
li. k. cvangelischcn  Gymiiasinms

A M  S C H L U S S E  D E S  S C H U L J A H R E S

T esch en .
l J ruck  von Car l  P r ochas ka .





Di e  F r i i h r e i f e ,
ein Hinderniss, welches unser Z eitgeist einer vernfinftigen Erziehung in den W eg legt,

Abhandlung vom Obergymnasiallehrer:

P a u l  H a is a r .

D e r  Zweck der Erziehung iiberhaupt ist die Reife des Menschen, welclie in der Ver- 
sittlichung und in der daraus fliessenden Gliickseligkeit besteht.

Dieser lmchste Zweck des Menschen ist ein Ergebniss seinęr Gesammtentwicke- 
lung, die Fracht seines Lebens, und ist aufzufassen ais Aufgabe in der Zeit iiberhaupt, 
welclie gelóst sein wird, wenn der Mensch den Vernunft- und Naturforderungen genugt.

Der Gegensatz aber zwischen der Vernunft und Sinnenwelt und zwischen den 
Forderungen beider im Menschen verursacht e in e rse its  einen Kampf, der den hdchsten 
Zweck der Vemunft, die Versittliehung, vereiteln zu AvoIIen scheint. Denn die Sinnen
welt tritt tlieils ais beruckende Verfuhrerin mit den ausgesuchtesten und seltensten Zauber- 
krmsten, tlieils ais Naturnothwendigkeit mit feindseliger, oft zermalmender Gewalt auf 
gegen die sittliche Macht der Selbstbestimmung oder die Freiheit des Willens. — 
Warum? — Diese vielbesprochene Frage scheint uns in der W ahrheit, dass die sitt— 
liche W elt ahnliche Gesetze, wie die physische, habe, ilire Erledigung finden zu kónnen. 
Diese Gesetze sind, um uns kurz zu fassen, Anziehung und Abstossung, oder Central- 
krafte. Das Besondere oder das Individuum, namlich, bat erstens in sieli selbst seinen 
Centralpunkt, worin sieli gleichsam die W urzel und der Kern oder das Gcwicht seines 
Wesens befindet, und zweitens bat es einen Mittelpunkt in dem Allgemeinen oder in der 
Gattung, worin das wirkende Gesetz seines Daseins verborgen liegt. Zwei Centralkrafte, 
die individuelle und die generelle sind also hier thiltig, und bewirken eine Doppelbewe- 
gung und Wechselwirkung, welclie wie Kampf des Indiriduums um seine Existenz, der 
es beherrschenden Gattung gegeniiber, aussieht. Und wir fiigen noch hinzu, der Mensch, 
ais vollendet organisirte Erscheinung, gehdre, vermoge seines einheitlichen Doppelwesens, 
dem Reiche der Natur und dem des Geistes an, von welchem Standpunkte, der Ana
logie und dem fruher gesagten gemass, es nicht schwer sein diirfte, jenen sittlichen
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Ruali&mus ausfuhrlicher zu erkliiren. Denn da die ubrigen Naturkbrper, flhne Vernunfl 
iftid mithin ohne' Persbnlichkeit, keine Selbstbestimmung, keine Freiheit des Willens 
liaben, so ' erfiillen sie gleichsam blind, was ihnen zukonnnt, ohne ihr Verdienst. Der 
Menscli alter, dessen W esen eiu gottahnlicher Mittelpunkt, die Vemunft, is t, soli mul 
kann also beliufs seines hochsten, die Naturzwecke weit uberragenden Vernunftideals, 
der Naturnothwendigkeit widerstreben, ihr nicht gehorchen, nnd derselben sogar freiwillig 
unterliegen. E r unterliegt aber eigentlicb nicht, er erreicht nur einen Sieg iiber seine 
sinnliche, die Yernunft zweckmassig bekampfende Natur. Und ein solcher Sieg ist V er- 
dienst, ist sittliche Giite. Doch niuss der Menscli, ais solcher, seine personliche YYiirde 
bewahrend und seinen hochsten Zweck heilig haltend, den Forderungen der Natur oder 
der Sinnenwelt geniigen, in wiefern sie seiner hochsten Bestimmung nicht hinderlich, ja, 
derselben forderlich sind. Denn a n d e r s e i t s  sind diese Yernunft-und Naturforderungen, 
ais dualistische Faktoren im Menschen, dieser Schopfung im verjungten Massstabe, oder 
diesem edelsten Organe derselben, in welchem sie sieli, wie in ilirem Auge, abspiegelt, 
ursprunglich, dem gdttlichen Muster des W eltalls analog, zur harmonischen Thatigkeit 
bestimmt, welche liiemit einzig und allein der vernunftig-natiirliche oder schlechthin ge- 
sezliche Lebensprozess des sieli entwickelnden und nacli dem hochsten Zweck strebenden 
Menschen genannt werden muss. Die Sinnenwelt namlich liefert der Vernunft den Stoff, 
den sie mit ihren Ideen durchdringt, erforscht, bewaltigt und mit ihrer Urkraft kiinstle- 
risch gestaltet. Sie Hriickt ihm somit ihren eigenen Stempel auf, hauclit ihm ihre Seele 
und ihr Leben ein, und bildet ilm zum Organ und Produkt zugleich ihrer ursprunglichen, 
gottahnlichen Kraft.

Nebenbei sei es uns erlaubt, vom Standpunkte der Philosophie der Geschichte 
der Menschheit, auf Staaten, Religionsformen, Nationalitaten, In tera! uren und Kunst- 
manifestationen des Alterthums und auf die Entwicklungsphasen der Menschheit in der 
Zeit iiberhaupt hinzuweisen, welche ais Organe und Produkte zugleich, der nacli Yer- 
sittlichung und Gliickseligkeit strebenden Yernunft des Menschengeschlechtes angesehen 
werden konncii.

Die Vernunft, immer nacli dem Hochsten strebend, erhalt aber nicht so den Stoff 
von der Sinnenwelt, ais kdnnte sie in dieser Beziehung nicht die Initiative ergreifen, 
sondern sie fordert ilm auch und iiimmt sich ilm selbst ais Bedingung, Grundlage und 
Mdglichkeit ihrer Wirksamkeit und Offenbarung. Ais Forscherin erfasst sie die Erschei- 
imngen an der YYurzel und erkennt, mit scharfem Auge priifend, den Ursprung und 
Gehalt, den Zweck derselben und Zusammenhang mit dem Allgemeinenen und Ganzen, 
und construirt sich somit in der Wissenschaft eine W elt, die zum Inhalte bat die E r- 
kenntniss der Wahrheit. Ais Kunstlerin schwingt sie sich mit liilfe des Gefuhls und 
der Phantasie, wie auf naturwuchsigen Fittigen, ins Reich der Unendliclikeit empor, und 
schopft Ideen ans der Ouelle der luspiration, und stellt sie, gleichsam schdpferisch ver- 
fahrend, ais Kinder des Himmels, in’s Kleid der Simie gekleidet, zur Bewunderung hin; 
denn Erhabenheit und Schonheit smd ihre Freude. Und ais Sittengesezgeberin fordert



sie, der Wissenscliaft und Kunst Weihe verleihend, vollendete Offenbarung der sinnlich- 
geistigen Natur des Menschen, dieser kunstlerischesten Wiederholung [der Schbpfung, 
nicht mit Unrecht Mikrokosmus im Makrokosmus genannt, — fordert sie die reifste Frucht 
seines Lebens, die sittliche Giite. J a  się wird, ihres gdttlichen Ursprunges sieli bewusst, 
kiilin, greift mit ihrer Urkraft nach dem Jenseits, und will eine Briicke bauen, welclie 
Hiiumel und Erde verbinde.

Aus dieser Erliluterung des Yerhaltnisses zwischen den Natur- und Yernunftfor- 
derungen im Menschen, die einerseits ais im Gegensatze begriffen, und anderseits ais 
zur liarmonischen Tluitigkeit bestimmt, auftreten, geht liervor, dass Gegensatz Harmonie 
nicht ausschliesse, ja  fordere, und dass Harmonie Gegensatz nothwendig involvire, und 
dass beide daher nur dualistische, das Leben und den hdchsten Zweck des Menschen 
bedingende und bewirkende Faktoren seien.

Der bisherige Verlauf des Lebensprozesses der Menschheit, Weltgeschichte ge
naimt, lehrt uns aber, dass, sowie dieselbe, zufolge der Freiheit des Willens, in gewissen 
Perioden dem Sittlichkeitsprinzip, der liarmonischen Thatigkeit der Vermmft- und N atur- 
forderungen und iiberhaupt dem Willen der gdttlichen Vorsehung lnelir oder weniger 
gemiiss sieli kundgegeben, ebenso die Erziehung, in denselben Zeitabsclmitten, mit gros- 
seren oder geringeren, der Freiheit des menschlichen Willens zur Last fallenden Hin- 
dernissen zu kampfen gehabt liabe. Denn die Erziehung empfangt die Zdglinge von 
ihrer Zeit, welclie allen iliren Kindern das Geprage des sie beseelenden und in ihr 
waltenden Geistes verleiht.

W  ir wollen nicht den Stab uber die Gegenwart iiberhaupt, welclie die Iii ii te der 
\ ’ergangenheit und wieder gleichsam eine Knospe kiinftiger Entwicklungsstufen ist und 
deshalb eine welthistorische Berechtigung hat, brechen, und ein Verdammungsurtheil, ais 
hatte sie ihre moralische Triebkraft verloren, iiber dieselbe aussprechen. W ir wagen 
jedocli zu behaupten, dass unser Zeitgeist, ais der Gesammtausdruck der Vorstellungs- 
und Handlungsweise der Gegenwart, eine Uebergaugsperiode des lieberhaften Suchens, 
der Eile und Hast, der Genusssucht und des sturmischen Dranges zu bilden scheine, 
und somit audi einen aus diesen Faktoren resultirenden Einfluss auf eine vernunftige 
Erziehung, die einen mit sicherem Bewusstsein gesezten, erhabenen Zweck, den Zweck 
der Yersittlichung anstrebt, ausiibe. Und diesen Einfluss, der ais ein hindernder erscheint, 
wollen wir mm vron unserem Standpunkte der Natur- und Vernunftforderungen und von 
dem des hochsten zu erreichenden Zweckes ins Auge fassen.

Der schlechthin gesezliche Entwicklungsjirozess des Menschen namlich ist an die 
urspriinglich gesezliche Form der Erscheinungswelt, an die Zeit, nothwendig gekniipft. 
Lud die Erziehungskunde erhalt hiedurch die Aufforderung und Verpflichtung, aus Vrer- 
anlassung jenes oben bezeichneten Charakters unserer Zeit, namlich der Eile und Hast, 
den Lebensbecher zu fulleii und zu leeren, urn ein unbestimmtes Ziel der Sehnsucht zu 
erreichen, d ie  B e s c h l e u n i g u n g  des  s i n n l i c h - g e i s t i g e n  L e b e n s p r o z e s s e s ,



o d e r  ii i e F r u h r e i f e ,  a i s  H i n d e r n i s s  einer rerniinftigen Erziehung, dem Wesen, 
den Folgen und den Ursachen nach zur Prufung und Wiirdigung z u bezeichnen.

Die F r u h r e i f e ,  ais eine im Lebensprozess zu sclmell und mitliin ungesezmassig 
entwickelte Fruclit der Zeit, giebt vor, im Widerspruche mit den Natur- und Vernunft- 
gesetzen, welche ein griindliches, nach allen Seiten und in allen moglichen Form en leib- 
liclies ued geistiges Waclisthum fordem, und eine stufenweise, alle Momente des nach 
dem vollkommensten Muster angelegten Organismus mit sorgfaltiger Weisheit und wie 
mit heiliger Sclieu zu beriicksichtigende, zartinnige und geheimnissvolle Entwickelung 
gebieten, das ursprihiglich gesezte Ziel ilires sinnlich-geistigen Lebensprozesses, gleich- 
sam aus eigener Maclitvollkommenheit, in einer kurzeren Frist erreicht zu haben. Welche 
das verdachtige Geprage dieser bescldeunigten Entwickelung an der Stirne tragen, ver- 
saumen audi nicht, dieser treibhausartigen Errungenschaft auf eigene Faust sieli zu 
freuen, und ilire vom Lebensbaum zu friih gepfliickten, nothreif gewordenen, immer uner- 
quicklichen und unheiłbringenden Fruchte zu Markte zu tragen und mit dunkelhafter 
Vorlau(igkeit anzupreisen.

Diese Fruhreife ist eine der Natur und Yernunft Hohn sprechende Liige; sie ist 
ein im Entwicklungsprozess unzeitiger und folglich hdchst gefahrlicher Sprung; sie ist 
eine Schuld, aufgezeiclmet im Buche der Yorsehung, die unrermeidlich bezahlt werden 
niuss, sie ware, ais absichtlich gesezter Ziyeck, ein grosses Verbrechert, das geeignete 
Siihne forderte.

Denn betrachtet der Menschenfreund diese friihreifen Kinder der Zeit, dereń E r -  
scheinung seiu Gemiith mehr yerwundet ais emport, so frndet er sowolil den ausseren 
ais inneren Menschen derselben vorschnell, mitliin gesezwidrig und zum unberechenbaren 
Nachtheil fur Gegenwart und Zukunft entwickelt.

Der a u s  s e r  e Mensch zunachst weckt oft das Bild und den Eindruck eines fast 
invaliden Junglings oder eines Kunstgreises, der unlangst noch einer unverkummerten, 
reinmenschlichen Bliite sieli erfreute. Unwillkurlich fordert die Gestalt desselben auf, 
und wenn aucli nur des Contrastes Avegen, die Helden der Yorzeit mit ihrem granitenen 
Knochenbau mit ihren Felsadern und mit ilirer urwuchsigen, Kuhnheit straldenden und 
nur der Naturnothwendigkeit weiehenden Biesengestalt, uns zu vergegenwartigen, um sie, 
zum strafenden Vorwurf, mit den Sóhnen der Gegenwart zu vergleiclien. Niedlich zwar 
und glatt, aber zugleich verkummert und schwach ist oft bei den Lelzteren das Gefiiss 
der unsterblichen Seele, die einen sicheren, grundfesten und ehrwurdigen Tempel erheischt. 
Unfahig scheinen diese jugendlichen Gestalten, mit gereifter altkluger Miene, zur schwe- 
ren Arbeit des Lebens, das erkainpfte Ereuden die wahren nennt; bleich werden sie oft 
und erzittern, yeruehmen sie nur dasW ort „Gefahr“ , kommen ausserAthem, gilt’s eine 
gewdlmliche Kraftanstrengung, ein gewóhnliches Opfer, und wahnen, im Falle des Ge- 
lingens, eine Ileldenthat yeriibt zu haben. Oder verratli etwa die so oft wahrzunehmende 
halbgebrochene llaltung des Kdrpers, die dem Denker und aufmerksamen Beobachter ais 
Wegweiserins Labyrinth der complicirten Zeit- und Lebensverhaltnisse dienen kann —



yerrath sie ein Capital der Naturkraft, der Bethiitigung and des Mutlies, um niclit nur ge- 
wohnliche, oft sieli wiederholende unangenehme und selbst audi angenelime Wecliselfalle des 
Lebens sondern auch Schlage, die das Schicksal fur jeden Menschen vorrathig bat, sieg- 
reicb und elirenvoll zu iiberdauern ?

Eiuen niclit minder ungunstigen Eindruck auf den Beobacliter maclit oft der in
ne r e Mensch des Zdglings in unserer Zeit.

Sein erkennendes Moment der Seele berucksichtigend, ist die Wabrnehmung, 
die Quelle der Erfalirung, ineist lluchtig und oberflaclilich, der spielenden Laune und dem 
bunten Zufall preisgegeben. Das Almungsvermogen oder die Divinationsgabe nimmt er 
dafur in Anspruch, kónnte man sagen, indem er alle Dinge fur leicbt und durchsiclitig 
bałt, und iifters sogar, vielleicbt aus Yorgefubl der aus der Fruhreife resultirenden, kur— 
zer sich betbatigenden Lebensfrist, wie etwa auf dem Gebiete des Somnambulismus be- 
hauptet wird, in die Zukunft schaut, wenn es eigentlich niclit Sclieu wiire vor der griind- 
licben Erforscbung der Dinge, die Anstrengung erfordert. Die Pflege des Gedachtnisses, 
der Yorrathskammer der Erfalirung, wird, ais zur mechanischen Dressur geborig, ver- 
schmaht, obwold die siunreiche Mytlie, die Musen seien Tochter Jupiters und der Mne- 
mosyne, bekannt ist. Locker wird daher audi das geistige Gefiige des Erfabrungsbe- 
wusstseins, indem es aus Einfallen zusammengesezt ist, die einen verdachtigen Anstrich 
von Originalitat liaben und hiemit den Grund zur Zerfabrenbeit und zum baldigen Ein- 
sturz in sieli enthalten. Man eilt mit angstlieber H ast, wie auf einer geistigen Eisen- 
bahn, von einem Gegenstande zum andern, presst denselben durcli Wundermetboden, so 
wie es gebt, den Inbalt lieraus, um nur reebt viel zu versteben, um wo mdglich alles 
zu wissen, eigentlich aber um seine wie im Fluge erworbene W aare sclmell an den 
Mann bringen mid in baare Miinze auspragen zu konnen. Und in der That, die Viel- 
wisserei, ein Hagelwetter fur die friedliclien und segensreieben Fluren der Wissenschaft, 
giebt Vielen das Ansehen, ais waren denselben die Kenntnisse aus allen Weltgegenden 
telegrafeiiartig zugestróint. W as kummert den Yielwisser der Zusammenbang, die Idee 
der Einbeit, Avas sein bestes Selbst, die Vernunft, die nacb dem geistigen Kenie, nacli 
dem bleibenden W erthe und nacli dem ursprunglichen Zwecke der Dinge fragt, und nur 
in der Erforscbung der lezten Griinde derselben wabre Befriedigung (bidet?

Das asth e tisch e  Moment unseres inneren Menschen der Erzieliung beaclitend, 
werden wir gleich gewabr, es miisse ein Treibbaus in der Nalie sein 5 denn die Atmos- 
phare wird schwiil. W ir wollen aber noch nicht dieses Gewacbsbaus des Zeitgeistes 
betreten, in welchem wir keinen Priester der Wahrheit und der heiligen Sitte yermutben, 
denn der fruhreife Zdgling, welcber asthetische Aqua Tofana getrunken, erfiillt uns mit 
Wehmutb. E r dunkt sieli aber gesund. Die Pbantasie, seine uppigste Pflanze, spiegelt 
ibm eine goldene Emte vor, gereift von der Sonne seines vielwissenden Geistes; sie 
maclit ihn zum Herm von selbstgebauten Luftscbldssern, dem die Unendlichkeit zu Ge- 
bote stehe. Und begniigt er sich mit der Erde, so verwandelt er sie mit diesem seineui 
Zauberstabe in einen P ark , und sich selbst in die selidnste, wohlriechendste Blume in



demselben. Das Gefuhl ist fur ihn nicht eiu seinen ausseren und inneren Menschen kraf- 
tigendes Naturbad, sondern vielmehr eine zur Verfugung stehende elektrische Batterie, 
die an dem feingespoimenen und geiibten Nervensvstem den gehorsamsten Diener findet. 
Gefiihl und Phantasie, ais geborene Freunde, vermahlen sieli schnell, oline Bedenken, 
und nun jagt ein Ideał das andere, eigentlich nur eine Fata Morgana die andere, denn 
es felilt dem zufalligen Paare die Weilie der Yernunft, es feldt ihm der wirkliche Grund, 
die Selbsterkenntniss, und der fruhreife Solin der Ideale theilt mit dem Knaben Ikarus 
das Loos. — W ir ubertreiben keineswegs; wir geben nur den zerstreuten Zugen der 
Friihreife einen Ralimen, o der, wenn man will, wir fassen nur den verdachtigen Edelstein 
in sein wiirdiges Metali ein. — Aber die Gemuther unserer Zoglinge, kann man ein- 
wenden, bliihen doch so schbn auf, und berechtigen zu den schonsten Hoffnungen? — 
Moglich. W ir sprechen auch nur von den Fruhreifen, die zu viel versprechen, dereń 
Jugendbaum kein kindlicher Christbaum der Erlosung mehr ist, sondern nur noch kaum 
ein Schatten desselben, der vor dem Lichte verschwindet. Und gesezt auch den Fali, 
es sclmeit von demselben recht viele Bliiten herab, so sind es grosstentheils Treibhaus- 
bliiten, verkummerte, taube, Bliiten oline erąuickenden Duft. E s sind keine freundlichen, 
lachelnden Vorboten der Zukunft, keine natur- und vernunftgemass entlockten Funken 
der Seele, die auf der Fahrt ins Innere vom guten Genius geweckt worden warem 
Anders verhalt siclfs mit einem kraftigen Jiingling, welchem harmonisches Natur- und 
Vernunftleben hołd ist, wenn ihn gesunde Begeisterung erfiillt, die ihn bei den tiefsten 
Wurzeln seines innersten W esens erfasst. W ie erstaunt er nicht, ehrfurchtsvoll erbebend, 
vor seiner erhabenen Bestimmung, und wie schón verrath nicht sein Auge die ubervolle Quelle 
der Freude, ein Mensch zu sein! E r zahlt almliche Augenblicke zu den heiligen seines 
Lebens, und innig fromm gewinnt er łieb die Einsamkeit, auf die Gefahr hin, dem Spott 
anheim zu fallen, und sammelt, seinem Thatigkeitstrieb folgend, mit Bienenfleiss fur die 
mannbaren Jahre, und sein Zeitvertreib sind des 3Ienschen wiirdige Ideen. E r legt so- 
mit den sichersten Grund zur Wissenschaft und Kunst, und Musen und Grazien sind 
stets seine ziichtigen Freundinnen, welche ihn, wie einen geweihten Liebling, auch in die 
Gesellschaft begleiten, und mit Errdthen, mit mutterlicher Eile in sein theueres Asyl 
zuriickfuhren, droht ihm Gefahr im reissenden Strome des Lebens.

Unseres Fruhreifen p rak tisch es  Moment, ais Resultat des erkennenden und 
asthetischen, bietet naturlicherweise dem Erzieher nicht minder Stolf zu betriibenden 
Erfahrungen. Alle niederen, in der sinnlichen Natur wurzelmlen Triebe, kommen in die- 
sem vom Verstande zauberartig aufgelockerten Boden so schnell ans Liclit, und schiessen 
in der asthetisch berauschenden Atmosphare so uppig in die Hóhe, dass man staunen 
muss iiber die wunderkraftige Magie der Natur, welche, fast ohne Hinzuthun des Willens, 
so zahlreiche und so seltene Produktu zu Tage fórdert. Denn kaum plazt die Knospe 
des Lebens, siehe da, so hiipft auch schon die zierliche Neigung hervor, neugierig und 
lachelnd umherblickend, und wachst mit Hilfe der Eitelkeit, die von allen Seiten Yorschub 
erhalt, dem Natur- und Yemunftgesetze zuwider, zur Begierde heran, und fordert. Doch



solch Gespinnst der niederen Triebe, wozu Phantasie uncl Gefdid den Stoff geliefert, 
vertragt die Bleiche niclit. Unter die hóheren Triebe, die Freunde der niederen ist so- 
mit der Same des Unkrauts geworfen, und derselbe wuchert nun aucli unter dem diirftig 
bliihenden Weizen. In dem liohlen Gefiihlskelche der Phantasiebluine des Lebens aber 
ist kein vernunftiger Fruchtkeim; man sucbt ihn vergebens 5 man reisst, um ilm z u finden, 
ein Bliitenblatt nach dem andern ab, und sielie da, man ist enttauscht. Die leeren Raume 
des Inneren, welche die ewig schaffende Natur niclit duldet, mussen ausgefiillt werden; 
man versucht sieli nacb aussen zu bethatigen, und man anticipirt nun oline Sclieu die 
Funktionen der Erwachsenen, der Reifen und der Berechtigten. Doeh welche Rolle spielt 
ein Friilireifer in der Gesellschaft ? E r halt sieli in seinem Diinkel zunachst fur einen 
Gegenstand vorzuglicher Aufmerksamkeit, und ziirnt, wird er iibersehen, wird ihm, dem 
Trager der Zukunft, wie er walmt, niclit gebiilirend geliuldigt. Allerdings, „puero reve- 
rentia debetur“ ; allein man vermisst lidchst ungern die Besclieidenheit, das natiirlichste 
Kleid des Junglings, welclier sein Haupt, wie eine volle Aehre neigen, und der geselli- 
gen Gewandtlieit gegeniiber, elier errotlien sollte, ais es wagen, sieli in einen Wettkampf 
auf diesem Gebiete einzulassen. Aber sowie die leichte Aehre zuerst gelb geworden, 
iiber die andern sieli erliebt, so erliebt aucli der Friilireife sein Haupt, und liisst aus der 
verdaclitigen Vorrathskammer der Yielwisserei seine ungeprufte W eisheit oft iiber Dinge, 
die weit hinter dem Horizonte seiner Erfalirung liegen, oline Riickhalt und vorlaut A 11-  
deren zu Tlieil werden, uneingedenk der W alirheit, dass der Schaum nur sieli auf der 
Oberflaclie briiste, und dass die Sonnenulir gar niclit zeige, Avenn sie niclit lielle sieht. 
Er bricht darni den Stab iiber die ernste und griindliche W issenschaft, ais iiber ein 
diirres und unfruchtbares Produkt der Pedanterie, wofur er die Bemerkiuig verdiente, 
dass er yielleiclit die Kopfschmerzen fńrchte, die Minerva dem Jupiter verursacht liaben 
soli. Die Kunst, das lieist, das reizende Gewand derselben, erfreut sieli noch 
seiner Gunst, wobei es uns erlaubt sei nur hinzuzufiigen: „W enn’s am schonsten klingt, 
zupft die Yernunft am Ohr.“ Aucli moclite er gern zu Gerichte silzen iiber Tages- 
ereignisseund wiclitigeBegebenlieiten, undamliebsten moclite er kiilin eingreifen in’s Rad 
der Zeit um es zu zwiń gen, sieli nach seinen getraumten Weltgesetzen zu bewegen. 
Aber die Zeit sanimt dem Weltprozess gelit ruhig, ewigen Gesetzen gemass, weiter, 
zermalmend den W urai, der es in seiner Kurzsichtigkeit und Yerblendung wagen will, 
gegen ihr geistiges, hiinmlisclies W alten aucli nur von ferne anzukampfen.

Oder liatte die Friilireife auf praktischem Gebiete noeli andere Fruchte aufzu- 
weisen? Begegnen wir niclit bisweilen unter der Jugend Gestalten, die den Stempel der 
Furclit und der Kriecherei verratlien? welche, niclit gehorsam, denn Gehorsam ist hei- 
lige Pflicht, sondern knechtisch, ja  niedertrachtig auf ihr bestes Selbst nur einen gerin- 
gen Werth zu legen scheinen? W are es niclit denkbar? Und waren aucli solche Falle 
nicht psychologisch begriindete, liochst traurige und ebenfalls aus der Friilireife resulti- 
rende Erscheinungen ? Denn wo urspriingliche Gesundheit der Seele und des Leibjes, ais 
eine urwiichsige Frucht der harmonischen Thatigkeit der Natur- und Vernunftforderun-
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gen fehlt, da sind wohl Vorlautigkeit und Niedertrachtigkeit polarmassig sieli erganzende, 
unerąuickliche Fruchte und das Gemiith des Menschenfreundes gleich verwundende E r- 
scheinungen des Lebens, Schwindsucht der wahren Menschlichkeit zu nennen, nicht im— 
wahrscheinlich.

Die F o l  gen  des hiemit bezeichneten W esens der vorschnellen und mithin unge- 
setzmassigen Entwickelung des Lebensprozesses, die sieli fur den Einzelnen sowohl ais 
auch fur die Gesellsehaft ergeben, sind unmoglich zu verkennen. W ir wollen sie kurz 
andeuten.

Der Fruhreife lbst namlich nur kummerlich oder gar nicht die Aufgabe seines 
Daseins. Physisch unbeliaglicli und sittlich indolent spinnt er, ein Spielball des Zufalls 
und der Laune, ein schwankes Rohr der Umstande und Verhaltnisse seinen Lebensfaden 
ab, oline das freudige Bewusstsein, wenigstens ein natiirliches, gesundes Blatt, ein be- 
scheidener, grtiner Zweig am grossen Bauine der Gesellsehaft zu sein, in sich nahren 
zu konnen. Denn warum hdren wir oft fruhreife und verwóhnte Schooskinder unserer 
Zeit schmollen, dass ihnen die W elt so wenig Freuden biete? Und warum begegnen 
wir nicht selten uberreifen, fast lebensmuden Gestalten imter den jugendlichen Kunstgreisen, 
welcheuns unwillkuilieh an die halbverfallenen Bitterburgen erinnern? Und was istdersoge- 
nannte Weltschmerz anderes, ais das Bewusstsein, aus der Erfahrung geschópft, dass 
die uberschwenglichen Ideale und hochfahrenden Jugendprojekte, ais Besultate der Fruh
reife, an dem scharfen Dorn der Wirkliclikeit sich yerbluteten? Gar mannigfaltig sind 
die Fruchte der Beschleunigung des sinnlich-geistigen Lebensprozesses, die von dem 
Lebensbaume in den Schoos dfer Gesellsehaft fallen, und die ihr weder zur Elire noch 
zum Nutzen gereiehen. Denn welchen Yortheil bat der Staat, diese vernunftigste, voll- 
endete und mithin providentielle Offenbarung der menschlichen Gesellsehaft von einem 
solchen mit sich zerfallenen, sein ausseres und inneres Dasein kummerlich fristenden 
W esen? Es zahlt wenig, wiegt wenig, und, mehr Saehe ais Person, iibt es flach und 
mittelmassig, ja  bedeutungslos oft, seine ihm (zugefallenen Funktionen. Die Quelle 
der Imst und Liebe zur Arbeit, des Lebens Bedingung, ist beim Fruhreifen tru.be oder 
verstopft5 willige, von der Begeisterung dictirte Opfer fur's Yaterland bleiben fromme 
Wunsche; er folgt, alter geworden, fast willenlos nur dem gewaltigen Strome, und er- 
reiclit, oline Zweifel ais ersehnte Wohlthat, endlich den Hafen im Tode.

Es stunde traurig um die Menschheit, wenn die welthistorische Erziehung, Yor- 
sehung genannt, derselben nicht die Kraft verliehen hatte, sich zu jederZeit zu besinnen 
und zur Harmonie zwischen den Natur- und Venumftforderungen, in welcher allein Heil 
und Rettung liegt, zuriickzukehren und nach dem hochsten Zweck immer auf’s neue zu ringen.

Und daniit nun eine vernunftige Erziehung den erhabenen Zweck der Yersittli- 
chung erreiclien helfe, muss sie auch noch, wie ein Arzt, die U r s a c h e n  und den U r s p r  ung  
der Fruhreife, ais einer Krankheit oder ais eiues natur- oder vernunftwidrigen Zustandes 
im sinnlich-geistigen Entwicklungsprozess des Menschen sorgfultig mid gewisseuhafl 
wurdigen..



Sowie namlich von der urspranglichen Beschaffenheit der W urzel und den mehr 
oder weniger gunstigen Wechselbeziehungen zwischen den atmospliiliisclien Einfliissen 
und der organischen Kraft der Pflanze das verhaltnissmassige Gedeihen der lezteren 
abhangt, so bat es aucli mit dem Menschen dieselbe Bewandtniss, der Walirheit gemass, 
dass die lioher organisirte W elt ahnliche Lebensbedingungen und Gesetze, wie die nie- 
drigere habe. Denn da der einzelne Mensch seine Wurzel bat in der Familie, welche 
uicht den Gegensatz, sondern nur den Ausgangspunkt des bfFentlichen Lebens, ais ihrer 
allgemeinen, mit ibr in bestandiger Wechselwirkung stehenden Seite bildet; so werden 
wohl auch die mebr oder weniger gunstigen Momente in der Entwickelung des sinnlich- 
geistigen Lebensprozesses des einzelnen Menschen an die Bedingungen jener Wechsel
wirkung, oder jenes Einflusses, den die Familie und das offentliche Leben ausuben, notb- 
wendigerweise gebunden sein.

Bei Begriindung der F a m i l i e n v e r h a l t n i s s e  unserer Zeit aber wiirfelt gros- 
sentbeils die Selbstsucbt mit dem Zufall um den wicbtigen Einsatz, der in dem Gliicke 
des inneren Menschen besteht. Geld ist gleichsam das Vorgebirge der gulen lloffnung, 
um welches man in’s Eldorado des Lebens segelt, um aus der Zauberąuelle derFreude 
mit vollen Ziigen zu trinken. Denn Genuss scheint das Losungswort unseres Zeitgeistes 
zu sein, das wunschenswertheste Ziel des Daseins, wozu die Sinne ais Wegweiser die— 
nen. Auf der Reise nacli diesem getraumten Paradies keimen und knospen zahllose Be- 
diirfnisse, welche der Luxus, ais freundlicli lachelnder Kuustgartner, pflegt und zur suss 
duftenden Bliite entwickelt. Vrernunft und Herz werden betaubt, und nur der Verstand, 
der geubte Aufwarter an der Tafel des Lebens verliert uicht die Besinnung. E r zieht 
alles in seinen Bann; Leib und Seele nimnit er in Beschlag, um dem Leben gleichsam 
den Zuckerstoff auszupressen; jede Geschicklichkeit wird geltend gemacht, jede Kraft 
verwerthet, jeder Einfall verzinst. Gefiihl und Herz, Vernunft und Gewissen, sind un- 
willkommene Gaste, dereń man sieli auf die beąuemste A rt zu entledigen sucht. Der 
Jubel, so wahnt man, macht die Erde zuin Himmel, und die Zeit zur Ewigkeit.

Das ist haulig die Physiognomie unserer hauslichen Verhaltnisse. Ob hiuter 
diesem gemalten Vorhang der bessere Mensch Befriedigung findet, liaben wir hier nicht 
zu untersuchen. Genug, wer die grósste Freudensumme erhascht, wahnt der gliicklichste 
zu sein.

Und wie gerathen die Kinder in einem solchen Treibhaus? Der Apfel fiillt nicht 
weit voin Stamme. Yon der W iege bis zur Fibel, und von dieser bis zurn Buche der 
Natur und des Lebens befindet sieli der Zdgling, wie ein tropisclies Gewachs, unter der 
sorgfaltigen Obhut des Luxus, welcher so sclmell ais mdglich den Zeitgeist auf die 
Wunderfruchte seiner Kunst aufmerksam zu maclien sucht. In dieser hauslichen Atmos- 
phare keimet es, knospet es, bluliet es, und — fruchtet es aucli? — Die Liebe der Eltern ist 
eine geheimnissYolle, zarte, undmithin sehr empfmdliche Angelegenheit, die Schonungyerlangt5 
und dennoch bat die Erziehung wegen ihres erhabenen, mit deutliehem Bewusstsein 
gesezten Zw eckes, das Recht, alle ihr gelegten Hindernisse zu berurtkeilen und zu wurdigen.



W  arum beschleunlgen die Eltern den Lebensprozess ihrer K inder?— Sie sehen 
mehr auf Niedlichkeit, Zierlichkeit, Rontine, auf sogenannte gescheidte Einfalle, ais auf 
Reinlichkeit, Gesundheit, Naturlichkeit, Bescheideidieit und Gehorsam. Sie kitzeln dem Kinde 
die Eitelkeit heraus, blasen die schlummernden Funken der Sinnliclikeit hervor, indem sie den 
Ernst des Lebens und den Zweck desselben niclit erwagend, ihm ais Belehrung in der Regel 
gleichsam nur Sussbolz vorraspeln, nur gemuthlich lane Mandelinilch reiclien, so dass 
dasselbe dann vor acht padagogischem Onellwasser und vor einem kalten Rade, von einem 
rernunftigen Erzieher verordnet, erschrickt. Warum sprechen sie so oft von autsserer 
Liebenswiirdigkeit, nur von gewinnendem, geselligen Anstande, von gefalligen Manieren, 
von eintragliclien Eigenschaften und von baldiger Yersorgung? Besteht denn die Erzie- 
liung nur in der Ausschmiickung und Geltendmachung der egoistisclien Triebe? Soli denn 
die Zucht und Pilege des Temperaments, des Naturells, des Herzens, des Geistes, des 
Gemuthes, und soli vor allem die Bildung eines gediegenen Cliarakters der Laune und 
dem Zufall uberlassen bleiben?

Fehler, die man niclit tadelt, saet man. W ir wollen keine Spartaner sein, wagen 
jedocli zu beliaupten, die sussliche Humanitat, die viele Yertheidiger findet, sei nur Scheu 
vor ernster, padagogisclier Arbeit, sei nur Beąuemlichkeit, ein charackterisches Merkmal 
sittlicher Indolenz, welclie die Quelle ahnlicher Gesinnungen, unmerklich zwar und allnia- 
lig, doch unvenneidlich entsiegelt. Und dieser schadliche Einfluss ist eine natiirliche Folgę 
des verweiclilichenden Luxus, des Tonangebers und Beherrschers der hauslichen Yerhalt- 
nisse, wobei wir bemerken, dass hier niclit die verausgabte Geldsumme und der hdhere 
oder niedere Grad der Kunst, sondern nur die Gesinnung und die Absicht in Anscldag 
zu bringen seien. Solin und Tochter athmen unter unmittelbarer oder mittelbarer Anlei- 
tung in diesein berauschenden Dunstkreis; die Psyche, die wie ein geistiger Falter sieli 
naturgemiiss entwickeln sollte, urn in sieli zu wachsen und um zu erstarken, dr/ingt sieli 
rorschnell und zu neugierig liervor, und iiberflugelt bald die oft so zarte, feine, fast 
durchsichtige Halle und selint sieli, kunstlicli llugge geworden, naeli dem grossen Sehau- 
spiel des Lebens. Reich an verdachtigen Idealen, und arm an wirklichen Schatzen des 
Geistes und Herzens erblickt dann dieser fruhreife Sprossling der Familienverhaltnisse 
die Weltbuhne, und sielie da, tausend Reize der fur ihn neuen Erseheinungen laden ihn 
sirenenartig zum Genusse ein und umstricken ihn mit ilirem verlockenden Zauber. Das 
zu Hause gestimmte Gemiith empfangt, einer Aolsharfe gleieli, den leisesten Haueh und 
traumt mit inniger Wonne von den goldenen Apfeln der Hesperiden, niclit ahnend, dass 
ein Drache sie bewache, dass eine Herkulesarbeit dazu gelibre, und dass Minena die 
goldenen Apfel von dem Helden zum Geschenk erhalten liabe.

Die ó f f e n t l i c h e n  Verhaltnisse des liebens zeitigen dann noch schneller; sie 
liolen ein, was etwa die Familie versaumt luitte. Denn das iiffentliche Leben enthalt fur 
die Familie die allgemeine und gesetzgebende Seite. Es ist ein grossartiges Orchester, 
wo die Modę den Ton angiebt, und der Zeitgeist dirigirt; ein wogendes Meer, worin 
die Familienverlialtnisse ilire Miiiidung finden; eine unendliche Schaubuhne, auf welcher



Jeder seine ihm zugetheilte oder selbsterwahlte Rolle zu spielen sieli bemiilit; es ist ein 
Weltmarkt, wo die Friiclite menschlicher Bestrebungen und Handlungen, grosstentheils, 
ohne Ernst und Wiirde, mit tausendfachen Zauberkunsten zum wechselseitigen Austausch 
ausgeboten werden. Man versaumt nicht dem schnell entwickelten Zógling dieses P a 
norama auf dem lauten Markte des Lebens angelegentliclist zu empfehlen, und beirn Ge- 
nusse desselben jeden moglichen Vorscbub zu leisten. Mit gierigen Ziigen trinkt nun 
der Neuling in der Kluglieit ungeregelt und ohne klares Bewusstsein aus der Quelle 
der Sinnlichkeit; eine Erscbeinung drangt im bunten Wechsel die andere ; es fesselt ihn 
die spielende Magie; seine Seele wird von diesem Wundergemalde kaum fluclitig beriihrt, 
und nur ein sinnlich geistiger Rauscli, dem Schwindel almlich, bemachtigt sieli allmalig 
des ganzen ausseren und inneren Menschen.

Und in diesem neuen Dunstkreis, den der geschaftige Zeitgeist durcli seine kiinst- 
lichert Apparate mit allen Zaubern fiir den ausseren und inneren Sinn erfiillt, gefallt sieli 
unser Eebenskandidat so wohl, und gedeiht aucli, seiner Ansiclit nacli, so sclmell, dass 
er keinen Anstand nimmt, sieli so bald ais móglich fur vollstandig aufgebliiht, ja  fur 
vollkommen reif zu halten. Naturlich; seiner Seele wird von aussen mehr geboten, ais 
sie zu verarbeiten und zu yerdauen im Stande ist; er freut sich dieses Ueberflusses, 
nicht bedenkend, dass ein harmonisches Verhaltniss zwischen Empfangen und Geben ein 
zweekmassiges, die vernunftige Beife des Menschen bedingendes Wachsthum fórdert. 
Kunstlieh wird er auf Kosten seiner allmalig zu entwickelnden Selbststandigkeit vom 
Strome des Lebens getragen, anstatt dass er auf demselben von Stufe zu Stufe, unter 
kluger Anleitung schwimmen lernen sollte. Man macht ihm Platz in der Gesellschaft, 
und wenig blode, schickt er sich aucli gleicli an, seine neue, ihm schmeiehelnde Stellung 
wahrzunehmen. E r lernt glanzen mit seinem W issen; docli leider, es fallen oft von sei- 
nem Erkenntnissbaume nur friihgelbe Blatter, oder taube Hluten anstatt erquicklicher, 
organisch gereifter Fruchte herab. Kein Freund der Griindlichkeit urtheilt er nur nach 
dem sich geltend machenden Scheine; und auf der Biihne des Lebens kleidet sich oft 
die Liige in das Kleid der W ahrheit, und das Unkraut hat nicht selten ein reizendes 
Gewand. Und wer, Iidrt er oft sagen, wollte aucli im Weltgedrange immer nach dem 
wahren Inhalt der Dinge, nach der eigentlichen Bedeutung und nacli dem Zusammen- 
hange des Besonderen mit dem Allgemeinen, oder gar nacli dem letzten Zweck der 
Erscheinungen fragen? Gefiihl und Phantasie ziehen ja  den prachtigen W agen des Le
bens, und wem liele es ein, grinidlich zu untersuchen, ob es rathsam sei, Theil zu nelimen 
an dem grossartigen, Geist und Herz fesselnden Schaugeprange des dlfentlichen Hin- 
und Herwogens, wenn es der Selmsucht, wie aus der Fenie, mit tausendstimmigen Ak- 
korden herubertdnt: Geniesse!? Ohne Bedenken reilit er sieli an die unendliche Kette 
des Lebens an, und lasst, indem erneugierig lachelt, das elektrische Fluiduin derFreude 
sein Dasein durchstrdmen. Nur Freude, nur Jubel sind ja  die Losungsworte der Zeit, 
ais war’s gestattet, die hochwichtige Aufgabe des Daseins im Rausche zu ldsen!



Und welches Kind unserer Zeit, nicht immer und iiberall natur- und vemunft- 
gemdss geleitet, kann diesem verfuhrerischen Treiben widerstehen ? W ird nicht ein schnell 
gezeitigter Jiingling leiclit verlockt, diesen Freudenstrom oft fur eine Badeanstalt seiner 
Seele zu halten, in dieselbe, seinem eigenen Genius vertrauend, wie ein Mondsiichtiger, 
sich zu sturzen, und vom Lenze iiber den Sommer zum Herbste des Lebens einen Sprung 
zu machen, um init seiner besten Halfte gar nicht niehr zuruckzukehren? Oder steht der 
Zug physischer und sittlicher Indolenz, den wir oft im Antlitz unserer Umgebung wahr- 
nehmen, nicht im Gewissensbuche unserer Zeit? Und was fiudet der an Menschenkenntniss 
arme und an Hoffnungen reiche Jiingling, betritt e r, auch an der Hand eines Mentors. 
den grossartigen Zaubergarten des Lebens? W as ihm wie Sonnenschein glanzte, wird 
oft zu Glatteis fur den inneren Menschen; der Duft, der ihn von fenie entziickte, wird 
zum berauschenden Hauch; der artesische Brunnen des bffentlichen Vergniigens iiberwal- 
tigt ihn, denn sein geistiges Organ ist noch żart und ungeiibt, und sein Charakter ein 
schwankendes Bohr. Selbst der bessere Zogling, welcher auf den weiten Auen des 
óffentlichen Lebens arglos, und wohl auch nicht ohne Gliick geistig botanisirl, bringt nicht 
selten ein diirres Herbarium von Menschenkenntniss in seinem Herzen nach Hause, und 
freut sich, unter einer providentiellen Aegide sein besseres Selbst gerettet zu haben. 
Denn wahrlich, ein Gliick ist es, zumal fur denjenigen, welcher, nebst der Vorsehung 
auf Selbsterziehung angewiesen ist, wenn er sich vom Ocean des Lebens, wohin er mit 
tauscnd Masten gesegelt, die gefahrlichsten Klippen vermeidend, nach vielen Erfahrun- 
gen, auf gerettetem Boote ganz an Seele und Leib in den Hafen eines geeigneten W ir- 
kungskreises fliichten kann. Durchdringt denn immer Wahrheitsliebe und heilige Sitte 
die Offentlichkeit, dass ein Minderjahriger ohne Gefahr in dieser Zonę zur geistigen 
Reife gelangen konnte ? Steckt nicht oft ein sogenannter unschuldiger Scherz im grossen 
Saale des Lebens den feurigen Jiingling, wie der Funke ein Pulvermagazin, in Brand? 
Oder lagert sich nicht oft eine frivole Unterhaltung, wie derMehlthau auf bliihende Saa- 
ten, auf das empfangliche Gemiith der Jugend? W ie eine Lawinę wiilzt sich oft ein 
unbedeutender Vorfall in der Phantasie des Ziiglings, welche, froli des neuen Lebens, 
sich noch kunstlicher Fliigel bedient, unahnlich dem fallenden Apfel Newtons, der den- 
selben, zum Heile der Wissenschaft, in die geheimnissvolle W erkstatte der Natur einen 
scharfen und tiefen Blick werfen liess.

Und sind denn iiberhaupt unsere Familien- und óffentlichen Verhaltnisse von dem 
Ernste des Ijebens durchdrungen ? Erleichtern sie die Sisyphusarbeit der Erziehung? 
Ist die Gleichgiiltigkeit gegen den sittlich-religiósen Charakter, ais gegen die reifste pii- 
dagegische Frucht, nicht allgeineine Klage unserer Zeit? W er von sittlich religióser 
Grundlage der Erziehung spricht, lauft Gefahr, wenn auch nicht direct fiir einen Schwar- 
mer oder gar Ileuchler, doch mindestens fiir einen unwillkommenen Freudenstórer zu 
gelten. Nur die nachsichtigen, milden, siisslichen, dem Zeitgeiste liuldigenden Piidago- 
gen linden Gnade. Und wie viele sind aufgelegt und berufen, Kreuzzuge nach dem Innern



zii predigen? — Ks wird der Gegenwart kein gunstiges Zeugniss abgelegt, weim man 
sich gestehen mass, es gehore Muth dazu, die.se Ansichten laut auszusprechen. —

Aus diesen angedeuteten Ziigen des W esens, der Folgen und der Ursachen 
der Beschleunigung des sinnlich-geistigen Lebensprozesses der Erziehungsobjekte diirfte 
henorgehen, dass eine vernunftige Erziehung beliufs ilires erhabenen Zweckes, der Ver- 
sittlichung des Menschen, mit dem Zeitgeiste machtig zu ringen babę, und mit Harnann, 
dem iMagus aus Norden, mit Recht ausrufen konne: „An der Erziehung hangę ein
Miihlstein !u



Scliul-Nacliriclitcn.
I. Lehrplan des Schuljahres 1853-1854.

Erste Klasse.
Klassenlehrer: Herr Joli. K u ku tsch .

R e l i g i o  n: 2 Stunden wóchentlich. Luthers Katechismus nach Karl RedlicłTs Ausgabe.
Herr Pastor Ż 1 i k.

L a t e i n :  8 Stunden. Kiihners Eleni. Grammatik I. und III. Kursus. Regelmassige 
Formenlehre. Anfangs miindliche, nacli Verlauf von 6— 8 Wochen schriftliche 
Ubungen mit Beniitzung der in der Grammatik befmdlichen Lesestucke. Jede 
Woche eine Composition und alle 14 Tage eine liausliclie Arbeit.

Herr K. G a z d a .
D e u t s c h :  4  Stunden. 1 Stunde Grammatik nach W urst. Einfacher und zusaminen- 

gezogener Satz. Formenlehre des Yerbum. 1 Stunde Lektiire in Mozarfs 
Lesebuch I. Theil. 1 Stimde orthographische Ubungen. 1 Stunde Aufsatze. Alle 
2  Wochen eine liausliclie Arbeit. Herr Jo li. K u k u t s c h .

P o l n i s c h : 2  Stunden. Grammatik nach Karl Pohl, Formenlehre des Verhxun. Lektiire 
nach W ypisy polskie toin 3. Alle 14 Tage 1 Stunde orthographische Ubungen. 
Alle 3 Wochen eine liausliclie Arbeit. Herr Joh .  K u k u t s c h .

C z e c h i s c h :  2 Stunden. Grammatik nach Tomek's Kratka mlurnice ceska. Lektiire nach 
Gelakowsky’s Lesebuch 1 Theil. Monatlich wenigstens 1 schriftliche Arbeit.

Herr Dr. P l u c a r ,
G e o g r a p h i e :  3 Stunden. Nach Bellinger Beschreihung der Erdoherllache nach ilner 

natiirlichen Beschaflfenheitj Meer, Land, Gebirgsziige und Flussgebiethe; darni 
das Wichtigste aus der Eintheilmig derselben nach Vdlkern und Staaten.

Herr J oh .  K u k u t s c h .
Ma  tli e m a t i k : 3 Stunden. Nacli Mocnik’s Lehrbuch im 1 Sem. Erganzungen zu den 

4 Spezies und Briiehen; die Dezimalbruche. 2  Sem. 2 Stmiden Anschauungs- 
lelire nach Schulz v. Straźnitzky. 1 Stunde Rechnen. Herr O s k a r  Z 1 i k.

N a t u r g e s c h i c h t e :  2 Stunden. Nach Fischer. Zoologie. 1 Sem. Saugethiere. 2  Sem. 
Insekten Crustaceen, Arachniden, Wurmer tfcc. Herr O s k a r  Z lik.



Zweite Klasse.
Klassenlehrer: Herr I<L  G a z d a .

Rel i gi  on:  2 Stunden. Fortsetzung des in der 1. Klasse Vorgetragenen.
Hen Pastor Żl i k .

f i a t e i n i s c h :  8 Stunden. Kuhners Elem. Grammatik II. und IV. Kursus. Griechische 
Deklination, Genus- und Casusendung, und Wiederholung der ubergangenen 
Parthien aus dem I. und III. Kursus. Unregelmassiges VTerlium, Accus. c. 
Infin. und Ablat. absolut. Alle Wochen eine Composition, alle 14 Tage eine 
hausliche Arbeit. Herr K . G a z d a .

D e u l s c h :  4 Stunden. 1 Stunde Grammatik nach W u rstj zusammengesetzter S atz , 
Satzverbindungen, Yerkurzungen j Formenlehre des Nomen. I Stunde Lekture 
aus Mozarfs Lesebucb II. Theil mit Vortragen ausgewaldter memorirter Lese- 
stucke. 1 Stunde orthographische Ubungen; 1 Stunde Aufsatze; alle 14 Tage 
eine hausliche Arbeit. Herr Job .  K u k u t s c h .

P o l n i s c h :  Mit der ersten Klasse gemeinschaftlich.
C z e c h i s c h :  Mit der ersten Klasse gemeinschaftlich.
G e o g r a p h i e  und G e s c  hi c  l i te:  3 Stunden. Nach Griesinger. Alte Geschichte, bis 

zum Untergang des westrómischen Reichs. Herr K. Oe r t e l .
M a t h e m a t i k : 3 Stunden. 1 Sem. 2 Stunden A  r i t h m e t i k nach Moćnik 1 Abtheil.

Die Lehre von einfachen Yerhaltnissen; einf. Regeldetri und Prozentrechnung.—
1 Stunde A n s c h a u u n g s l e h r e :  Grossenbestimmung und Berechnung der 
drei- und mehrseitigen Figuren. 2 Sem. 1 Stunde Arithmetik. Die walsche 
Praktik. — 2  Stunden Anschauungslehre. Fortsetzung des im 1 Sein. Regonnenen.

Herr O s k a r  Ż l i k .
N a t u r  g e s c h i c h t e :  2 Stunden. Nach Fischer. 1 Sem. Vogel, Amphibien und Fische.

2  Sem. Botanik. Herr O s k a r  Żl i k .

Dritte Klasse.
Klassenlehrer: Herr Dr. K . .  B u r k l i a r d .

R e l i g i o n :  2 Stunden. Zusammenhangende Dajrstellung der christlichen Glaubens- und 
Sittenlehre nach Palmer’s : der christliche Glaube und das christliche Iieben. 
Darmstadt 1847. Herr Pastor Ż l i k .

L a t e i n i s c h :  6 Stunden. Durch beide Sem. 2  Stunden wóchentl. Grammatik nach Kiiłmer.
V. Kursus. Casuslehre, Stadtenamen, Pronomen. Infinit. Genindium Partici- 
pium. — Alle Wochen ein Pensum mit theilweiser Beniitzung von Siipfle I. 
Theil. Alle 14 Tage eine Composition. 4  Stunden Lekture. Aus Comel. Nepos: 
Theinistokles, Aristides, Cimon, Lysander, Thrasybul, Conon, Timotheus, Epa- 
minondas — Agesilaus, Atticus. Herr Dr. K. Bu r k l i a r d .

3



G r i e c h i s c h :  5 Stunden. Kuhner’s Elem. Grammatik bis zu den Verbis auf fu exclusiv.
Ubersetzung der in der Grammatik vorkommenden Lesestiicke und passender 
Ueispiele aus Jakob’s Lesebueh. Im 2. Sem. alle 14 Tage ein Pensum. Alle 
4  Wochen eine Composition. Herr Dr. K. B u r k b a r d .

D e u t s c h :  3 Stunden. Lektiire prosaischer und poetischer Stiicke mit sprachlicher und 
sachlicher Erkliirung aus Mozart’s Lesebueh ILI. Tlieil. Vortrag memorirter 
liesestiicke. Alle 14 Tage eine hausliche Arbeit bestehend in Erzahlungen, 
Beschreibungen (fcc. Herr C. Oe r t e l .

P o l n i s c h :  2 Stunden. Nach C. Pohl’s Grammatik die ganze Formenlehre wiederholt, 
aus der Syntax die Casuslehre. Lektiire aus W ypisy polskie. Tom III. Alle 
14 Tage eine Composition und alle 3 Wochen ein Pensum.

Herr J ob .  K u k u t s c k .
C z e c h i s c h :  2  Stunden. Mit der 2. Klasse gemeinschaftlich.
G e o g r a p h i e  und G e s c  hic l i te:  3 Stunden. Nach Griesinger mittlere und neuere 

Geschichte vom Untergang des westrómischen Reichs bis zum westphalischen 
Frieden. Mit besonderer Beriicksichtigung der dstr. Geschichte.

Herr C. G a z d a .
M a t h e m a t i k :  3 Stunden. Im 1. Sem. 2  Stunden A r i t h m e t i k  nach Moćnik’s 

Lehrbuch. 2. Abtheil. 4 Species in Buchstaben in Klammern, Potenzieren, 
Quadrat- und Kubikwurzel. 1 Stunde A n s c h a u u n g s l e h r e :  der Kreis mit 
seinen manichfaltigen Constructionen. — Im 2. Sem. A r i t h m e t i k  1 Stunde 
Permutationen und Combinationen. Anschauungslehre 2  Stunden: Fortsetzmig 
des im 1. Sem. Begonnenen dann Inhalts- und Umfangsberechnung.

Herr Jol i .  K u k u t s c h .
N a t u r  g e s c h i c h t e  und P  h y s i k : 2  Stunden 1. Sem. Naturgesehichte — Minera

logie nach Fischer. 2. Sem. Pliysik nach Kuncek. Allg. Eigenschaften der 
Kdrper— Aggregatzustande — GrundstolTe — Warmelehre. Herr J . Oertel .

Yierte KSasse.
Klassenlehrer: Herr E m il E conli. W ien er.

Re l i g i  on:  2  Stunden. Fortsetzmig des in der 3. Klasse Yorgetragenen — nach dem- 
selben Lehrbuch. Herr Pastor Ż 1 i k.

L a t e i n i s c h :  6 Stunden. 2  Stunden aus KiilmeFs Elem. Grammatik die Modus- und 
Tempus -  Lelire nebst der Lelire von Nebensatzen und oratio obliąua. —- 4 
Stunden Lektiire: Jul. Caesar de beli. gali. lib. IY. und V II., cap. 1—46. 
Ovid. Metamorph. lib. I. 1—162, dabei eingeiibt die prosod. Regeln und 
Elemente der Metrik. Alle 14 Tage ein Pensum, alle 14 Tage eine Compos. 
aus SupLle 1 . Theil. Herr E. L. W i e n e r .



G r i e c h i s c h :  4 Stunden. Nach Kuhner's Eleni. Grammatik Wiederholung der Verba 
auf to mit YerstarktemPraesensstamm und Verba auf /u ; Bestandtheile des Sa- 
tzes und Casuslehre. Hauptpunkte aus der Syntax der Modi. Alle 14 Tage 
ein Pensum nach Kiihners Anleitung. 1. Theil. Alle 4  Wochen eine Compo- 
sition. Lektiire: Jacob’s Lesebuch: pag. 44—5 5 .6 5 —7 0 .8 0 —8 2 .1 1 3 —117.

Herr 11. S i t t i g .
D e u t s c h :  3 Stunden. Lektiire aus Mozarfs Lesebuch 4. Theil durcli 2  Stunden mit 

sprachlicher und sachlicher Erklanmg. Yortrag memorirter poetischer Stiicke 
aus Mozart’s Lesebuch. 1 Stunde Aufsatze. Alle 14 Tage eine hausliche 
Arbeit, bestehend in Geschaftsaufsatzen Briefen . . . Hauptpunkte der deut- 
schen Metrik im 2. Sem. Herr Em . B a s  cli ke.

P o l n i s c h :  Sielie 3. Klasse.
C z e c h i s c h :  Mit der 3. Klasse gemeinschaftlich.
G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  3 Stunden. 1. Sem. Neuere Geschichte vom west- 

phalischen Frieden bis zur franzdsischen Bevolution nach Griesingen. Im 2. 
Sem. óstr. Vaterlandskunde nach Schmidl. Herr E. R a s c h k e .

P h y s i k :  3 Stunden. Die Lehre vom Gleichgewicht und von der Bewegung — dabei 
leichte Aufgaben — dann Akustik, Magnetismus, Elektricitat — Optik nach 
Kunzek’s Lehrbuch Herr J . C. O e r t e 1.

Ma t h  e m a t i k :  3 Stunden. Im 1. Sem. 2  Stunden A r  i t hm e t ik  nach Mocnik’s Lehr
buch 2. Abtheilung. Zusammengesetzte Yerhaltnisse, Interessenreclinung, Ge- 
sellschafts- und Alligationsrechnung; 1 Stunde A n s c h a u u n g s  l e h r e  Li
nieli und Ebenen gegeneinander, kiirperliche Winkel. — Im 2. Sem. 1 Stunde 
A  r i t h m e t i k, Zinsrechnung und Gleichungen des ersten Grades mit einer Un- 
bekannten. 2  Stunden A n s c h a u u n g s l e h r e ,  Hauptarten der Korper, ihre 
Gestalt und ihre Grossenbestimmung. Herr J . C. O e r t ej..

Fiinfte Elasse.
Klassenlehrer: Herr P .  K a i s a r .

R e l i g i  on:  2 Stunden. Hisłorischer Uberblick der Entfaltung der christlichen
der Zeit; nach Palmers Leitfaden. Der D i r e k t o r .

L a t e i n i s c h :  6 Stunden. Grammatisch- stilist. Ubungen nach Siipfle 1 Theil. Stiick 
308 seq. Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4  Wochen eine Composition. Lektiire: 
L i v i u s  3 Stunden wochentl. und zwar lib. I. 1—57. II. 33—34. 41—42. 
44. 52. 54—58. 63. lib. III. 1. 9. 11— 14. — Ovid. Metamorph. durcli 2 
Stunden und zwar: IV. 630—789. Y. 346—571. VI. 146—381. VH. 
1 - 3 5 3 .  VHI. 1 5 9 -2 5 9 . 2 6 0 -5 4 6 . XH. 1—38. 580—628. XIII. 1 - 3 9 7 .

Herr P . K  a is  ar.



Gr i e c l i i s c h :  4  Stunden. Nacli Kiihners Eleni. Grammatik Wiederholung der Casus- 
lehre und der §§. 168— 190. Alle 2 Wochen 1 Pensum und eine Compo- 
sition. Lekture: Horn. Ilias. nacli Hocheggers Ausgabe lib. 1 bis lib. V. — 
Xenoph. Anabas. lib. I. 1 und 2 §. 1— 11  und § .1 5 —27 cap. 3 cap. 4 
4, 5. 11—18. cap. 5. §. 10—18. cap. 6. §. I —11 cap. 7. §. 1— 10.

Ilerr E. I j .  W i e n e r .
D e u t s c h :  2  Stunden. Im 1. Sem. Lekture in Mozarfs Lesebucb. Wieland bis Matthi- 

son mit Angabe kurzer literarischer Notizen und praktische Wiederholung der 
Satzfiigung. — lin 2. Sem. historische und asthetisclie Erklarung der Lektiire 
von Klopstock bis Schiller mit liistorischer Ubersiclit der gegebenen literarischen 
Notizen. Alle 14 Tage einen Aufsatz. Ilerr Em . R a s c h k e .

P o l n i s c l i :  2 Stunden. Lektiire aus „W ypisy polskie" und Wiederholung der Gram- 
matik nacli K. Pohl. Alle 4  Wochen ein Pensum. Herr Pastor Z  lik.

C z e c h i s c h :  2  Stunden. Grammatik nacli Tomek’s kratka inluwnice ceska. Lekture 
nach CeIakowsky's Lesebucb 1 Tlieil. Alle 4 Wochen wenigstens ein Pensum.

Herr Dr. Plucar.
G e s c h i c h t e  und G e o g r a p h i e :  3 Stunden. Alte Geschichte bis zur Unterjochung 

Griechenlands durch die Romer — 146 Jahr v. Ohr. nach Ramshorn.
Herr E. L . W  i e n e r.

M a t h e m a t i k :  4  Stunden. 1. Sem. durch 2 Stunden A l g e b r a  nacli Mocnik"s Lehr- 
buch. Algebraische Ausdriicke im AUgem. 4  Species in algebr. Grossem Fol- 
gelehren der Division. Tlieilbarkeit der Zahlen. Gem. Rriiche, Dezimalbrii- 
che. — Durch 2 Stunden G e o m e t r i e  nacli Mocnik's Lelirbuch. Planimetrie 
gerade Linien, geradlinige Figuren. — Im 2. Sem. in der Algebra Ketten- 
bruche — Proportion in darauf basirten Rechnungsarten —- Potenzgrossen; 
in der Geometrie: krunnlie Linien imdvon ihnenbegranzte Figuren — Stereo- 
metrie. Herr Dr. P l u c a r .

N a t u r  g e s c h i c h t e :  3 Stunden im 1. Sem. systematische Mineralogie in enger Yer- 
bindung mit Geognosie nach Fdlliker; im 2. Sem. Systematische Rotanik in 
enger Yerbindung mit Paleontologie und geograpliische Verbreitung der Pllan- 
zen nacli Leunis. Herr Osk .  Z  lik.

Sechste lilasse fehlte.
Siebente Klasse.

Klassenlehrer: Herr Dr. E .  Plucar*
Rel igion:  2 Stunden. Ausfuhrliche Auseinandersetzung des christlichen Glaubens und 

Lebens in wissenschaftlicher Form nacli Palmer’s Lelirbuch der Religion fiir 
die oberen Klassen evangelischer Gymnasien. Der D i r e k t o r .



l i  a t e i ii i s c li: 5 Stunden. Stylistische tlbungen 1 Stunde wochentlich nach Supfle. II. Theil.
Stuck 230 u. s. w. Alle 14 Tage ein Pensum und eine Composition. Lek- 
tiire: Cicero, orat. in Catilin. 3 und 4 5 pro Milone, Dejotaro & pro Murena; 
Virgil. Aen. 111 und V. V I und VII. Herr Dr. K. B u r k h a r d .

Gr i ec l i i s c l i :  5 Stunden. Alle 14 Tage grammatisch-syntaktische Ubungen nach Kuli
li e rs  Eleni. Grammatik, alle 4 Woclien ein Pensum oder eine Composition. 
Lekture: Xenopli. Memorab. 1. c. 1. c. 7. II. c. I. III. c. 5 ,  8 und 0. So- 
pliokles Electra, und Demosth. Philipp I. Homer Odyss. V. 228—493. XIII. 
6 3 - 4 4 0 .  XV. 1 -2 9 9 .4 9 2 —556. XVI. 1—357. XXIII, 1—246.

Herr Dr. K. B u r k h a r d .
D e u t s c h :  3 Stunden. Auswald aus dem mittelhochdeutschen Epos nnd aus den lyri- 

sclien Gedichten nebst kurzer Grammatik, nach Weinhold; Vortrage iiber alte 
Iiiteraturgeschichte und Fortfiihrung derselben bis zur neueren des 18. Jahr- 
hunderts. Lekture: Mozarts Lesebuch VI Theil. Klopstocks Odeń, Schiller
und Gdthe. Herr H. S i t t i g .

P o l n i s c h  und C z e c h i s c h :  wie in der 5. Klasse.
G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  3 Stunden. Mittlere Geschiclite. Von dem Aufang 

der Kreuzziige; dann die neuere Geschichte bis zum westphalischen Erieden 
nach Ramshorn. Herr P. K a i s a r .

M a t h e n i a t i k :  3 Stunden. Tm I Sein. 2 Stunden. A l g e b r a  nach Mocnik. Lehre von 
den Progressionen, Kombinationslehre, Anwendung auf den binomischen Lelir- 
satz. 1 Stunde spharische Trigonometrie. Anwendung der Algebra au/Losung 
geometrischer Aufgaben. — Im II. Sem. Algebra 1 Stunde. Wahrscheinlich- 
keitsreclniung und Wiederholung der Hauptparthien des im O. Gymnasium Vor- 
getragenen mit vorzuglicher Riicksicht auf praktische Anwendung.

Herr Dr. P l u c a r .
P h y s i k :  4  Stunden. 3 Stunden. Nach Baumgartner allgem. Eigenschaften derKórper, 

Aerodynamik, Akustik, Optik, Magnetismus, Elektricitat und W arnie.
Herr Dr. P l u c a r .

Aclite Klasse.
K lassenlehrer: Herr I I .  Ł .  S i t t i g - .

Re l i g i  on:  2 Stunden. Ein von christlicher Philosophie getragener Uberblick der ewi- 
gen Wahrheiten und Thatsachen zu dereń Verkundigung die christliche Kirche 
berufen ist, nach Dr. E. C. Hagenbaclfs Leitfaden zum christlichen Religions- 
unterricht. Der D i r e k t o r .

La t  ein i s ch :  5 Stunden. Tacit. Annal. Lib. I. 1—52. 55 bis Ende. lib. II und III.
Horatius nach der Grysar sclien Ausgabe. Carm. lib. 3 und 4. Epod. Satyr, und 
Epist. — Grammatisch-styl. Ubungen 1 Stmide wochentlich nach Siipde. II. Theil. 
Stiick 260 u. s. w. Alle 14 Tage ein Pensum. Herr P . K  a i s  ar.



Gr i e c l i i s c h :  6 Stunden. Alle 14 Tage deutsch-griechische tibungen nach Kuhners 
Beyspielen II Theil. Alle 4  Wochen ein Pensum oder Composition. Lektiire: 
Plato Jon 5 Hippias I. II. Alkibiades 1. Demosthen. Olynth I. II. III. Philipp 1. 
Hom. Ilias XVI 1— 167. 198—867. XIX. 1—7 5 ; 276—424. XX. XXII. 
1—76. 131—515. Hen H. S  i 11 i g.

D e u t s c h :  3 Stunden. Lektiire: Mozart’s Lesebuch VI Theil. Oltrogge’s III. Theil mit 
Abschluss der Literaturgeschichte bis Gótlie. Góthe’s und Schillers Briefwech- 
sel; Schiller’s Jungfrau von Orleans. Alle 3 Wochen ein Aufsatz. Redeiibun- 
gen. Herr H. S i t t i g .

P o l n i s c h  und C z e c h i s c h :  wie in der 7. Klasse.
G e s c h i c h t e :  3 Stunden. lin I. Sem. Neuere Geschichte vom westphalischen Frieden 

bis zum Sturze Napoleons nach Ramshorn. Im II. Sem. ostr. Vaterlandskunde 
nach Prasch. Herr P . K a i s a r .

Pl i i l os .  P r o p a d e u t i k :  2  Stunden. lin I. Sem. Psychologie und im II. Logik nach 
Dr. Jos. Beck. Der D i r e k t o r .

P l i y s i k :  3 Stunden. Im I. Sem. nach Bauingartner Astronomie und Meteorologie, im 
H. Geologie und phys. Geographie nach Kneer. Herr Dr. P ł u c a  r.

• Freie Lehrgegenstande lehrten, und zwar:

1. F r a n z ó s i s c h  im Obergymnasium in wóchentlichen 2 Stunden. Herr P. K a i s a r ,
nach der Schulgrammatik von Ahn.

2. H e b r a i s c h  die kiinftigen Theologen der 7. und 8. Klasse in wóchentlichen 2  Stun
den Herr S i t t i g ,  die Formenlehre nach Grsenius mit Beniitzung des Lese- 
buclis desselben Autors.

3. E n g l i s c h ,  mit Schulern des katliol. Gymnasiuins gemeinschaftlich Sr. Hochwurden
Herr Dr. P  r u t e k, Katechet an der k. k. Unter-Realschule, unentgeltlich.

4. Die kalligraphischen Uibungen im Untergymnasium leiteten die betreffenden Klassen-
lehrer.

5. Gymnastische Ubungen leitete und beaufsichtigte der Professor am k. k. kathol. Gym-
nasium Herr P a n d t k e ,  indem der dortige Turnplatz durch die Giite des ka- 
tholischen Lehrkórpers den hiesigen Schulern geólbiet wurde.

6. Unterricht im freien Handzeichnen ertheilte gegen ein sehr billiges Honorar Herr
Swierkiewicz.



II. Aufgabeii zu deutschen Aufsiitzeu fur die 
Schiller des Obergymnasiums.

Fiiufte Klasse.
1 . Vorziige der Gebirge vor Ebenen ais Menscbenwohnung.
2. Vorziige der Ebenen vor Gebirgen ais Menschenwohnung.
3. Die Griindung Massalias, griechische Sagę.
4. Das Leben Pindars, sagenhaft.
5. W as ist Geschichte?
(i. w  ie entsteht Geschichtschreibung?
7. W ie der Kaabę Herakles die Schlangen erwurgt, Sagę.

R  a s c h k e.

Siehente Klasse.
1. Heitere und ernste W orte eines Fruchtbaums an die fróhlichen Empfanger 

seines herbstlichen Segens.
2. W as and wie soli der Jiingling auf Scliulen lesen?
3. Welche Umstande and Bedingungen haben Lykarg and Solon bei ihrer Ge- 

setzgebung geleitet?
4. W orauf griindet sieli die feierliche, ernste und trostreiche Stimmung, welche 

der Mensch beim Jahreswechsel empfindet? n. Yoss.
5. Aeneas1 Flucht aus Troja. Eine Charakterschilderung nacli Yirg. Aen. II, 

7 0 5 -8 0 4 .
6. Siegfried, der deutsche Acliill; ein Yergleich entnommen aus dera Nibelun- 

genliede and der griecluschen Dichtung.
7. Welcbes siad die geistigen Yortheile, die das Ubersetzen aus den alten 

Sprachen insbesondere gewahrt ?
8. Ein Brief Gdthe\s aus Italien; zur Nachabmung im Uinrisse.
9. Erapfang der Burgunder ira Hunnenlande, Ubersetzung u. zusammenhangende 

Erdrferung aus d. Nibelungenliede.
10. Plan und Zusammenhang von Demosthenes erster Philippischen Rede.
11. Widerlegung desSatzes: „es gibt mehrLeiden ais Freuden in d erW elt.44
12. Conradin’s Zug nacli Italien u. die verhangnissvollen Umstande seines To- 

des. Eine histor. Scliilderung.
13. Des Lebens ungemisclite Freude

W ard  keinem Sterbliclien zu Theil. (Schiller.)
14. Elektras u. Orestes Begegnung u. Wiedererkennung, n. Sophokles.

S i t t i g .



Achte Klasse.
t .  Der wohlthatige und nachtheilige Einfluss des Kriegs, aus der Erscheinung 

und den Folgen desselben erklart.
2. W ie vermeidet man die Zwietracht?
3. Monolog Karls XII. nach der Schlacht bei Pultawa.
4. Gewinnt oder yerliert, wer sieli die Zeit vertreibt?
5. Charakter Thibaut d’Arc des Vaters in Schiller’s Jungfrau.
6 . W orin besteht der kraftigende Einfluss, den die Noth auf das innere und 

aussere Leben des Menschen ausiibt?
7. Entwicklung der Gedankenreihe aus dem Inhalte der 8. Ode des IV 6. von

Iloraz.
8. W ie kann die Freude, welche dem Jiingling so natiirlich is t, fur ihn aucli 

gefahrlich werden ?
9. Uber den volksthumlichen Charakter der Balladę.
10. Welche wohlthatigen und nachtheiligen Folgen hatten die Kreuzzuge fur 

die Literatur und Bildung in Europa?
11. In den Ocean scliifft mit tausend Masten der Jungling;

Still auf gerettetem Boot, treibt in den Hafen der Greis. (Schiller.}
12. Welchen wichtigen Einfluss hatten die Lebensumstande Schillers auf dessen 

Geistesrichtung und dichterische Thatigkeit. (fur die Maturitatspriifung). S i t t i g.

III. Łehrkorper.
1. G u s t a v  H e i n r i c h  K l a p s i a ,  Pastor und prov. Direktor.
2. A n d r e  a s  Z l i k ,  Pastor und Religionslehrer im Unter-Gymnasium.
3. H e i n r i c h  L  e b e r e c h t S i 11 i g.
4. Dr.  E r n s t  P l u c a r .
5. P a u l  K a i s a r .
6 . J u l i a n n  K u k u t s c h .
7. K a r l  G a z d a .
8. Dr.  K a r l  F r i e d r i c h  B u r k h a r d ,  wirklicher Gymnasial-Lehrer in Folgę 

des Dekrets des h. k. k. Unterrichtsministeriums vom 17. September 1853 Zahl 9558.
9. E  m il L e o n  b a r d  W i e n e r ,  supplirender Lehrer.
10. J o  han  n C a s p a r  O er  t e ł ,  supplirender Lehrer.
11. O s k a r  Ż l i k  in Folgę des Erlasses der h. k. k. schles. Landesschul- 

behórde vom 1. Noveinber 1853 Zahl 2184 supplirender Lehrer. — Der Gymnasial- 
Lehramtskandidat Ż l i k  wurde den 16. Semptember 1829 in Altbielitz in Schlesien 
geboren, studierte am evang. Gynmasium in Teschen, absolvirte philosophische und philo—



logische Studien auf der Unirersitat in AVien; und dann theologische, philosophische and 
philologisclie Studien in Berlin, Leipzig mul W ien, widmete sieli dem GyiHiiasial-Leliranite 
und machte in dieser Absicht in den Jahren 1852 und 1853 mathematische und natur- 
historische Studien in W ien.

12. E  ni a m ie l R a s c li k e, Gymnasial-Lehramtskandidat, gebiirtig ans Ellgotli in 
fistr. Schlesien, bat mit Genehmigung der b. k. k. scliles. Landesschulbeliórde vom 15. 
Februar 1851- Zalil 324 mit Anfang des II. Semesters dieses Schuljalires, sein Probe- 
jahr an dem hiesigen Gymnasium angetreten.

IV. Schiller.
1. Die Zahl, dann die Confessions- und die Nationalitats- und einige andere 

statistische Yerhaltnisse der hiesigen Zdglinge werden ans der fblgenden tabellarischen 
Zusammenstellung ersiclitlicli.
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11. kr.

I. 56 — 56 9 38 4 4 ____ 1 52 3 1 1 43 13 4 20
-a
O
cS II. 33 — 33 5 15 4 8 — 1 — 29 3 1 — 23 10 — —
u

III. 36 — 36 5 22 7 — — 2 — 30 4 2 8 18 18 17 —

0) IV. 17 — 17 7 5 — 4 — 1 _ 16 ____ 1 1 13 4 7 36
O
OJ V. 16 — i 6 5 1 4 — — 6 — 8 2 6 2 11 5 12 48
3
<v VI.

VII. 14 — 14 2 5 3 1 — 3 — 9 2 3 — 10 4 — —

VIII 9 — 9 4 — 1 1 — 3 1 5 — 3 — 9 — — —

Summa... 181 — 181 37 86 23 18 — 17 1 149 14 12 127 54 71 44

A n m e r k u n g  a). Die Muttersprache der Israeliten ist die deutsclie, so dass 54 
Deutsche gezahlt werden kiinnen.



A n m e r k u n g  b). Da der Abgang der 6. Klasse in der vorstehenden Tabelle auf- 
fallen diirfte, so wird bemerkt, dass an diesem Gynmasium, bis zu derZei t ,  wo 
dasselbe in Folgę der allerhóchsten Entschliessuiig vom 1). Jani 1850 in die E r-  
haltnng des Staates iibergegangen ist, sogenannte Doppelklassen eingefiihrt waren. 
dass aber das li. k. k. Unterrichtsininisterium die allmalige Vervollstandigung des- 
selben unter dem 7. September 1851 amzusprechen geruhte, und in Folgę dessen, 
die urspriinglichen -1 Klassen bis jetzt auf 7 verniehrt wurden.

2. Am Anfang des gegenwartigen Schuljahres wurde die inundliche Maturi- 
latsprufung mit den Abiturienten des yorigen, unter Yorsitz des k. k. Gynmasial-Inspek- 
tors und Scliulrathes llerrn And. Wilhelm in der yorgeschriebenen Art und W eise ab- 
gehalten und es verliessen das Gynmasium:

a ) mit dem Zeugniss der Reife mit Auszeichnung:
1. Carl Bauer aus Eisentratten in Karnthen, geboren den 2. November 1834.
2. Eothar Julianny aus Bielitz in Schlesien, geboren den 26. Janner 1835.

b) Mit dem Zeugniss der Reife:
1 . Andreas Klima aus Ernsdorf in Schlesien, geboren den 19 Juli 1830.
2. Jobami Kupka aus Boguslawitz iiiBohrnen, geboren den 24 August 1832.
3. Rudolph 8 cli i inko aus Bielitz in Sclilesien, geboren den 1 November 1835.
4. Emil Schatzmayer aus W ald in Obersteyermark, geboren den 6 Nov. 1835.
5. Moritz Steinel aus Nt. Rupprecht in Karnthen, geboren den 11 Juli 1835.
6. Justus Szalatnay aus Morawetz in Bdlimen, geboren den 21 Aug. 1834.
7. Joseph Totuschek aus Klobauk in Mahren, geboren den 6 Janner 1835.
8. Gustav Z!ik aus Teschen in Schlesien, geboren den 22 Janner 1836.

Gegen das Ernie des gegenwartigen Sclniljahres unterzogen sieli 8 Schuler
der 8. Klasse und ein, bei der vorjahrigen Prufung fur nocli nicht reif erklarter Zdgling 
der schriftlichen Maturitatspriifung, welche in den yorgeschriebenen Formen, den 10., 11., 
12. und 13. Juli abgehalten wurde, wahrend die miindliche erst am Anfang des naehsten 
Nchuljahres stattfindet.

3. Mit den ubrigen Schiilern wurden die angeordneten Prufungen nach erfolg- 
ter Genehmigung der h. k. k. Landesregierung in folgender Ordnung gehalten:

Die schri f t l ichen Yersetzungspriifungen den 5. 6. 7. und 8. Juli in allen 
Klassen zugleich 5

Die mundl ichen dagegen begannen in der ersten Klasse den 10. und endigten 
in der 7. den 22. Juli.

Die Dauer der ó f f e n t l i c h e n  Priifnngen, welche in der ersten Klasse den 
24. Juli anfingen, war der bestehenden h. Anordnung zu Folgę fur jede Klasse auf 
eiuen Tag bestimmt.

Den 31 Juli yersammelten sich sammtliche Gymnasiasten in dem Priifungssaal 
und wurden mit einer angemessenen von dem Direktor gehaltenen Ansprache auf die F e- 
rien in die Heimath entlassen. —



V. LehrmitteL
I. Die Gymnasialbibliotliek hat wahrend dieses Schuljahres fheils aus derjahr- 

lichen Dotation, theils aus den Aufnahmstaxeii und durcli Geschenke folgenden Zuwachs 
erlialten:

a) angekauft wurden unter mehreren andern folgende W erk e : Platon, opera edidit G. 
G. He mnann. 6. Toni; —- Demostli. orat. Philipp. ed. Franke; — Horat ed. Fr. 
Orelli; Kurz Literaturgeschichte, 1— 15 Lief.; — Deutsche Classiker Stuttgart 
Cotta. 1—45 Bdclui.;— Viehhof: Gdthes Leben 4  Bdn. ;— Gervinus Geschiclite 
der deutschen Dichtung 5 Bdn.; —- Zellers Geschiclite der Philosophie der Grie- 
chen;— Overbecks Gallerie heroischer Bildwerke; — Hain llandbuch der Statistik 
von Oesterreich; — Leunis Synopsis. 3 Bdn.; — Wiegand Sammlung trigonomet. 
Aufgaben 2 Bdn.; — Grunert Zeitschrift fur Mathematik und Physik; — Otto 
Theorie der W arnie, —- Zeitschrift fur die óstr. Gynmasien; — und 2  grosse 
Wandkarten von Kiepert.

b) Geschenkt wurden, und z war durch die h. k. k. schles. Landesregierung von deui 
P r o f .  K o j s i e w i c z ,  Hugo Colonta’s Werke. 6 Bdn.; von e inei n n i c h t  g e 
na mi  t s e i n  w o l l e n d e n  B u c h h a n d l e r :  Taciti Germania; dialog, de orator. — 
Minii sententia; — Matthiae lexicon Euripideiun; — Timaei lexicon; — Mocridis 
lexicon atticuin; — Hederici lexicon graecum; — Ciceros Briefe iibersetzt von 
W ieland; — Krug philosophische Schriften; — Sybel Geschiclite des ersten Kreuz- 
zuges; — Schónhuth: Rudolph von Habsburg; — Giinther Lebensbilder; — W inter 
Literaturgeschichte; — Meidinger’s Worterbuch der gotisch-teutonisclien Mundar- 
ten; —- Piippig Reise in Peru und Obili; — Hoffmann Algebra; — von  dem 
H o f b u c ł i l i a n d l e r  Hal i n  in H a n o v e r :  Virgilii opera ed. Heyne. 5 Vol; — 
Aristotelis organon, ed. W aitz. 2  Vol.; — Pausanias ed. Schubarth; — Ruperti 
rdmische Alterthumer 2 Bdn; — lleyse Lehrbuch der deutschen Sprache. Danii 
von dem Gymnasial-Deputirten Herrn P a u l  G u m i a k :  Becąuerel popul. Natur- 
lehre 9 Bdchen.; — Drugulin Pflanzenstoffe 3 Bdchen; — Roget vergleicliende 
Physiologie 2 Bdchen.; — Rockstroli das Microscop.; —- Genersich Weltgescliichte. 
V on H e r r n  K. P r o c h a s k a  B u c h h a n d l e r  in Teschen: Chainisso’s Werke 
8 Bdn.; — Wielands Oberon; — Prutz histor. Taschenbuch. 4 Bdn.; — G. Ban- 
croft Geschichte der amerikanischen Revolution. 2 Bdn. — Yon H e r r n T o n k  ii n s t -  
l e r  H e r  diii:  Mendelsohn’s W erke i2  Bdchen.; und Biirger’s Gedichte 12 
Bdchen. — Yon der k. k. g e o l o g .  R e i c h s a n s t a l t :  das Jahrbuch derselben 
bis 4. Heft 1853. — Yon dem k. k. Finanzrath Herrn d ’E I v e r t  in Br i i i in:  
Mittheilungen der histor. statist. Sektion bis Heft 6. 1853 und 4  Exempl. von 
seiner Geschichte der histor. Literatur Mahr. und ostr. Schlesiens zu Pr amien fur 
Obergynmasiasten. — Yon dem Sekretair der .Briimier Haiidelskammer Herrn. Dr. 
Ha i ni, dessen Bericht vom Jalire 1851.— Yon den Abiturienten: K a r l  B a u e r :



Wolffs poetisch pros. Hausschatz 2 Bdn. und L o t  li a r  J o h a n n y :  Livius. ste
reotyp. Tauchnitz 6 Vol and Berger’s Kaferbuch. — Von dem Br. Th e o l .  und 
P r o f .  in W  i en H e r m  S  cli im ko ein Exempl. seiner Monographie iiber ein 
panoniscli-norisches Normalgericht der ersten Legion. —

2. Die Munzsammlung wurde durcli Herrn Dr. und Prof. S c h i m k o  yennehrt 
mit 9 Stuck alten róm. Silber- und von den Quintaner R u d o l f  v. K o r b  e r  mit 7 Stuck 
alten rdm. Kupfer-Munzen. —

3. Die kleine Naturaliensammlung yerdankt einem Zufall eine vielleiclit ziemlicli 
seltene Bereicherung. Ein biesiger Schiller der zweiten Klasse, Emil Andree, bewaltigle 
mit seinem Stock in den Blogotzitzer Gebiischen in der Niilie Teschens, einen yultur 
leucoceplialus dessen iieimath bekanntlich die Alpen sind, und der, von dem Apotheker 
in Mistek Herrn Schwab gut ausgestopft, eine Zierde der ornithologiscben Collection is t.— 
Die Mi n ę  r a i  i en s amin 1 u n g  erhielt audi im Laufe dieses Jalires von Herrn Yerwalter 
Gottl. Nowak aus Dwory in Galizien 150 Stuck Petrefacten aus dem Nummulitenkulk 
bei Andricliau in Inwald, dann melirere Stiicke Holzstein, melirere Stiicke Gyps, 1 Stiich 
Asplialt und 50 Stuck Fossilien aus dem Salzbergwerke in Wieliczka. —

VI. Eiiiige wichtigere Verordiiungen und 
Erlnsse der liohen yorgesetaten Befaorden.

1 . Yerordnung des liohen Unterriclitsministeriums vom 24. Juni 1853 Zahl 
4849 — Landesschulbehorde vom 3. Juli 1853 Zahl 1245 worin Weisungen iiber die 
Behandlung der Schiller in Betrelf des Griechischen gegeben werden, welche aus ungari- 
schen in die diesseitigen Gynmasien aufgeiiommen zu werden wunschen. —

2. Erlass des liohen k. k. Unterriclitsministeriums vom 10. Juli 1853 Zald 
6001/8 4 2  Landesschulbehorde vom 14. Juli 1853 Zahl J353 demgemass der Unterricht 
selbt nach Abschluss der Maturitatspriifungen, bis zum festgesetzten Ende des Schuljahres 
fortzusetzen ist.

3. Verordnung des liohen k. k. Unterrichtsniiuisterium vom 18. Juli 1853 Zahl 
*472 — Landesschulbehorde vom 27. Juli 1853 Zahl 1438 in Betreff der im Vortrag 
des naturwissenschaftlichen LehrstofTes im Obergymnasium angeordneten Aenderung. —

4. Erlass des k. k. liohen Unterriclitsministeriums 13. Juli (853 Zahl 5720 
und Landesschulbehorde vom 27. Juli 1853 Zahl 1384. Nur die bei Gerold in W>en 
erscheinenden Ausgabeu der Ilias von Hochegger und der Aeneis von Hoffinaim darf in 
der Selmie in der Regel gebraucht werden. —

5. Erlass des k. k. Unterriclitsministeriums vom 10. August 1853 Zahl 913. 
In Betreff der jahrlich einzureicheuden statistischen Tabellen sind umfassende Anweisun- 
gen gegeben.



6. Erlass des hohen k. k. Unterrichtsministeriums vom 9. Janner 1854 Zahl 
772 und Landesschulbehórde vom 18. Janner 1854 Zahl 140. In BetrelT des aus der 
Naturgeschichte ani Untergymnasium zu behandelnden Lehrstoffes wird bestimmte W ei- 
sung ertlieilt. —-

7. Erlass des hohen k. k. Unterrichtsministeriums vom 5. Februar 1854 Zahl 
1286 und der Landesschulbehórde vom 16. Februar 1854 Zahl 331 trifft Anordnungen 
in Betreff der Zeugnisse fur solche Schiller, welche ilire ganze Gymnasialbildung nicht 
an einem bffentliehen Gymnasium genossen haben, und doch einen Beruf wilhlen, der 
Gymnasial-Bildung voraussetzt.

8. Verordnung des k. k. hohen Unterrichtsministeriums vom 5. Februar 1854 
Zahl 2 2 93 /221  und Landesschulbehórde vom 16. Februar 1854 Zahl 335 in Betreff 
des Privatunterrichts durch óffentliche Lehrer.

9. Yerordnung des hohen k. k. Unterrichtsministeriums vom 17. Februar 1854 
Zahl 2848 und Landesschulbehórde vom 27. Februar 1854 Zahl 398 in Betreff des 
Gebrauchs der Unterrichtsbiicher.

10. Erlass des hohen k. k. Unterrichtsministeriums vom 17. Februar 1854 
Zahl 2948. Die Maturitatspriifungen sind im Schuljahre 1854 nach den fruhern Bestim- 
inungen <fce. abzuhalten. -—

11. Yerordnung des hohen k. k. Unterrichtsministeriums vom 5. Marz 1854 — 
Landesschulbehórde vom 18. Marz 1854 Zahl 525 betreffend die definitive Begulirung 
der Gehalte des Lehrpersonals.

12. Erlass des hohen k. k. Unterrichtsministeriums vom 12. Marz 1854 Zahl 
3288 und Landesschulbehórde vom 22. 3Iarz 1854 Zahl 563 erklart die 6. Auflage 
des in Verlag der Hahn’schen Buchhandlung in Hanover erschienenen Lehrbuchs der 
allgemeinen Geschichte von Dr. Joseph Beck fur die untern Klassen evangelischer Gym- 
nasien fur zulassig.

13. Yerordnung des hohen k. k. Unterrichtsministeriums vom 11. Marz 1854 
Z. 4001/346, und von der k. k. s. Landesschulbehórde vom 26. Marz 1854 Z . 597, 
iii Betreff eines zweckmassigen Unterrichts in der deutschen und lateinischen Sprache.

14. Erlass des h. k. k. Unterrichtsministeriums vom 10. Juli 1854 Z. 4063, 
und der h. k. k. Landesregierung vom 18. Juli 1854 Z. 7 2 5 7 /1 3 9  enthalt neben dem 
Yerzeiclmiss der eigentlichen Schulbiicher, welche allgemein zulassig sind, auch verschie- 
dene Weisungen uber dereń Gebrauch und in Betreff solcher, die nicht in dem Verzeich- 
niss enthalten sind.

VII. Chronik.
1. Die feierliche Eróffnung des Schuljahres 1853—54 fand den 16. Septem- 

ber 1853 statt, wobei derDirektor in Gegenwart des gesammten Lehrkórpers, nach Ab-



singung eines passenden Liedes and darauf folgendem Gebet, eine angemessene Ansprache 
an Lehrer and Schiller hielt. — Nachdem an diesem Tage noch der Lektionsplan and 
die Stundenvertheilung aller Klassen mitgetheilt worden war, begann am folgenden Tage 
der regelmassige Unterricht.

2 . Die evangelischen Schiller wurden wahrend des Schuljahres dreimal zur 
h. Beichte und Comunion gefiihrt. — Yor der kirchlichen Feier wurde eine Yorbereitung 
im Prufungssaal entweder durch den Direktor, oder durch einen Religionslehrer gehal- 
ten, nach welcher ein Schiller in Gegenwart des ganzen Lehrkdrpers die Deprecations- 
recle vortrug, welcher Akt angefangen und geschlossen durch Gesang, stets den wohł- 
thuendsten Eindruck auf Lehrer und Schiller zuriickliess.

3. So wie jedes Jah r, so wurde auch in diesem Schuljahr an dem a. h. N a- 
mensfeste unser allergnadigsten Kaisers und Herrn eine kirchliche Feyer veranstaltet, 
der die ganze Gymnasialjugend mit frommer Andacht beiwohnte.

4. Im Dezember sowolil ais auch im Juni d. J . begliickte das Gymnasium der 
k. k. Schulrath und Gynmasial-Inspektor Herr Andr. Wilhelm mit einer umfassenden Visi- 
tation. Der gesammte Lehrkórper sieht einem jeden solchen Besuch seines so hochge- 
ehrten eben so einsichtsvollen ais humanen Vorgesetzten immer mit aufrichtiger Freude 
entgegen, indem er stets von den wohlthatigsten Folgen fiir das Gedeihen der Anstalt 
begleitet ist. Besonders lehrreich und anregend sind die mit jeder Yisitation verbunde- 
nen Conferenzen, die unter dem Vorsitz des Herrn Schulrathes gehalten werden.

5. Der 24 April, dieser Tag einer eben so eh'rfurchtsvollen ais dankbaren und 
herzlichen Freude fur jeden wackeren Oesterreicher, war auch fur unser Gymnasium ein 
Tag des Jubels und es waren das gewiss niclit die lauesten Wiiiische fur das Wohl 
und Heil des hohen kaiserlichen Brautpaares, we 1 che aus den jugendlichen Herzen unserer 
Zoglinge in den frommen Gebeten zu dem Allmachtigen emporstiegen, zu denen sie sieli 
mit allen ihren Lehrern bei der, an diesem Tage veranstalteten kirchlichen Festfeier ver- 
einigt hatten.

Das Schuljahr 18 54—55 beginnt den 10. September. —- Zur Aufnahme der 
neuen Zoglinge ist der unterzeichnete Direktor den 12 ., 13 ., 14. und 15. September 
stets bereit.

O usta1v l i la p s ia .


