigen!" Es stiegen leider gar wenig aus, kaum 50 Mann,
Rekonvaleszenten ans allen Regimenternnnd Truppenteilen. Es wnrde rangiert; ein Hauptmann vom 46.
Regiment übernahm das Kommando über das Ganze, ein Premierlieutenant übernahm das Gros nnd ich mit
16 Mann die Avantgarde .... Es war kurz nach 6 Uhr, als die Expeditionbegonnen wurde, und noch
stockfinster,das Terrain sehr ungünstig, ans der rechten Seite der Bahndamm, die angeschwolleneMosel, auf der
linken ein bedenkender, bewaldeter nnd nach dem Bahndamm steil abfallender Höhenzug. Soweit möglich, ließ
ich durch Seiteupatronillen das Terrain absuchen. Wir hatten uns kaum 1000 Schritte Fontenoygenähert,als
es zweimal hell aufblitzte; darauf zwei mächtige Kanonenschläge, mit denen die Brücke bei Fontenoy in die
Luft ging. Ju eincm Dorfe rechts von der Mosel, ungefähr uoch 1000 Schritte vou Foutenoy, wurde Sturm
geläulet, als mau uus kommen sah. . . Etwas weiter fand ich einen von der S7er Landwehr, die in Fontenoy
den Bahnhof besetzt gehalten hatte. Der Mensch sah schrecklich ans; vollständig geplündert bis auf Rock und
Hose, hatte man ihm den Hals ausgeschnitten, noch mehrere Stichwundenversetzt, und das Tollste, die Hunde
hatten ihm das rechte Ohr weggeschnitten.Zwei Verwundete, die noch im Dorfe aufgefunden wurde», waren
ebenfallsfurchtbarzugerichtet. Ein Dotachcment Infanterie kam aus Tonl zn Hilfe. Das Dorf Goudreville,
worin sich noch einige Franetireurs festgesetzt haitcn, wurde genommen. Es wurden, außer 2 Franetireurs,
noch der mairs und der Schullehrer, sowie die Bewohner eurer Mühle von uns mitgenommen. Der mairs
mußte eigenhändigdem Landwehrmanuedas Grab graben." — — Von anderen Ueberfällen, die schon früher
stattgefunden, und deren einen ich anch selbst bei CHZteau-Thierry mit erlebt, ist besonders der am 12. Oktober
bei Epernay zu erwähnen. Es wurde festgestellt, daß er vou einem in der Nähe wohnenden Grasen angestiftet
war; den nahm man mit nnd hielt ihn anf dem Bahnhofe von Epernay gefangen. Das beste Mittel, diesem
Unwesen zn steuern, war, daß man aus den anliegenden Orten Geiseln mit in den Zng, am liebsten auf die
Lokomotive, uahm. Dieses Los traf meistens die wsirss oder die Geistlichen. Sogar der Erzbifchofvon
Reims hat mehrmals als Geisel neben dem deutschen Lokomotivführer gestanden.

Ein anschauliches Bild des Lebens und Treibens auf dieser Strecke giebt uus die „Weserzeitnng". Ihr
Berichterstatter schreibt: „Die Strecke zeigt auf deu besetzten Stationen so recht das große einige Deutschland,
und zwar uach zwei Seiten hin. Da hält der lange, fast unabsehbare Zug, Wagen aus allen deutschen Staaten,
neue Waggous uud uralte, beladen mit Soldaten, mit Geschützen,mit Munition, mit Hafer, mit Erbsen, mit
blökenden Schafen und brummendenKühen. Bei diesen langen und langsamenfahrten geht auch manches zn
Grunde. In Ehütean-Thierryhat die Berliner Landwehr einen Transport Ochsen erschlagen und eingraben
müssen, uud beim Entladen der dichlgesüllten Hammelwagenwird auch manches tote Schaf auf den Perron
geworfen. Der Hafer, der im Hauptmagazine unterm Schuppen nicht Platz findet uud deshalb draußen in
Wind uud Wetter lagern muß. wächst filzig durch die Säcke und mnß, teuer eingekauft,für einen Spottpreis
an den Meistbietenden losgeschlagen werden, wenn er nicht gar verschenktoder fortgeworseii wird. Doch nicht
bloß die Wagen der Züge zeigen das einige Deutschland in auffallender Weise, sondern noch mehr die Soldaten.
Da besteht z. B. die Wache auf dem Bahnhofezu Dannaus aus kräftigen jungen Badensern, die eintreffenden
Patrouillen aus der Nachbarschaft sind Märkische Landwehr Nr. 20 nnd Westfälische Nr. 53, die mit der
Schleichen Nr. 18 und 36 plaudern .... Da branst der neue Zug heran; er bringt Bayrische Infanterie,
die an den rohen langen Brettertischen gespeist wird. — — „Diese Massenspeisuug flößte, wie überhaupt die
ganze Art uud Weife des Betriebes, den Franzosen Respekt ein. Der SchriftstellerErnonf sagt: „Diese Ein¬
richtung genügte, um in 2 Stunden Fleisch und Suppe zu bereiten für 1800 Mann, 1800 De»»Ssche!"

Eigentüml!cher Art waren die Verhältnisse nach Abschluß des Waffenstillstandes.Es wnrden genau die Linien
nnd Züge festgestellt, mit denen das ausgehungerteParis zu verproviantierenwar. Zur Ersparung des lang¬
wierigen Transportes auf der Landstraßeerwirkte man deutscherseits für die Krankenzüge von Versailles die
Erlaubnis, die Gürtelbahn um P ^ris benutzen zn dürfen. Soweit diese Strecke benutzt wnrde, zahlte Deutschland
Pro Zug uud lim 3 Frs. Die Leitung des gesamten Betriebes blieb in den Händen der Dentschen. Die fran¬
zösischen Behörden verpflichteten sich, ihre Beamten sofort Wiederaus die Bahueu zurückzurufen; dieselben hatten
sich den Anordnungender deutschen Behörden zu fügen. Die Franzosen mnßlen für ihre Züge wieder ihr Material
herbeischaffen.Die sämllichen französischen Züge, deren Zahl und Fahrplan die dentschen Behördenbestimmten,
wnrden beim Abgange, bei der Auknnst uud eventuell auch während der Fahrt iu Betreff ihres Juhaltes von
deutschen Beamten revidiert. Die Züge durften innerhalb des oeeupierten Gebiets weder Personen ausnehmen
noch absetzen und keinerlei Waren verladen, wohl aber entladen. Frankreich hatte anf die erste Requisition hinund spätestens binnen 10 Tagen den Deutschen Betriebsmaterial bis zur Höhe von 200 Maschinen nnd 500
Waggons zur Verfügungzn stellen. Die Deutschen zahlten für jeden Tag für eine Maschine 50 Frs., für
einen Wagen 3 FrS. Miete. Jede Woche reichten die französischen Bähubehördenihre Rechnnngen ein.

Die Rückgabe der Bahn wnrde angebahntdurch die Konventionvon Ferrisres vom 9. März. Die deutsche
Heere-leitniigreserviertesich in derselben das Recht, nach vorhergegangener eintägiger Kündigung, den Betrieb
selbständigwieder in die Hand zu nehme». Die deutschen Militärtrausporte hatten das Vorrecht vor alleu
anderen Zügen; indessen verpflichtete man sich, die Postzüge nnd großen durchgehenden Züge nnter allen
Umständen aufrecht zu erhalten. — —

Zum Schluß möge noch ein Beispiel zeigen, daß selbst bei einer Rückzugsbewegnng die Eisenbahner
Besonnenheit nnd Mnt an den Tag legen können. — Die Bayern hatten am 0. November die Schlacht bei
CoulmierS verloren. Die deutschen Streitkräfteräumten infolgedessenOrleans und zogen nordwärts über Artenay
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nach Toury. Aber eine bayrische Maschine brach am 10. in aller Frühe in entgegengesetzter Richtung, gegen
Artenay ans. In Tonry wurde bereits von der Weiterfahrt abgeraten, da Artenay von den deutschen Truppen
schon geräumt sei. Aber der dort stehende Zug konnte nicht im Stiche gelassen werden, der Versuch zur Rettung
mußte gemacht werden. Zwischen Toury und Artenay zieht sich die Bahulinie fortwährend in geringer Entfernung
von der Landstraße hin, ans welch letzterer die Trnppenkörper sich nordwärts bewegten. Keine 1000 Schritte
konnte nun die Lokomotive fahren, ohne daß wieder ein Offizier von der Straße an die Bahn heriibergesprengt
kam mit der Warnung, „Artenay sei geräumt, der Zug solle sich hüten, noch weiter zu fahren." In der Zeit,
welche mit dem oftmaligen Halten verging, hätte die Maschine lange in Artenay sein können. Endlich aber,
als halbwegs Artenay ein Hauptmann des Geueralstabes dem Zngkommandanten bedeutet halte, daß die
Abholung des dort stehenden Zuges noch nicht unmöglich fei, war kein Halt mehr. Trotz alles Winkens von
der Landstraße mit Taschentüchern und Gewehren, trotzdem daß ganze Truppenabteilnngen Halt machten vor
Entsetzen über das unsinnige Beginnen im tollen Jagen, wie sie glaubten, den Feinden gerade in den offenen
Rachen hineinznsansen, verfolgte die Maschine mit Eilzugsgeschwindigkeit ihren Weg. Schon ist der Wagenzug
in Arteuay in Sicht; mit gemäßigter Geschwindigkeit fährt die Lokomotive in den einsamen, verlassenen Bahnhof
ein, legt sich vor den Zug, dieser wird rasch angekuppelt, und zurück geht es an den erstaunten Augen der eben
noch so besorgten Landstraßenwandler vorüber. Nach weniger als einer halben Stunde war auch dieser letzte
Zug im Bahnhof Toury in Sicherheit.Dcr Sängerchor trug hierauf die Motette von Grell: „Herr, deine Güte reicht so weit" vor.

Schülerdeklamationen folgten: „Mein Sachsenland"(Hahn, Kl. 5), „Die Trompete von Vionville" (May, Kl. 4)
und „Der Sachsen Grün und Weiß" (Börner, Kl. 1). Der Direktor teilte sodann mit, daß das Stipendium

37,28) aus der „Stiftung ehemaliger Rochlitzer Realschüler"vom Ausschuß ehemaliger Rochlitzer Real¬
schüler auf Vorschlag des Lehrerkollegiums Max Feldmann (Kl. 2) zugesprochenworden sei. Mit einem Hoch
auf Seine Majestät und dem gemeinsamen Gesänge: „Den König segne Gott" wurde die Feier geschlossen.

Am 7. Juni wurden im Schulhause in Anwesenheit des Direktors 29 Realschüler durch Herrn
I)r. msiZ. Eilfeldt wiedergeimpft.

Die Pfingstferien dauerten vom 25. Mai bis 2. Juni, die Sommerferien vom 20. Juli bis
18. August, die Michaelisferien vom 28. September bis 6. Oktober, die Weihnachtsferien vom 22. Dezember
bis 6. Januar.

Allgemeine Klassenausflüge faudeu in diesem Schuljahre nicht statt, weil die führendenLehrer
nicht geneigt waren, die Haftpflicht für etwaige Schäden zn übernehmen,die ein am Ausfluge beteiligter
Schüler erleiden könnte oder verursachenwürde. Nur dcr Direktor, welcher sich gegeu alle möglichen aus etwaiger
Haftpflicht zu stellende Entschädigungsansprüche versichert hatte, unternahm mit dcr 1. Klasse am 5. und
6. Juli einen Ausflug in das Elbsandsteingebirgc. Von Dresden ans wurde das Dampfschiff bis
Wehlen benutzt, dann der Uttcwaldcrgrnndund die Bastei besucht, durch die Schwedenlöcher nach dem Amselfall
abgestiegen, im Amselgrund nach Rathen gegangen und dann mit dem Schiff uach Schandau gefahren, wo
Nachtquartier genommen wnrde. Dcr zweite Tag galt dcr Tour durch das Kirnitzschthal nach dem Kuhstall,
über die Winterberge nach dem Prebischthor und hinab nach Herrnskretschen.

Die Kunst des Schwimmens wurde auch in diesem Sommer sehr gepflegt. In den Turnstunden
wurde durch Herrn Kürschner das Schwimmen durch Freiübungen vorbereitet, durch „Trockenschwimmen" in
der Turnhalle gefördert und schließlichunter Anwendungvon Binnewaldschen Korkgürteln in dcr Mnldcn-
Badcanstalt geübt. Der Erfolg war ein recht erfreulicher. Von 193 Schülern können jetzt 114 (59,1 °/g)
das Schwimmen; im vorigen Schul,ahr nannten von 188 Schülern 79 (42 °/y) diese Kunst ihr eigen;
1899/1900 konnten nur 29,1 der Schüler das Schwimmen.

Der Hitze wegen wurde am 13. Juli der Nachmittagsunterrichtausgesetzt.
Während dcr Sommerferienwurde aus dem Trcppcngebände und von den Gängen des Erdgeschosses

der Zementbelag,welcher sich nicht bewährt hatte, entfernt und durch farbige Plättchen ersetzt. Für die
Sauberkeit des Hauses nud die Reinheit seiner Luft, sowie auch für die Schönheit des inneren Mittelbaues
ist dadurch sehr viel gewonnen worden.

Nach Schluß dcr Sommcrfcrienmnßte Herr OberlehrerKästner, der zur Kur iu Karlsbad weilte,
einen 1 wöchentlichen Urlaub nehmen. Er wurde im Religionsunterrichtvom Kandidaten der Theologie,
Herrn Zinßer, in den übrigen Stuudeu vom Kollegium dcr Schule vertreten.

Die Feier des Tages von Sedan konnte am 2. September der außerordentlich kühlen Witterung
halber nicht, wie ursprünglichgeplant, im Buchenhaindes Rochlitzer Berges abgehaltenwerden. Die Anla
der Schule mit ihrem Grün und ihren Eichenzweigen und den Büstcn dcr Heldengestalten des glorreichen
Krieges bot aber einen ganz vorzüglichen Ersatz. Die Feier wnrde eingeleitet durch den allgemeinen Lob-
gcsang: „Lobc dcn Herren, den mächtigen König der Ehren". Herr Oberlehrer Or. Francke betrat nunmehr
das festlich geschmückte Rednerpult und behandelte die markige Sprache des Rochlitzer Kriegerdenkmals. Der
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Gesang der „Wacht am Rhein", der sich anschloß, machte diese Sprache zu einer lebendigen. Drei Schuler¬
vorträge führten die Festversammlung in jene große Zeit zurück, der der Tag von Sedan mit zugehörte,
das immer schöne, kindlich naive „Tischgebet des deutschen Knaben"(Börner, Kl. 6), der Geroksche „Hymnus
auf das Friedenssest am 18. Juni 1871 (Börner, Kl. 1) und des Deutscheu „Gelübde" (Bräunlich,Kl. 1),
das iu den allgemeinenGesang ausklang: „Deutschland über alles". Nach dem Schlüsse der Feier in der
Schule begaben sich die Festteilnehmeruuter Vorantritt des Stadtmusikchorsnach dem herrlichen Krieger¬
denkmal auf dem Topfmarkt,wo zunächst die Geibelsche Dichtung: „Nun laßt die Glocken von Turm zu
Turm durchs Land frohlocken im Jubelstnrm" (Gerlach, Kl. 3) uns nochmals den Jubel kosten ließ, der in
den ersten Septembertagenin allen deutschen Gauen erklang. Der Direktor forderte die Schüler auf, die
Sprache des Denkmalsimmer zu beachten, König und Vaterland, Kaiser und Reich stets Treue zu bewahren
uud dies durch ein Hoch zu bekräftigen. Den Schluß bildete das gemeinsamgesungene deutsche Gelübde:
„Deutschland über alles."

Die Michaelisprüfungen dauerten vom 12.—14. September.
Am 21. September gab der Chemnitzer Lehrergesaugverein hier ein Konzert, dessen Reinertrag

(./H 328,50) er zu einer „Realschulstiftung des Chemnitzer Lehrergesaugvereius"bestimmte. Die näheren
Bestimmungen hierüber sind in Abschnitt VII angegeben. Daß dieses Konzert unserer Stadt nicht nur einen hohen
Kunstgenuß, sondern auch unserer Realschule eiu dauerndes Gevenken an die lieben Säuger brachte, erfüllt den
Direktor unserer Realschule mit hoher Freude. Herzlich sei dem Chemnitzer Lehrergesangverein für diese
Stiftung gedankt.

Am 25. September benutzte der Direktor einen Nachmittag, um die Schüler der 1. Klasse auf
einem besonders gewählten Wege nach dem RochlitzerBerge zu Naturbeobachtungenanzuregen und sie
namentlich für das Verständnis der schönen Herbstbilder,wie sie unsere herrliche Gegend bietet, empfänglich
zu machen. Der Ansflug erfolgte im Anschluß an den deutschen Unterricht. (Siehe Abschnitt II Seite 14.)

Vom 1. Oktober ab war der Schule vom Ministerium Herr oaucl. tkgol. Ziußer zu einer
freiwilligenProbcleistungzugewiesen worden. Ueber seinen Lebensgang berichtet er wie folgt:

Ich, Friedrich Zinßer, wurde als Sohn des Psnrers W. Zinßer zu Münster b. Lich in Oberhessen am
28. Aug 1874 geboren. Nach einer Gymnasia>ansbildnng zu Leipzig und Würzen, studierte ich von Ostern >3!I6
aus den Universitäten Leipzig, Greifswald und Kiel und bestand Ostern l900 das I. theologische Examen pro
eÄnZidÄtura vor der Universität Leipzig. Nachdem ich meiner Militärpflicht Ostern I9VI genügt hatte, wurde
ich auf mein Gesuch hin zn meiner pädagogischen Ausbildung an der Bürgerschule zu Rochlitz angestellt. Michaelis
l»0l wies mich das hohe Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts zu einer freiwilligen Probeleistung
der hiesigen Realschule mit Progymnasium zu.
Der Konfirmandenunterricht begann am 15. Oktober und wurde für die Realschule wie im

vorigen Schuljahre im direkten Anschluß an den planmäßigen Unterricht gegeben. Herr Superintendent
Zimmermann erteilte an zwei Nachmittagen jeder Woche diesen Unterricht und wird die Konfirmationdieser
seiner Schüler am Souutage Judiea (16. März) vollziehe«. Herzlich sei dem Herrn Superinteudeuteuhierfür
gedankt.

Am 17 , Oktober nahm der Realschnldirektor an der 26. amtlichen Hauptkonferenz der Direktoren
und Lehrer des Juspektiousbezirkes Rochlitz teil.

Am 17. Oktober und 7. November beteiligten sich die Schüler der ersten Klasse an der durch den
unterzeichneten Direktor ausgeführtenPrüfung des Leuchtgases(Messnug des Druckes im Stadtrohrnctz, Photo-
metrische Messungen verschiedener Art) im Dunkelzimmer der Rochlitzer Gasanstalt.

Am 21. Oktober wurde vou Herrn Kürschuer mit dm Schülern der 1. Klasse ein Ausmarsch nach
Königsfeld, durch das Köttwitzfchthäl über den Sanberg und nach der Schule zurück unternommeu. Die
Schüler trugen Eisenstäbe und hatten während des Marsches Reihuugen verschiedenerArt auszuführen. Die
7510 m lange Wegstrecke wurde in 66^/, Minuten zurückgelegt (1 km in 8 Minuten 51 Sekunden). Dieselbe
Wegstrecke, aber in entgegengesetzter Richtung, legten die Schüler der 2. Klasse mit gleicher Belastung am
29. Oktober in 59^/z Minuten zurück (1 km iu 7 Minuten 55 Sekunden).

Am 21. Oktober wurde unter Leitung des Turnlehrers, Herrn Kürschner, für die 4. uud am
5. Dezember für die 3. Klasse ein Eilbotenlauf von der Schule aus, die Bismarckstraße, Bahnhofstraße, Leipziger¬
straße, Albertstraße, Bismarckstraße entlang zur Schule zurück, veranstaltet. Die 1608 m lange Wegstrecke wurde
von jeder Klasse viermal zurückgelegt, von der 4. Klasse in 22 Minuten 11 Sekunden (1 km in 3 Minuten
27 Sekunden), von der 3. Klasse in 20 Minuten (1 km in 3 Minuten 7 Sekunden).

Am 29. Oktober unternahm Herr Oberlehrer Or. Pfau mit den Schülern der 3. Klaffe einen histo¬
rischen Ausflug, über den in Abschnitt II Seite 12 berichtet ist.
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Am 2. November nachmittagsfuhr der Direktor mit de» Schülern der I., und 2. Klasse nach Leipzig,
um im uenen Stadttheatereiner Aufführung von Schillers Wilhelm Tell', der während des Sommerhalbjahres der
Gegenstand der Hanptlektüre im deutschen Unterricht der Klasse gebildet hatte. In der 2. Klasse war
der Besuch der Tell-Aufführnngwährend vieler Wochen und zum Teil au schulfreien Nachmittagen von dem
Unterzeichneten durch die Lektüre vorbereitet werden.

Am 9. November besuchte der Direktor mit den Schülern der 1. Klasse die musterhafteingerichtete
und mit allen Nenernngender heutigen Mühleutechnik ausgestattete Mühle des Herrn Stadtrat Schlebach in
Rochlitz. Herr Schlebach juu,, ein ehemaligerSchüler unserer Anstalt, hatte die Liebenswürdigkeit, die
Führuug zu übernehmen, wofür ihm hierdurch herzlich gedankt sei. Die technischeEinrichtung der Mühle
und des Silogebäudes bildete den Gegenstandeiner deutschen Arbeit. (Siehe Abschnitt il, Seite 14.)

Mit der Morgenandachtam 25. November war zugleich eine Totenfeier für die verstorbenen
ehemaligenSchüler verbunden. Die Andacht erfolgte in nachstehender Ordnung: 1., Lied 126. 1—2.
Jesus, meine Zuversicht. 2. Verlesung des Schriftwortes: Psalm 9V (Direktor): 2., Lied 659, 1—2.
Wer weiß, wie nahe mir mein Ende. 4., Nekrologennd Ansprache(Direktor). 5., Lied 659, 3—4.
6., Gebet (Direktor). 7., Lied 15. Die Andacht galt allen ehemaligen Angehörigen*) der Schule, insbesondere
dem am 5. Mai 1901 verstorbenen ehemaligen Lehrer der Anstalt und späteren ArchidiakonusKarl Adolf Klappenbach
in Rochlitz (geb. am 18. Dezember 1841 in Auerbach, von Mich. 1871 an Lehrer an der RochlitzerSelekta, von
Ostern 1874 bis 1880 erster Oberlehrer au der neugegrüudcten Rochlitzer Realschule). Als er am 8. Mai zur
letzten Ruhestätte gebettet wurde, giug dem Sarg vorauf eine Abordnung Realschüler mit der umflorten Schnlfahne,
nud die Schüler der 1. und 2. Klasse schloffen den langen Zug der Leidtrageudeu, in welchem sich mich das
gesamte Lehrerkollegium befand. Die Traneraudacht der Schule galt ferner dem ehemaligen Rochlitzer Real¬
schüler Alwin Reinhold Günther (geb. am 8. April 1870 in Rochlitz,Realschülervon 1880—1886,
Abiturient, von 1895 an Kaufmann an der Küste von Mosambique und der Delagoa>Bai, starb auf der
Heimreise am 30. April l901 an Bord des Reichspostdampfers „König' in der Nähe vom Kap Gardafni.

Am 30. November besuchte Herr OberlehrerDr. Francke mit den Schülern der 1. Klasse die Roch¬
litzer Gasanstalt.

Am 12. Dezember saud zum ehrenden Gedenken des 100. GeburtstagesSr. Maj. des hochseligeu Königs
Johann in der Aula eine Festfeier statt, eingeleitet durch den allgemeinen Gesang: „Lobe den Herren, dem
mächtigen König der Ehren. Die Festrede hielt der Direktor Professor Dr. Wolf, in der er ein Lebensbild
des Verewigten entwarf, des ganzen Mannes, wie er dachte nnd wirkte, der als.Fürst, als Gelehrter und
als Mensch gleichgroß war. „In Dresden ist ihm ein Denkmal in Erz errichtet. Das herrlichste Denkmal
hat er sich aber selbst gebaut in den Annalen der Geschichte uuseres Landes. Daß wir ihm in unseren Herzen
ein lebendiges Denkmalerrichten, das uns immer mahnt, ihm, dem Verewigten, in Treue nachznwandeln, der
die unwandelbarste Treue in allen seinen Lebenslagen sein eigen nannte — dazu soll die heutige Festfeier
mit beitragen. Möge, liebe Schüler, Gott euch Kraft geben, euch in guten uud bösen Tagen diese Trene zu
wahren: die Treue gegen Gott, gegen König und Vaterland, Kaiser nnd Reich, gegen euch selbst. Gott
walte es!" so schloß die Rede. Drei Schülervorträge waren in die Rede mit eingeslochten: Gedicht des
Prinzen Johann bei der Geburt des Prinzen Albert (Otto May, Kl. 4); Gedicht des Prinzen Friedrich
August auf den Prinzen Johann, els dieser die griechische Krone ablehnte (Vieweg, Kl. 1): „Es ist voll¬
bracht," Dichtung vom König Johann (Gerlach, Kl. 3) Die Festrede enthielt auch eine lebendige Schil¬
derung des 18. Mai 1860, als König Johann niit dem KronprinzenAlbert nnd großem Gefolge nnd den
Staatsministern in Rochlitz weilte zur Einweihungdes Friedrich Angust-Turmes auf dem Rochlitzer Berge.
Der Festrede folgte der Vortrag des Schülerchores:„Herr, deine Güte reicht so weit, so weit die Wolken
gehen." Direktor Professor Dr. Wolf nahm sodann nochmals das Wort, nm das ihm von der Firma
Tenlmer in Leipzig übergebene 3bändige Werk „Dante's Göttliche Komödie, metrisch übersetzt und
kritisch bearbeitetvon König Johann", dem Schüler der 1. Klasse Volkmar Vieweg zu übergeben, der sich
durch seine Leistungeu im Deutschen besonders auszeichnet; die Ueberreichnug dieser außerordentlichen Festgabe
erfolgte mit der Mahnung: „König Johann, ein leuchtendes Bild für redliches Streben und Schaffen."
Den Schluß bildete das Bekenntnisder Trene zu Sachsens Fürstenhans in dem allgemeinen Gesang: „Den
l^önig segne Gott!" Ter geehrten Verlagsfirma B. G. Teubner in Leipzig sei an dieser Stelle für die
Festgabe namens der Schule herzlichst gedankt.

*1 An die Angehörigen der ehemaligen Realschüler crgtht die Bitte, die Direktion der Neatschule beuachrichtiqen
zu wollen, wo und wann der Tod ein Opfer gefordert, damit die Schule ihren ehemaligen Schülern ein inniges „Nnhe
sauft !" zurufen kann.
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1W2.
Im Anschluß cm einen Vortrag, wie sie vvn den Sck)ülern der 1. Klasse (S. Seite 14) gehalten

werden und welcher „Die Papierfabrikation"zum Gegenstand hatte, unternahm am 15, Januar der Direktor
mit de» Sc! üleru dieser Klasse einen Ausflug uach Stein im Cheninitzthale zur Besichtigung der Papierfabrik
des Herrn Lorenz, Für das freundliche Entgegenkommen, was den Ausflüglern hier znteil wurde, sei Herrn
Lorenz nud Frau Gemahlin hierdurch herzlich gedankt.

Die Feier des Geburtstages Sr, Mas. des Kaisers wurde von der Realschule am 27, Jaunar in der ersten
Vormittagsstnndein der festlich geschmückten Aula in Anknüpfung an die allgemeine Morgenandacht begangen.
Nach einem allgemeinen Gesängeverlas der Direktor den 21, Psalm und sprach das Gebet. An den nun¬
mehr folgenden Gesang knüpfte sich eine Ansprache des Direktors, welche die Vaterlandsliebe uud deren Pflege
behandelte nnd mit der Mahnung an die Jugend schloß, uuserm lieben deutschen Vaterlande jetzt und alle¬
wege Trene zu wahreu nnd dies durch deu Heilrns zu bekräftigen: ,„Se, Majestät, nnser Kaiser Wilhelm II.
er lebe hoch!" Nachdem das „Hoch" verklungen, wurde dnrch den Gesang des Liedes „Teutschland über
alles nochmals das Bekenntnis abgelegt, deutsche Sitte, deutschen Geist nnd deutsche Treue lieben und üben zu wollen.

Am 5. Febrnar ließ Herr Kürschnerdie Schüler der 5. nnd 6. Klasse antreten und neben der
Straße nach dein „Wind" verschiedene Aufstellungen nehmen, um ihnen in der freien Natur das Kilometer und die
größeren Flächenmaße zu veranschaulichen.

Die schriftlichen Prüfungen für Ostern 1902 begannen für alle Klassen am 8. Februar
und endeten für die 1. Klasse (S, Abschnitt IX) am 15. Februar.

Am 19. Februar wurden deu Schülern der 1. Klasse in der Villa des Direktors die Apparate nnd Bor-
richtuugeufür Benntznug des Steinkohlcugafeszum Heizeu, Kochen, Kaffeerösten, Plätten und zur Gewinnung
von warmem Badewasser Praktisch vorgeführt (sämtliche Apparate waren von der Dessaner Gasaktiengesell¬
schaft geliefert worden.) Den Vorführungenging unmittelbar ein Vortrag voraus über „das Leuchtgas als
Wärmeguelle für Küche uud Hans", die Nachteile der jetzigen Heizmittel und die großen Vorteile des neuen
Heizstoffes.

Für diejenigenSchüler, welche unter Benutzung der Eiseubahn oder des Fahrrades täglich zur
Schule kommen und täglich nach Hause zurückkehren oder täglich von auswärts zu Fnß den Schulweg
zurücklegen, ist im Schnlhaus eiu „Heim für fahrende Schüler ' eingerichtet, wo sie ein verschließbares
Schränkchen für die Bücher finden, wo Waschvorrichtnngen nnd Kleiderhaken vorhanden sind und wo sie über
Mittag zn ihrem mitgebrachten Frühstück Kaffee einnehmenkönnen. Znr übersichtlichen Aufbewahrung der
Tornister und Schultaschen ist ein großer eiserner Schrägen aufgestellt. Zum Einreiben der Farben für den
Zeichenunterricht wurde ein eiserner Tisch mit Einsätzen und Böden, zur Aufbewahrung des Malhandwerkszenges
ein Schrank beschafft. Anch steht den „Fahrenden" im Dienstzimmer des Hausmanns ein Reißbretter-Schrägen
znr Beifügung, wo vorübergehend Reißbretter eingestellt werden können. Zur geordneten Unterbringung der
großen Zahl von Mäntel, Mützen und Schirmen ist noch ein besonderer, für 36 Schüler ausreichender Reihen-
Kleidcrträgcr nnd Schirmhalter mit federnden Kugelverschlüssen znr Anfstellnng gebracht. Für Schüler,
welche für den Schulweg das Fahrrad benutze», ist eiu Radstübchcn mit Gestellen für die Räder vorhanden.
Die Fußbekleidung kann gewechseltnnd das Schuhwerk gereinigt werden. Zum Trocknen der Strümpfe nnd
Stiefel der , fahrenden Schüler" sind geeignete Vorrichlnngen in der Nähe der Heizung angebracht, lieber
Mittag nnd nach dem Nachmittagsnnterrichtmüssin sich diese Schüler zur Anfertigung ihrer Schularbeitenin
gewisse» Zimmern des Realschnlgebändesaufhalten. Tic Aufsicht über diese Arbeitsstundenwird vom
unterzeichneten Direktor uud in seiner Abwesenheit vvn Schülern der oberen Klassen ausgeübt. Auf diese
Weise wird reichlich die Zeit wieder gewonnen,die der längere Schulweg gebrauchte. Für die Bahnfahrt
stehen diesi Schüler selbstverständlichunter den von der Schnle getroffenen Anordnungen,nach welchen gewisse
Schüler iu dcu eiuzelueu Wagen und Wagenabteilendie Aussicht führen, für die Ordnung während der Fahrt
verantwortlichsind und dem Direktor über das Verhalten der Schüler während der Bahnfahrt regelmäßig
Meldung zu erstatten haben. Am Schlüsse des Schuljahreskamen von 78 auswärtigenSchülern täglich 11 zu
Fnß und 67 unter Benutzung der Eisenbahn znr Schule; vvu letztercu entfielen auf die Bahnstrecke Hartha-Rochlitz
17, Langenlenba-Oberhain-Narsdorf-Rochlitz4, Penig-Rochlitz 43 nnd Colditz-Rochlitz 3. Das . Heim für
fahrende Schüler" zählte am Ende des Schuljahres78, während des Sommerhalbjahreswiederholt 87 Bewohner.

Mit der Realschuleist uach wie vor eine Wetterwarte IV. Ordnung verbunden. Die
Beobachtungen führt der Hausmauu der Schule, Herr Klaubert, aus. Beobachtet werden täglich die Maximal-
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und Minimaltcmpcratur,die Temperatur 12 Uhr mittags, die Art und Menge des Niederschlages, die Zeit des
Niederschlages in Vierteltagen, die Schnecticscn, die elektrischen Vorgänge der Atmosphäre,Die Aussicht über das
Beobachten, den Verkehr mit dem KöniglichenmeteorologischenInstitut uud die Verarbeitung der Auszeichnungen
hat der unterzeichnete Direktor übernommen. Pslanzenphänologische Beobachtungen (unter Benutzung
der im Schulgarten angepflanzten Bäume und Sträucher) für Rochlitz werden vom Unterzeichnetenseit 1895
und zwar sowohl für das Gebiet Sachsen-Thüringen(Prof, Dr, Drude, Dresden) als mich für das euro¬
päische Beobachtungsnetz (ProfessorDr, Ihne, Darmstadt) ausgeführt.

VI. Verordnungen und Beschlüsse des Aöniglichen
Alinisteriums des Aultus und öffentlichen Unterrichts.

1. Vom 10, April 1901: Die Verleihung des RitterkreuzesII. Klasse vom Albrechtsorden an
Herrn OberlehrerBretschneider wird mitgeteilt.

2. Vom 18. Juli 1901: Für die Lehrerbibliothek werden mehrere Exemplare der von Nautieus
herausgegebenen Schriften sowie der von den Professoren Schmoller, Sering und Wagner im
Austrage der Freien Vereinigung für Flottenvorträgeunter dem Titel „Handels- und Macht¬
politik" veröffentlichten Reden und Aufsätze übersendet.

3. Vom 20. August 1901: Für Zwecke der urgeschichtlichenErforschungdes Königreichs Sachsen
geht dem Direktor der Aufruf uud Fragebogendes Professors Dr. Deichmüller zn.

4. Vom 23. September 1901: Der Kaudidat der TheologieFriedrich Ziußer ans Müuster wird
der Schule zu einer freiwilligenProbelcistnngvom 1, Oktober ab zugewiesen.

5. Vom 2. Oktober 1901: Es werden statistische Ausnahmen über den Schülereötus und die Lehrer
angeordnet.

6. Vom 23. Oktober 1901: An Stelle des durch Wegzug aus der Realschulkommissionausgeschiedenen
Herrn BezirksarztesDr. Gelbke wird Herr BezirksschulinspektorDr. Schilling zum Mitgliede der
Kommission ernannt.

7. Vom 28, Oktober 1901: Der hundertjährigen Wiederkehr des Geburtstages Seiner Majestätdes
hochseligenKönigs Johann ist am 12, Dezember entsprechend zu gedenken.

8. Vom 1. November1901: Vom 1. Januar künftigen Jahres ab ist ausschließlichzur Bestimmung
vou Temperaturgradcndas hundertteilige Thermometer zu verwenden.

9. Vom 6. November 1901: Der der Schule zu einer freiwilligen Probeleistuug zugewieseneKandidat
der Theologie Friedrich Ziußer ist mittels Abnahmedes Handschlags zur treuen Erfüllung seiuer
Obliegenheiten zu verpflichten unter dem Hinweis darauf, daß zu dieseu auch die konfessionelle
Treue gehöre.

10. Vom 5. Dezember 1901: Es wird genehmigt, daß Direktor Professor Dr. Wolf die auf ihn
gefallene Wahl zum Amte eines Stadtverordnetenannehme.

11. Vom 24. Januar 1902: Die Zulassung der angemeldetenSchüler zur Reifeprüfung wird
genehmigt. Zum Königlichen Kommissar für die Prüfung ist Herr Professor Dr. Schmidt vom
Thomasgymnasiumin Leipzig ernannt worden.

12. Vom 30. Januar 1902: Der Schnlbibliothek wird das Werk „von Metzsch-Rcichenbach,Die
interessantesten Burgen, Schlösser und Ruinen Sachsens" überwiesen.

VII. Stiftungen und Freistellen.
5. Jubiläuinsstiftung.

Das Stiftungskapital beträgt 1000 Mk. Die Zinsen der Stiftung kamen Ostern 1900 erstmalig
zur Verteilung.

Nach Gehör des Kollegiumserhielt auf Beschluß des Stadtrates der Abiturient Otto Preißler einen
Geldbetragvon Mk. 33,20. (S. Abschnitt V, Seite 23.)
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2. Realschulstiftung
Die Realschulstiftuug wurde 1878 durch freiwilligeBeiträge des Lehrerkollegiums begründet und

durch Geschenke, sowie durch die Erträgnisse der vom Lehrerkollegium veraustalteteuVorträge und Konzerte
vermehrt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützungarmer und würdiger Realschüler, ohne Rücksicht auf
Wohnort und Geburtsort der Eltern. Die Zinscn der Stiftungen dürfen nur an solche Schüler vergeben
werden, welche die Absicht habe», die gauze Schule zu durchlaufen. Aus diesem Grunde sollen vorzugsweise
Schüler der beiden oberen Klassen bei Vergebungdes Stipendiums in Frage kommen.

Abrechnung fürEinnahme. Ausgabe:
Bestand am 1. März 1901: Mk. 1778,98 Sparkasseneinlage Mk. 1841,03
Zinsen für 1901: ° 62,05

Sa. Mk. 1841,03 Sa, Mk7l841,03
Die Richtigkeit des Sparkaffenbestandes bekundet
Rochlitz, am 8. Februar 1902. Im Austrage des Kollegiums:

Or. Danzig.

Z. Stiftung ehemaliger Rochliher Realschüler.
Aus dem Zinserträgeder Stiftung wurde vom Vorstande des „Vereins ehemaliger Rochlitzer Realschüler"

auf Vorschlag des Lehrerkollegiums der Realschüler Max Feldmann (Kl. 2) mit Mk. 37,28 bedacht.
Der Kassenbestaud der Stiftung betrug am 1. Januar 1902 Mk. 1360,22.

Realschulstiftung des Cheniniher Lehrergesangverein-.
Das Stiftungskapital beträgt Mk. 328,50. Die Stiftung wird vou der Realschulkasfenstellemit

verwaltet. Die Stiftuugsprämie kommt Ostern 1902 erstmaligzur Verteilung.

5. Z?ie Geringswalder Freistelle a" der Rochliher Realschule
war für das laufende Jahr auf Beschluß des Stadtrates zu Geringswalde dem Realschüler Paul Junghans
(Kl. 1) verliehen worden.

6. von Grünewald sche Stiftung.
Der Ertrag der Stiftung wurde vom Stadtrate dem Konfirmanden Otto Ulrich, Ostern 1901 aus

Klasse 3 abgegangen, im Betrage von Mk. 45,75, zugesprochen.

7. Oachseltstiftung.
Aus dieser Stiftung nnd aus öffentlichen Mitteln standen Mk. 33.— zur Verfügung, für welche

Ostern 1901 den Realschülern K. Börner (Kl. 1), Feldmann (Kl. 2), A. Klaubert (Kl. 3), May (Kl. 4),
Schlegel (Kl. 4), Behuer (Kl. 5) Prämien gewährt wurden.

8. Städtische Freistellen
hatten im Schuljahr 1901/1902 iuue uud zwar Ganzfreistellen:2 Schüler der 1. und 2 Schüler der
3. Klaffe; Halbfreistellen:4 Schüler der 1., 3 der 2., 1 der 3., 3 der 4. uud 1 der 6. Klaffe.

Bestimmungen
über die Stiftung ehemaliger Rochlitzer Realschüler.

ZI. Bei Gelegenheit der Einweihung des nenen Realschnlgebändes in Rochlitz und der gleichzeitigen Feier
des 25jährigeu Bestehens der Anstalt überreichen die ehemaligen Zöglinge der RochlitzerRealschule die
Statuten über ein Stipendium unter dem Namen

Stiftuug ehemaliger Rochlitzer Realschüler",
dessen Grundkapital dieselben aus diesem Anlaß unter sich gesammelt haben.

§ 2. Das Stipendium, welches einerseits die Unterstützung unbemittelterSchüler, andrerseits durch die Art
seiner Verwaltung einen Zusammenhaltder ehemaligen Zöglinge der Anstalt bezweckt, besteht in den
Zinsen der zu diesem Behuf eingegangenen Gelder, ev. nach Abzug berechtigter Kosten.
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Z 3. Zwecks Vermehrungdes Stammkapitals ist der in H 6 genannte Ausschuß berechtigt, weitere Gelder
in Empfang zn nehmen, und ist jede etwa eingehende Snnime fofort dem Stammkapital zuzufügen,

Z 4, Die Verwaltung des Stammkapitals hat der Ausschuß, welcher dasselbe müudelsicheranzulegen und die
darauf bezüglichen Papiere dem Rochlitzer Stadtrat zur Aufbewahrungzu übergeben hat. Letztere
können nur erhoben werden von einem oder mehreren Bevollmächtigten anf Gruud schriftlicher Ausfertigung
seitens des Ausschusses.

Z 5. lieber die Verwendungder jeweiligen jährlichen Kapitalerträge hat der Ausschuß zu verfügen; die
Verteilnng derselben an einen oder mehrere Schüler bleibt ihm überlassen; dvch dürfen nicht mehr als
soviel Schüler bedacht werden, als Tansende von Mark an Kapital vorhanden sind,

Z 6, Der Ausschuß besteht aus süus großjährigen, möglichst in Rochlitz wohnhaften ehemalige»Rochlitzer
Realschülern. Er wird alljährlich anf Grund schriftlicher Stimmenabgabe nach Stimmenmehrheit
gewählt vou eiuer Versammlungehemaliger Rochlitzer Realschüler, welche im Besitze der bürgerlichen
Ehrenrechte sind. Zu dieser Versammlungladet der jeweilige Vorsitzende des Ausschusses in der Zeit
vom 15. bis 19. Januar jedes Jahres einmal in der „Leipziger Zeitung" und im „Rvchlitzer Amls-
blatte" eiu. Eiu Beschluß des Ausschusses ist vollkräftig, wenu derselbe vou allen Mitgliedernschriftlich
vollzogen ist. Scheidet innerhalb eines Jahres ein Ausschußmitglied aus, tritt an dessen Stelle der¬
jenige ein, welcher in genannter Versammlungdie nächstgrößte Stimmeuzahl erhielt.

Eine Versammlungbetreffs Neuwahl des Ausschusses ist nur dann beschlußsähig, weuu dieselbe
von mindestens fünf ehemaligen Rochlitzer Realschülern besucht ist, Ist diese Versammlung nicht so
stark besucht, so hat der jeweilige Vorsitzende die Pflicht, dnrch Rnndschreibenan zehn ehemalige
Rochlitzer Realschüler hierorts weitere Abstimmungen,als in der Sitzung vorgenommen worden sind,
vornehmen zu lassen.

H 7. Empfänger des SlipendinmS können nur seiu bedürftige, würdige, fleißige und möglichst gut beaulagte
Schüler der drei obersten Klassen der Rochlitzer Realschule.

Z 8, Der Ausschuß hat die Pflicht, das Lehrerkollegium der Realschuleum Angabe von Namen solcher
Schüler zu bitten, welche den in Z 7 genannten Anforderungen entsprechen, nnd darauf zu achten,
daß für jeden Stipendienteilwenigstens drei Anwärter vorhandensind. Unter diesen wählt der Aus¬
schuß; Stimmenmehrheitentscheidet. Nach AnSwahl der betreffenden Schüler übergiebt der Ansschnß
die Stipendiensnmme zur Weitergabe an den oder die Stipendiaten dem Direktor der Realschule.

Z 9. Bei Auflösung der Rochlitzer Realschule hat der Ansschnß die Pflicht, über das Vermögen der Stiftung
zu einem öffentlichen milden Zweck, welcher womöglich mit dem Schulwesen in engster Verbindung steht,
zu verfügen,

§19, Das Stipendiuni ist erstmaligOsteru 1899 zu vergebe»,
Z 11, Jeder Zusatz zu den Statuten nnd jede Aendernug der Statuten, sowie die Zusammensetzung des

nengewählten Ausschusses ist dem Rochlitzer Stadtrat und dem Direktor der Realschule mitzuteilen.

Bestimmungen über die
Realschulstiftung des Chemnitzer Aebrergesangvereins.

Der Chemnitzer Lehrergesangverein bestimmt den Reinertrag seines bei Gelegenheiteiner Sänger-
fahrt am 21, September 1991 in Rochlitz gegebenen Konzertes, bestehend znr Zeit aus einem Kapitale von
328 Mk, 59 Pfg,, zur Gründung einer Stiftung zu Gunsten der Rochlitzer Realschule unter dein Namen

„Realschulstiftung des Chemnitzer L e h r e r g e s a u g v e r e i u s",
Die Zinsen der Stiftung solleu alljährlich zum Ankauf eiuer Bücherprämie (kein „Schulbuch")

verwendet werden. Die Prämie soll an einen besonders fleißigen Schüler aus Klasse 3, 2 oder 1 der Real^
schule und zwar an einen in Rochlitz geborenen oder einen solchen, dessen Eltern Wohnsitz in Rochlitz
genommen haben, zu Osteru zur Arnhäudiguug gelangen.

Das Vorschlagsrecht für Verleihung der Prämie steht dem Lehrerkollegium der Realschule zu, durch
welches auch die Uebergabe der Prämie zu erfolgen hat.

In die Bücherprämie ist einzutragen:



„Prämie für (Name)
Aus den Ertragnissen der Realschulstiftung des Chemnitzer Lehrergesangvereins.

Für besonderen Fleiß".
Kann in einem Jahre die Verteilung einer Prämie nicht erfolgen, so sind die Zinsen zum Kapitale

zu schlagen.
Im Falle, daß die jährliche Zinsensumme durch eingetretene Vermehrungdes Kapitals oder anderer

Umstände 12 Mk. (zwölf Mark) übersteigen sollte, kann eine Verteilung zweier Bttcherprämienund zwar je
eine an einen Schüler der 3., 2. oder 1. und einen Schüler aus Klasse 6, 5 oder 4 beschlossenwerden,
und zwar so, daß der größere Teil der Summe für die Prämie des Schülers aus der oberen Klasse und der
kleinere Teil für die des Schülers aus der unteren Klasse verwendet wird.

Chemnitz, am 5. November1901. Der Chemnitzer Lehrergesangverein.
E. Dietrich, z. Zt. 1. Vorsitzender.

VII!. Aur Berufswahl.
ZZerecbtigunacn für Realschüler.

Das Reifezeugnis einer sächsischenRealschule berechtigt
I. zum einjährig-freiwilligen Militärdienst;

II. zur Zahlmeisterlaufbahn im Landheer (außer dem Freiwilligenjahr ist noch ein Jahr als Unter¬
offizier zu dienen; die weitere Ausbildung erfolgt bei einem Zahlmeister und bei der
Intendantur);

III. zum Besuch der Königlichen Gewerbeakademie in Chemnitz (wer im Deutscheu oder in der Mathematik
eine Zensur unter IIb hat, findet nur nach vorausgegangenerPrüfung Aufnahme). Für die in
Abteilung L. «mechanische Technik! Eintretenden ist eine ein- bis zweijährige praktische Beschäftigung
in einer Maschinenfabrik kleineren oder mittleren Umfanges, bei den in Abteilung O lBanabteilung,
nicht zu verwechseln mit der gleichfalls an den Technischen Staatslehranstalten in Chemnitz bestehenden Bau-
gewerkenschnle> eine auf mindestens ein Halbjahr ausgedehnte praktische Beschäftigung in einem Baugewerbe,
bei den in die Abteilung l> (Elektrotechnik) Eintretenden eine ein- bis zweijährige praktische Be¬
schäftigung in einer Maschinenfabrik kleineren oder mittleren Nmsanges oder in einem elektrotechnischen Be¬
triebe Bedingung der Aufnahme.

IV. zum prüfuugsfreieu Eintritt in die Königlichen Baugewerkenschnlen,wenn eine mindestens halb¬
jährliche praktische Beschäftigung in einem Baugewerbe nachgewiesen werden kann
(13. Juni 1896);

V. zur Feldinefserlanfbahn;
VI. zum Eintritt in die Apothekerlaufbahn (mit Nachprüfung im Latein an einem Realgymnasium);

VII. zum Eintritt in die mittlere Beamtenlanfbahn im Staatsdienst,
im Anstellnngsbereichedes Ministeriums des Innern

zur Assistenten-und Sekretärprüfung (6. April 1893),
U) im Anstellungsbereichedes Justizministeriums

zur Assistenten-und Sekretärprüsung (21. April 1893),
L) im Geschäftsbereiche des Ministeriums des Kultus und öffentlichenUnterrichts

zur Assistenten^ und Sekretärprüfung (14. April 1893),
v) im Bereiche des Finanzministeriums

1. zur Assistentenprüfuug
a) bei Verwaltung der direkten Stenern sBezirkssteuereiunahmen^ (5. November1891),
k) bei der Vortragskanzlei und den übrigen Depeudeuzeu des Finanzministeriums

(10. Dezember 1892),
o) bei der Land-, Landeskultur- nnd Altersrentenbank (6. März 1893),
ä) bei der Landeslotterie und Lotterie-Darlehnskasse(6. März 1893),
s) bei der fiskalischen Bau- und Forstverwaltnng (13. April 1893),
k) bei der Verwaltung der Staatsschulden (Z^-DA 1893),
T) bei der Berg- und Hüttenverwaltung (d. i. Bergamt, Hauptbergkasse, Kgk. Stein¬

kohlenwerke, Kgl. Erzbergwerke, Kgl. Hütten, Kgl. Blanfarbenwerke,Kgl. Porzellan-
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Manufaktur,Bergakademie)für das weder technisch noch kaufmännisch vorgebildete
Bureanperfonal (4. Oktober 1893),

(zur Sekretärprüfung ist bei den Behörden a-cl, t' und A Dispens nötig, s hat
keine Sekretärprüfung^,

2. zur Assistenten- und Sekretärprüfung
Ii) bei der Staatseisenbahnverwaltung (4. November 1893),

zur Prüfung für Stativnsassistenten II. uud I. Klasse, Bureauassisteuteu,Be¬
triebssekretäreund Kassenassistenten.

Bem. Die Stationsassistenten I. Klasse haben Aussicht auf die Stelle« von
Fahrkartenverkäufern, Güterkassierern, BahnhofsinfpektorenII. und I. Klasse,
Güterverwaltern II. und I. Klasse. Die Betriebssekretäre können zn Eisen-
bahnsekretäreu,Bureauvorständen, Hauptkassierernansteigen.

D) im Geschäftsbereiche des Gesamtministeriums
znr Assistenten-und Sekretärprüfung (18. April 1893);

VIII. zum Eintritt in die mittlere Beamtenlaufbahnim Reichs-Post- nud -Telegraphendienst,
(I.Januar 190V);

Bem. Die Stellen des mittleren Post- und Telegraphendienstes (d. s. Stellen für Assistenten,
Postverwalter, Sekretäre, Obersekretäre,Postmeister, Bureau- und Kassenbeamte),die zum Teil
noch mit Anwärternder höheren Laufbahn besetzt waren, sind in Znknnst ausschließlichdeu
Anwärternder mittleren Laufbahn vorbehalten.

IX. Zum Besuche der Handelshochschule zu Leipzig nach beendigter kaufmännischer Lehrzeit (Jahres¬
bericht der Handelshochschule 1899);

X. zum Besuche des einjährigen fachwissenschaftlichen Kursus an der Öffentlichen Handelslehr¬
anstalt in Leipzig und des einjährige» Fachkursus der höhereu Handelsschule an der Oesfent¬
lichen Handelslehranstalt der „Dresdener Kaufmannschaft".

Der erfolgreiche Besuch der III. Realschulklasse berechtigt
I. zum Besuche der Königlichen Akademie der bildenden Künste (Mitteilung des Sekretariats vom

24. Januar 1894 an Lr. Wolf),
II. zum Besuche der Dresdner Gartenbanschule des Gartenbanverbandes für das Königreich Sachsen,

wenn der Auszunehmende als Hauptzensur mindestens III hat nnd zugleich das Lehrzeugnis
beibringen kann über eine mindestens zweijährige, ununterbrochene und erfolgreicheLehrzeit
in einer geeigneten Gärtnerei (Prospekt der Schule, August 1894).

Außerdem dient die Realschule als Vorbereitung für das Realgymnasium, das Kadettenhaus
uud das Seminar. Das Progymnasiumbereitet die Schüler zum Eintritt in die Untertertia eines
Gymnasiums vor.

Noch ein Ivort Berusstvabl.
Da die Realschulen in ihrer Einrichtung dazu bestimmt sind, „für den unmittel¬

baren Uebergang in einen geschäftlichen Beruf eine über das Ziel der Volksschulen
hinausgehende allgemeine Bildung zu vermitteln" (S. die Vorbemerkungzum Realschulgesetz),
so sollen sie ganz besonders mit dazu berufen sein, dem Gewerbe, der Industrie und dem
Handel brauchbare Kräfte zuzuführen. Jeder praktische Beruf erfordert heutigen Tages
mehr als sonst, stellt höhere Ansprüche an das Können und die geistige Beweglichkeit.
Diese bei den Sckiüleru zu entwickeln, ist Aufgabe der Realschule. Bei der Wahl des
Berufes für die Realschulabiturienten wolle man daher nicht immer nur au das
Beamtentum, sondern namentlich mit an die Berufe des praktischen Lebens denken. Ich
verweise hier auf meine Ausführungen im XXVI. Schulbericht (1990), wo die Frage: „Was soll aus
den Realschulabiturieuteuwerden?" behandelt ist. Der Bericht steht Interessenten gern zur Verfügung.



— 37 —

IX. Reifeprüfung.
Ostern

Zum KöniglichenKommissar für diese Prüfung war vom Königliche»Ministerium des Kultns
und öffentlichen Unterrichts Herr Professor vr. Walther Schmidt vom Thomasgymnafinm in Leipzig
ernannt worden. Der Prüfungskommissiongehörten an der Direktor Professor Dr. Wolf und die Herren
Oberlehrer Hoffmann, Bretschneider,vr. Francke, vr. Danzig und vr. Pfau.

Die schriftliche Prüfung dauerte vom 8. bis 15. Februar. ,Jn ihr wurden folgende Auf¬
gaben gestellt:

Deutscher Aussah: Das Feuer, ein Knecht und ein Herr.
Uebersctznng ins Französische: Em Brief. ^
Uebersetznng ins Englische: 15 Sätze im Anschluß an das grammatische^^ wurde^diMert '

Pensum der Klasse.
Kanfmannisches Rechnen:
1. ^ laßt dnrch lZ am 24. Mai ein über 3500 Mk. lautendes 4°/„iges Papier (Zinstermin 1. Jannar nnd

I. Jnli) znm Kurse 103,5 ohne Coupon verkaufen und sür den Erlös eiu über dieselbe Summe lautendes
3'/, /„iges Papier, Ziustermin I. April und 1. Oktober, zum Knrse 37,5 mit Coupon einkaufen. Provision
>/z Wie stellt sich die Abrechnung?

2. Leipzig kauft für Wien am 28. März 15S0 Frks. per 20. April zum 2-Mouatsknrse79,5 mit 4 Diskont
und "/g Provision und trassiert den Betrag ans Wien zum Kurse kurzer Sicht 85,5. Auf wieviel
Kroucu lautet die Tratte?

3. Paris hat in Wien x Kronen zu zahlen. Paris steht in Wien S4, Wien in Paris 107. Anf welche
Weife wird Paris am vorteilhaftesten seine Schuld begleichen?

4. Wien hat in Berlin x Mk. zu fordern. Es kann die Summe direkt oder übcr London einziehen.
Wien steht in Berlin 85, London in Berlin 20,4, London in Wien 24,2. Was geschieht in jedem
einzelnen Falle nnd was ist am besten?

g. Jemand hat 2400 Mk. nach 8 Monaten, 3000 Mk. nach einem Jahre, 4200 Mk. nach 2'/, Jahren zn
zahlen. Er will aber 1800 Mk. bar nnd 3600 Mk. nach l'/z Jahren abtragen. Wielangekann er den
Nest behalten?

6. Am 20. März 1902 wird eine später fällige Schuld unter Abzug vou 1K0 Mk. mit 2500 Mk. getilgt.
Wauu war die Schuld fällig, wenn 4'/z Diskont ») auf d) vom 100 gerechnet worden waren?

7. Welcher Prozentfuß giebt bei einjähriger Vorausbezahlungnnter Zugrundelegungdes Diskonts von 100
denselben Diskont wie 4°/„ anf 100?

Algebra:

12

I 155,720872 — lLogarithmische Probe)

8
2-1/^ 423 lLogarithmifche Lösung)

84398

x ^ 4 3 x — 1
^ 2 3 ? — 7

5 - 4 3 2
? — 6 ^ 3 ? — 8

? -s- 6 ---- 3 2 5
x — l 3 x — 5

4. Zwei Kapitalien, 4350 Ml. nnd 9750 Mk., stehen zn verschiedenen Prozenten anf Zinsen und bringen
zusammen jährlich 091,50 Ml, Zinsen. Stünde das eiste Kapital zn den Prozenten des zweiten nnd
das zweite zu den Prozenten des ersten, so brächten sie zusammen 718,50 Mk. Ziuseu. Zu wieviel
Prozent standen die Kapitalien?

2- 3 x' - 5 x.- - 8 ^ ^ 7
x'-j-2x— 1

6. Bon einem Rechteck, desstn Seiten 30 und 20 m lang sind, soll ringsum ein überall gleichbreiier Strersen
so abgeschnitten werden, daß das übrig bleibende Rechteck '/z des ursprünglichen ausmacht. Wie breit
muß der Streifen gemacht werden?



s

— 38 —

Geometrie:
1. Ein gleichseitiges Dreieck, ein Quadrat und ein Kreis haben den gleichen Umfang, In welchem Ver¬

hältnis stehen die Inhalte dieser Figuren zu einander?
2. Was wiegt ein Mühlstein von d (1,5) m Dnrchniesser, cl (4ö) om Dicke nnd eine Mittelöffnnng van cl

iO,3> m Durchmesser, weuu sein spezifisches Gewicht 2,4 beträgt?
3. Wieviel Garben von 0,08 odm Inhalt faßt eine Feime, bestehend au- einem Kegelstnmps mit ausgesetzter

Halbkugel, weun die Seitenlinie des Stumpfes gleich seinem oberen Durchmesser ist, der uutere Durch¬
messer sich zum oberen wie 4 : S verhält nnd der Radius der Standfläche 7 m beträgt?

Physik:
1. Zeichne den Gang eines Lichtstrahls innerhalb eines stumpfwinkligen Glasprismas. Brechnngsgnotient ^

2. Wie stark ist die Vergrößerung einer Lupe mit der Brennweite von 1,5 om?
3. In ein Gemisch von 6 kg Eis Vvn 0 " nnd 3 tcg Wasser von 0 ° leitet man 8V0 g Dampf von lgg

Welche Temperatur erhält die Mischung?
4. Erkläre die Wirkungsweise des Induktionsapparates!

Die mündliche Prüfung wurde am 10, März abgehalten nud hatte zum Ergebnis,
daß nachstehenden Abiturienten das Zeuguis der Reife nnd damit der Berechtigungsschein für deu einjährig
freiwillige!: Militärdienstzuerkannt wurde.

Die den Abiturienten erteilten Zensuren sind in nachstehender Tabelle vermerkt.

Nr. Fortl.
Nr. der
Abitur.

Name Geburtsjahrund
--Tag

Wohnort
(Geburtsort)

Sitten

zensnr

Wissen¬
schaft!.

Haupt-
zeufur

Künftiger Beruf.

1 154 Börner, Karl 1886, 25. Mai Nochlitz I
l
Ib Lehrer (Semiu.Nochl.»

2 155 Müller, Kurt 1886, 5. Okt. Rochlitz I IIa. Musiker (Konservat.)
3 156 Gotthardt, Karl 1885, 24. Okt. Rochlitz I Id Baufach
4 157 Vieweg, Volkmar 1884, 23. Juli Topfseifersdorf I Ib Techniker

(Canucwitzi
iGewerbeakadennei

5 158 Junghans, Paul 1884, 10. Febr. Geringswalde I IIb Kaufmann
6 159 Müller, Oswin 1884, 21. Jan. Göritzhaiu I IIa Baufach

(St. Egidien)7 160 Seidel, Arno 1885, 24. Jnli Rochlitz 1 IIA Baufach
8 161 Heutschel, Panl 1885, 17. Jnni Rochlitz I II Feldmesser

(Dittmannsdorf)9 162 Hentschel, Richard 1885, 6. Dez. Geringswalde I II Postdienst
10 163 Lommatzsch, Ernst 1885, 2. Angnft Geringswalde I IIb Postdienst
11 164 Oertel, Paul 1885, 22. Sept. Frohburg I II Banfach
12 165 Weber, Johannes 1886, 21. März Nochlitz I II Postdienst
13 166 Ahnert, Oskar 1884, 24. Sept. Weißbach I IIb Postdienst
14 167 Seinig, Hellmuth 1883, 2. Febr. Oberlößnitz (Leipz.i lila Kaufmann
15 168 Heise, Erich 1885, 22. März Rochlitz (Leipzig) Ib Illa Apotheker
16 169 Fischer, Otto 1'886, 27. April Rochlitz (Franenstein! I lila Postdienst
17 170 Bräunlich, Otto 1885, 10. Dez. Rochlitz Ib lila Techniker

iFriedrichsheide) (Gewerbeakademie)18 171 Hahn, Karl 1884, 6. Juli Rochlitz (Gößnitz) Ib lila Eisenbahn-Verw.
19 172 Haferkorn, Emil 1884, 28. Sept. Möseln 1 . lila Postdienst
20 173 Junghans, Max 1884, 17. Juli Nenmarkt-Geithain I lila Baufach
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X. Ordnung der öffentlichen Prüfungen.

Mittwoch, den Ii». März

In der Aula.
VI. Klasse.

s 8 Uhr Religion Zinßer.
Vormittags/ 8,30 - Geschichte Kürschner.

^ 9 - Latein I)r. Ehrlich.

V. Klasse.
l 9,20 Uhr Deutsch I)r. Ehrlich.

Vormittags 9,50 - Französisch vr Pfau.
^10,20 - Latein vr. Hey mann.

Nachmittags von 3 Uhr ab Prüfungsturnen der Klassen 2—6 (6. Kl. beginnt) in der Turnhalle.

Donnerstag, den 20. März

In der Aula.
IV. Klasse.

l 8 Uhr Religion Zinßer.
Vormittags^ 8,30 - Naturgeschichte Or. Francke.

^ 9 - Latein Hoffmann.

III. Klasse.
/ 9,25 Uhr Französisch Bretschneider.

vormittags ^ g 55 ^ Gevmetrie vr. Danzig.

II.
m ^ -> / 10,30 Uhr Chemie vr. Francke.
Vormittags^ ^ ^ Englisch vr. Pfau.

Die Zeichnungen der Schüler sind während der Prüfungstage im Zeichensaale<2. Ober¬
geschoß links) ausgestellt.

Die Entlassung der Abiturienten findet Freitag den 14. März vormittags 11 Uhr in
der Aula der Schule statt.

Die feierliche Konfirmation der Realschüler und erstmalige heilige Abendmahlsfeiereyfolgt
Sonntag, den 16. März (Judica) in der Kirche St. Kunigunden.
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XI. ^chulgebührenordnung.
I. Für jeden Schüler der Realschulezu Rochlitz ist an die Renlschulkasse zu entrichten:

1) eine Aufnahmegebühr von 6 Mark, die mit dem ersten Schulgeld erhoben wird;
2) ein jährliches Schulgeld von 90 Mark gleichmäßig für alle Klassen, das in monatlich

oder vierteljährlich vorauszuzahlenden gleichen Teilbeträgen abzuführen ist;
für die einzelne Klasse wird das Schulgeld ohne Rücksicht auf den Ostertermin

vom 1. April bis 31. März erhoben; erfolgt aber der Ein- oder Anstritt eines
Schülers nicht zu Ostern, so ist beim Abgange nach dem 15. sowie beim Eintritte
bis zum 15. des Monats der volle, beim Abgange vor dem 15. sowie beim Ein¬
tritte nach dem 15. nur der halbe Monatsbetrag zn entrichten;

3) eine Mark jährlicher Beitrag zur Schülerbibliothek, zahlbar am 1. Juli jeden
Jahres;

4) eiue Nbgangsgcbiihr von 6 Mark, welche durch den Direktor für die Schulkaffe
einzuziehen ist und zwar

a) von den Abiturienten bei der Anmeldung zur Reifeprüfung,
b) von den Schülern, welche vor der Reifeprüfung abgehen, am Tage der

Abmeldung und jedenfalls vor Aushändigung des Abgangszeugnisses.
Die Bestimmung iu H 26 des Gesetzes vom 22. August 1876 bleibt hierdurch unberührt.

II. Bei der Realschule bestehen ^ Ganzfreistellen und 1Ä Halkfreistellen. Die Inhaber der
Ganzfreistellensind vom laufenden Schulgeld vollständig befreit. Für die Inhaber der Halbfreistellen
ist eiu jährliches Schulgeld vou 45 Mark zu entrichten. Die übrigen Gebühren zur Schulkasse —
I, 1, 3, 4 — sind auch für die Inhaber der Freistellen abzuführen.

Die Freistellen können nur an Söhne würdiger, wenig bemittelter Eltern oder an verwaiste
Söhne solcher vom Rate auf ein Jahr oder mehrere Jahre verliehen werden, sofern der Realschnldirektor
die Schüler als wohl befähigt, fleißig und wohl gesittet dazu empfehlen kann. In erster Linie sind
Söhne hiesiger Einwohner zu bedenken. Fallen die Voraussetzungender Verleihung weg, so werden die
Freistellen entzogen.

III. Die Abführung des Schulgeldes und der sonstigen Gebühren zur Realschulkasse hat —
außer dem Falle unter I, 4 — an die Stadtkasse zu geschehen.

Für die Einbringung von Resten leidet dasselbe Verfahren Anwendung, welches für die Ein¬
bringung städtischer Anlagen gilt. Darnach uneinbringliche Abgaben der unter I, 1—4 erwähnten
Art sind vom Rate in Wegfall zu verschreiben.

Ungeachtetder Maßnahmen in letzter Beziehung können Schüler, für welche das Schnlgeld
länger als ein halbes Jahr nicht bezahlt ist, nach Gehör des Realschuldirektors durch Beschluß des
Gesamtrates mit dem nächsten Monatsschluß aus der Realschulezwangsweiseentlassen werden. Eine
Wiederaufnahme in die Schule kann solchenfallsnur mit Zustimmung des Rates stattfinden.

Ein Erlaß der nnter I, 1—4 aufgeführten Abgaben zur Realschulkasse wird nicht gewährt.
Däfern jedoch Rückständenach den angestelltenErörterungen als uneinbringlichgelten müssen, so können
solche auf Ansuchender Zahlungspflichtigen — und zwar soweit die Schüler uoch in der Anstalt sind,
nach Gehör des Realschuldirektors— durch Beschluß des Gesamtrates erlassen werden.

IV. Die Realschulkasse wird bei der Stadtkassenverwaltung mit verwaltet. Bezüglich der Rechnungs¬legung gilt das Gleiche, was für andere städtische Kassen gilt.
Für die bei der Realschule bestehenden Stiftungen gilt hinsichtlich der Verwaltung nnd Rechnungs¬

legung das Gleiche, sosern nicht in den Stiftungsbestimmungen etwas anderes bestimmt ist.
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XII. Abteilungen über das neue Schuljahr.
Die Slnfnahmeprnfnng findet Montag den 7. April von vormittags 8 Uhr an statt.

Die zur Anmeldung gekommenen Schüler hnbeu, soweit es nicht geschehen ist, vor Beginn der Prüfung

vorzulegen 1, das Taufzeuguis oder deu Geburtsschein, 2. den Impf- oder Wieder-Jmpfschein, 3. die

letzte Schulzeusur uuodas Abgangszeugnis sUeberweisuugszeuguis), 4. Konfirmierte den Konfirmationsschein.

Die zu prüfende» Schüler haben sich mit Feder nnd Papier zn versehen, Bücher jedoch erst nach

erfolgter Aufnahme anzuschasseu.

Der Unterricht des neuen Schuljahres beginnt Dienstag, den 8. April früh 8 Uhr.

Der Geburtstag Sr, Maj, des Königs nürd Ncittmoch den 23. April ltt Uhr vormittags durch

einen öffelitlichen Festaktus in der Aula der Schule begangen.

Ter Unterzeichnete wvhnt in der Villa Wvlf tBisina'ckftrabe). Im Schulgebemde (Di ektvratszinliuer) ist er
wvchentngs geivi'Iinlich zivischen N und 12 Ut>r nuzntreffe»

Zu den öffentlichen Prüfungen, sowie ju der feierlichen Entlassung der

Abiturienten werden die Behörden, die Eltern, Angehörigen nnd Pfleger

unserer Schüler, sowie die Gönner und Freunde der Anstalt im Namen des

<ehrerkolleginms hiermit ergebenst eingeladen.

Rochlitz, am II. März 1902.

Professor vr. pkil. Mm; Wolf,
Direktor. .
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XII. Mitteil
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