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(Unsere Selmie feiert in diesem Jahre ihr 150jiihriges bestehen; aus diesem Anlass glaubte die Direction 
eine kurze Denkschrift die Geschichte der Anstalt enthaltend dem diessjahrigen Progranime beilugen zu 

miissen, obgleicli eine 7 Seiteri lange Arbeit ahnlichen Inhalts bereits in dem Progranime unseres 
Gymnasiums vom Jahre 1851 der Oeffentlichkeit iibergeben wurde.)

\ \  ie in andern Teilen Deutschlands verbreiteteu sich aucli in Schlesien die 
durcli Luther angeregten religiosen Ansichten, und das Furstentum Teschen blieb von 
seiner Lelire nicht unberiihrt. Sclion wahrend der Regierung des 1528 verstorbenen 
Herzogs Kasimir IV fand sie zahlreiche Anhanger, und diese mehrten sieli unter sei- 
nem Enkel und Nachfolger Wenzel Adam (f 1579) und dessen Solin Adam Wenzel, 
so dass bis zum Jahre 1610 die BewoJiner dieses Landchens mit geringen Ausnahmen 
der Lelire Luthers huldigten. Fast jedes Dorf und jede Stadt liatte evangelische Kir- 
chen aufzuweisen, und auch an Schulen wird es niclit gefelilt haben, denn sie die 
Pflanzstatten der christlichen Gemeinden sammtlicher Glaubensgenossenschaften wurden 
ja  gerade von den Protestanten stets mit besonderer Aufmerksamkeit gehegt und ge- 
pflegt. —  Vom Herzog Wenzel Adam erzalilt der Stadtschreiber Adam Kerber, dass 
er leutselig gegen seine Untertanen gewesen sei, denen er Kirchen und S c h u l e n  in 
Stadten und Dorfern aufscliloss. In Bielitz war eine lateinische Selmie zu finden was 
aus der Beschreibung der 1608 vor sich gegangenen feierlichen Einweihung der Drei- 
faltigkeitskirche zu erselien ist, denn unter den Teilnehmern jener Festlichkeit werden 
aucli der Schulrector Andreas Cendnerus, der Cantor und Sehulcollege Christoph Keńsky 
und der Sehulcollege Tobias Nesitius namentlich angefiihrt'). Die Stadt Teselien be- 
sass eine almliche Selmie, so wird uns von dem beriihmten Georg Tranowsky berich- 
tet, dass er die lateinischen Selmlen Tescliens besucht habe* 2); vielleiclit war Lorenz

*) Ygl. meine „Geschichte der evang. Kirche bster. Sclilesiens mit besonderer Riicksicht auf die Gnaden- 
kirche vor Teschen. Denkschrift zum 150jahrigen Jubelfeste der evang. Jesuskirche vor Teschen, 
Karl Prochaska 1859. S. 20.

2) Georg Tranowsky wurde 1591 zu Teschen geboren, studierte an den Schulen seiner Vaterstadt, an 
denen zu Guben und zu Kolberg, und besuchte die Universitat zu Wittenberg. Zuriickgekehrt wurde
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Blumius sein Lehrer, welcher nocli lim (las Jahr 1609 allluer war, und der in Balthasar 
Exner von Hirschbergs Anchora vtriusque vitse vor dera S. 160 befindliclien Epigramme 
„Schobe Illustris Tesehinensis Rector“ genannt wird. Audi der 1568 zu Jagerndorf 
geborne und ara 25. Januar 1629 zu Teschen verstorbene Johann Gotzius war bier- 
ortiger Lehrer, dann Mitglied des hiesigen Rates und zuletzt herzoglicher Steuer- und 
k. k. Zolleinnehmer *). Ebenso ist es bekannt, dass der spater zum katholischen Glau- 
ben iibergetretene und vom Kaiser Leopold I in den Adelstand mit dem Pradicat „von 
Augenscliein“ erhobene hiesige Ratsherr Pochledetzky anfanglich Lehrer der lutheri- 
schen Selmie in Teschen war.

Freilich fehlt jegliche nahere Nachricht iiber clie in unserer Stadt im 16. und 
zu Anfang des 17. Jahrhunderts bestandenen evangelischen Schulen, so wie iiber de
reń Einriclitung; sie sind gleich den Kirchen durcli die Gegenreforraation geschlossen 
worden. Diese nalim ira Fiirstentum Teschen bereits unter dem erwahnten Herzog 
Adam Wcnzcl ihren Anfang, welcher im Jahre 1610 das katholische Glaubensbekennt- 
nis ablegte, und seit dieser Zeit die friihcr von ihm hochst parteiisch bevorzugten 
Protestanten mannigfach bedrangte. Die seit 1617 im Namen scines Sohnes regieren- 
den Vormiinder, so wie der nur kurze Zeit selbstandig regierende Herzog Friedrich 
Wilhelm und dessen ilim nachfolgende Schwester Elisabeth Lucretia (Gemahlin Gun- 
dakers Fiirsten von Liechtenstein) setzten das Werk der Gegenreformation fort, die im 
Jahre 1654 bis zur Schliessung sammtlicher evangelischen Kirchen und Schulen fort- 
schritt2). Mehr denn ein halbes Jahrhundert entbehrten die Protestanten des Teschni- 
sclien der freien Religionsubung und des bffentlichen Schulunterrichtes. Die Dorf- und 
Stadtbcwohner waren entweder v<>llig ausser stand gesetzt ihre Kinder unterrichten zu 
lassen, oder sie wurden nur notdiirftig von wenig gebildeten Leuten in den Anfangs- 
griinden unterwicsen; die meist der evangelischen Kirche zugetanen Stande dagegen 
hielten gewohnlich ihren Kindera Hauslehrer, und schickten sie zur weiteren Aus- 
bildung an die Schulen Nieder-Schlesiens und auf die protestantischen Hochschulen 
Deutschlands. Dieser Zustand walutę bis zur Convention von Altranstadt.

Karl XII, welcher nacli dem Sieg bei Narwa iiber die Russen, und nacli wic- 
derholt glucklichen Scldachten gegen Konig August II von Polen durcli kaiserliches 
Gebiet nacli Sachsen yorgedrungen war. hatte sieli dadurcli dem Schauplatze des spa- 
nischen Erbfolgekrieges genahert. Sein abenteuerliclier Sinn. so wie die im vorher-

er College an dci' Selmie bei S. Nikolaus in Prag, Rector der evang. Schule zu Holleschau, Wala- 
chisch-Mezeritsch und endlich zu Krasno in Mahren. Spater ist er Pastor zu Mezeritsch, Prediger an 
der Nikolauskirche in Bielitz, Schlossprediger des Grafen Kaspar Illyeshazy auf dem Schlosse Arva, 
und zuletzt Pfarrer in Sz. Miklós im Liptauer Comitat, er starb am 29. Mai 1637. Walaski nennt 
ihn in seiner llungaria erudita nicht mit Unreelit den slavischen Luther. Unter seinen in Druck er- 
schienenen Schriften bebe ich hervor die „Cithara, Sanctorum. Pysne duchownj stare i nowe k nimź 
pridany jsau Pjsne D. M. Luthera wśecky z nemecke reći do nasi slowanske pfeloźene. W Liptovve;“ 
ein Kirchenliederbucli das noch heute in vielen slavischen Gemeinden, so wie in den polnischen Schle- 
siens im Gcbrauch ist. Ucbcr ihn vgl. Naclirichten von Schriftstellern und Ktinstlern aus dem Tesch- 
ner Ftirstentlium von Leop. Job. Scherschnik. Teschen 1810. Gedr. bei Thom. Prochaska. S. 152. 
Jozefa Jungmanna historie literatury ceske. 1849. S. 643. und Gesch. der evang. Kirche oster. 
Scldcsiens u. s. w. S. 21. Anm. 1.

') Vgl. Jo. Henrici, Casp. fil. Cunradi Silesia togata, sive Silesiorum doctrina et virtutibus clarissimorum 
Elogia, singulis distichis comprehensa etc.

s) Ueber die Gegenreformation im Teschnischen s. Geschichte der evang. Kirche oster. Schlesiens S. 11—26



gehenden Jahrlmndert wiederliolt bestandenen Verbindungen zwischen Schweden und 
Frankreich gaben der Befiirchtung Raum, Karl konne sein Ziel plotzlich lici seite 
setzend sieli in die westeuropaisehen Angelegenheiten zum Nachteil der gegen Lud
wig XIV allierten Macbte hineinmengen, inan mnsste daher trachten ilm wieder so bald 
ais moglich auf gute Art aus Sacbsen zu bringen. Der Schwedenkimig, dem wahrend 
seines Marsches durcli Schlesien so manche Klagen der Protestanten zu Ohren kamen, 
beniitzte die damalige Lagę und verlangte vom Kaiser Joseph I freie Religionslibung 
fiir seine Glaubensgenossen in Schlesien. Da diesem Verlangen der hochherzige Kai
ser nicht entgegen war so kam durcli den in das schwedische Hauptlager abgeschick- 
ten Johann Wenzel Grafen Wratislaw von Mitrowitz die Altranstadter-Convention am 
22. Aug. 1707 zu stande. Freilich beriicksichtigte dieser Vertrag vorzugsweise die 
Furstentumer Liegnitz, Brieg, Miinsterberg und Oels, die Stadt Breslau und die schon 
im westfalischen Frieden mit Gnadenkirchen bedachten Stiidte Schweidnitz, Jauer und 
Glogau, aber durcli den ihm folgenden Executions-Recess (vom 8. Febr. 1709) gestami 
Joseph 1 seinen treuen evangelischen Untertanen Schlesiens den Ban von weiteren 
seclis Kirchen aus kaiserlicher Gnade zu. Audi Teschen erhielt eine solclie Gnaden- 
kirclie und die Erlaubnis eine Schnie errichten zu diżrfen. *)

Sobald die evangelischen Stande des Fiirstentums von der ilinen und ihren 
Glaubensgenossen zu teil gewordenen unschatzbaren Huld ilires Landesfiirsten in 
Kenntnis gesetzt wurden, beeilten sie sich die notigen Vorkehrungen zur Constituierung 
der Kirchengemeinde zu treffen. Am 24. Mai 1709 erschien zu Teschen der zur Aus- 
zeichnung des Platzes beaufragte k. k. Commissar Georg Ludwig Graf von Zinzen- 
dorf und Pottendorf, welcher der zahlreichen aus Adeligen, Biirgern und Bauern be- 
stehenden Versammlung die allerhbchste den Protestanten des Teschnischen zu teil 
gewordene Begnadigung rnitteilte. Darauf wurde von ihm unter Mithilfe des Adam 
Wenzel Paczinsky Grafen von Tenczyn. Landeshauptmann des Fiirstentums Teschen, 
ein silberner auf einer Schwarz und gelb gefarbten Stange befcstigter Adler aufgerieh- 
tet, mit der Erklarung, dass hier eine Kirclie und Selmie auferbaut und btfentlicher 
Gottesdienst und Unterricht der Jugend stattfinden konne und diirfe. Unmittelbar nacli 
dieser feierlichen Einweihung des Kirchplatzes nalim der btfentliclie Gottesdienst seinen 
Anfang, und mit der Erbtfnung der Schule wurde auch nicht lange gezbgert.

Die Jesuskirche zu Teschen in ihrer Bliitezeit.

Die Patronen der iiber 60000 Mitgliedcr zahlenden Kirchengemeinde, welche 
weit iiber die Grenzen des ldeinen Fiirstentums auf einen Raum von melir ais 12 Mei- 
len im Umkreise zerstreut lebten, waren die evangelisclien Stande des Teschnischen, 
welche aus ihrer Mitte drei Kirchenvorsteher wahlten; diese waren Ferdinand Heinrich 
Freilierr von Sobek und Kornitz, Georg Fr. Freiherr von Bludowsky und Johann Georg 
Żierowsky von Żierowa auf Toschonowitz. Die genannten Vorsteher hatten im Kamen 
ihrer Mitstande die Patronatsrechte auszuiiben, sie besassen mithin das Reclit die Kir
chen- und Schullehrer so wie die Kirchendiener zu berufen, des Gehalts wegen mit

1) Uie Altranstadter Convention und der Executions-Recess finden sich wiederliolt abgedruckt, so auch 
nacli amtlićh vidimierten Abschriften des liiesigen Kirchenarchivs in meiner Gescli. der evang. Kirclie 
oster. Schlesiens S. 132— 139.



ilinen zu unterhandeln, inid ihnen ilire Instructionen vorzuschi*eiben, endlicli die Kir- 
cheneinkiinfte zu tibernehmen, sicher zu bewaliren und anzulegen, oder fiir Kirchen- 
und Sclmlzwecke zu verwenden. Ais die ersten Lehrer der Tesehner Selmie wurden 
berufen der Caudidat der Theologie Mevius und Giirtler, jener war ais Conrector, dieser 
ais Cantor und Schulcollege tatig, sie lehrten in kleineu zum Kirchengrunde gehorigen 
Hauschen, bis zwei Jahre spater (1711) ein eigenes mit acht Zimniern versehenes 
Schulgebaude aus IIolz aufgefiihrt wurde. Um die Woltat des seit einem halben Jahr- 
liundert unterbrochenen Schulunterrichtes geniessen zu konnen, striimte Alles lierbei, 
und nicht bios Kinder und heranreifende Jiinglinge sondern auch Leute im Mannesalter, 
ja  selbst ergraute Manner besucliten die Selmie um die Erbauungsbiicher in ibrer 
Muttersprache lesen zu lernen. Da es jedoch an den notigen Buchern fehlte so liess 
Conrector Mevius aus Breslau durcli einen Fuhrmann Katecbismen, Bibeln, Gesang- 
und Gebetbiicher bringen, sie wurden jedoeb hier confisciert, auf offentlichem Markte 
beim Pranger yerbrannt, und Mevius musste in der Stille nach kurzer Tatigkeit die 
Stadt yerlassen. Gegen diese Gewalttatigkeit legten die Kirehenvorstande ibren Pro
test ein und appellierten nicht ołme Erfolg an eine hohere Behorde, denn es wurde 
ihnen die Erlaubnis zu teil, die notigen Kirchen- und Schulbucher fortan ungefahrdet 
einfuhren zu konnen. „Nach diesem erfuhre man dass der Buchfuhrer in Breslau 
tecta mann bezaldet sey worden.“

Im Jahre 1711 wurde der ais Erzieher im Hause des Herm von Fragstein 
lebende Johann Heinrich von Falkenstein ais Rector an die hiesige Selmie berufen, 
aber auch seine Tatigkeit war eine kurze, denn schon 1715 wurde er „zu der Ritter- 
akademie nach Christian Erlangen ais Professor Juris primarius beruffen‘£1); ihm folgte 
der friiher an der Presburger Schnie angestellte M. J. Kogler (1715— 1724), dem seine 
beiden Landsleute Jonas Nigrini ais Schulcollege und Andreas Fabri ais College und 
Cantor zur Seite standen, sie alle waren fiir das Wol der ihnen anvertrauten Schul- 
jugend gar eifrig besorgt. Leider starb Kogler bereits nach einer zelmjahrigen Wirk- 
samkeiC), und auch Nigrini musste bald darauf seine Stellung aufgeben. Dieser liatte 
seine Tiichtigkeit in der Geographie durch die Herausgabe der e r s t e n  von ihm selbst 
gcstochenen Kartę des Fiirstentums Teschen bewiesen, aber geradc diese Arbeit trug 
ihm schlimme Friichte, denn die Kartę so wie der von M. Johann Ludwig Andrea auf- 
gclegte Nachstich wurde auf hochsten Befehl unterdriickt, und der genannte Lehrer 
mit einer Strafe von 100 Ducaten belegt, auch musste er die Stadt yerlassen3). -— 
Dem Rector Kogler folgte der seit 1724 ais Conrector an der hiesigen Anstalt wir- 
kende Johann Gottfried Schuchardt aus Brieg gebiirtig. Von seinem Fleisse und sei- 
ner Liche zum Schulwesen legt seine um das Jah r 1725 herausgegebene Programm-

J) Scliersclmik a. a. O. S. 82. Spater ist Falkenstein fiirstbischofl. Eichstadtischer geheimer Rat. Ais 
Rector der hiesigen Schule hat er einige Programme, spater die „Antiąuitates ]Sfordgavienses“ drucken 
lassen.

2) In der llibliothek der Jesusschide fand sieli noch zu Ende des vorigen Jalirhnnderts ein von ihm zu 
sammcngestellter Leitfaden im Manuscr. vor, den er beim Unterricht in der Philosophie beniitzte.

;t) Ein Exemplar dieser hochst seltenen Kartę befindet sieli im hiesigen Scherschnik’schen Museum, ihre 
Lange betragt 21 die Breite 19 Zoll. Sie fiihrt die Aufschrift: Ducatus in Silesia superiore Teschi- 
uensis cum adjacentibus regnorum vicinorum Hungarise videlicet et Poloniai, nec non Marchionatus 
Morariai etc. terminis, Mappa specialis conatu, opera et sumptibus Jonm Nigrini Hung. Collegse Scholas 
Teschinensis Ev. sedulo delineata, sculpta et excusa, candideąue publicata Ao Chr. 1724.



arbeit „De providentia Dei singulari circa scholas Silesise14 Zeugnis ab. Freilicli war 
audi seinc Lehrtatigkeit eine kurze, (lenn er hatte kaum ein Jahr lang den Posten 
eines Rectors bekleidet, ais er aucli schon den an ihn ergangenen Rufę ais Pastor 
nacli Jakschenau im Oelsnischen folgę leistete, vermutlich olme die geringste Ahnung 
dass seine padagogischen Faliigkeiten nocb einmal von der Tesclmer Scbule in An- 
spruch genommen werden sollten. -— Der Verlust der unsere Lehranstalt durcli Scliu- 
chardts Abgang traf, wurde durcli die Berufung des tuchtigen Jericliovius von Lobau 
aus der Lausitz ersctzt, dem der aus Nieder-Suchau gebiirtige und durchaus gediegene 
Sarganek ais Conrector zur Seite stand, mit welchen der schon genannte Fabri, sodami 
Macher aus Bielitz, Krieger aus Teschen, Biilunel aus Bricg, etwas spater aucli Knocli 
ais Schulcollegen fiir das Wol der ihnen anvertrauten Jugend tatig waren. In den 
unteren Classen, und zwar in Quinta und Sexta lelirten Sclioltze und Liberda. Die 
genannten Manner welche insgesammt (die letzten zwei vielleicht ausgenommen) an 
deutschen Universitaten ilire wissenschaftliche Bildung erhielten widmeten der Lehr
anstalt ilire ganze Kraft. Und sie nabm cinen nicht geahnten Aufschwung, dazu trug 
der seit 1721 aus Teppelwode im Furstentum Miinsterberg ais Pastor primarius und 
deutseber Prediger hielier berufene Johann Adam Steinmetz am meisten bei. Mit der 
Oberaufsicht und der Einrichtung der Scbule in der Eigenschaft eines Schulinspectors 
betraut (er ist der erste welcher dieses Amt bekleidete), bat er „urn die ganze Yer- 
fassung der Sclmlordnung und des Untcrrichts sieli grosse Verdienste erworben, so 
(lass man nachst Gott ibm das Aufkommen und den Flor der Scbule vornamlicb zu 
danken bat.“ ')

Ibm batte vorzugsweise die Gem ein de die Errichtung eines neuen Schulgebau- 
(les zu danken, war er (loch der Mann einen einmal gefassten Plan trotz der ibm ent- 
gegenstelienden Hindernisse durchzufubren. In dem 1711 aus Holz aufgefuhrtem Schul- 
hause feldte es an Raum, aber die Kircbengemeinde hatte der Auslagen in die Menge, 
aucli war der die Krafte der Gemeinde fast erscbopfende Kirchenbau nocb nicht voll- 
endet. Dennoch scliritt Steinmetz an das Werk, und die von ibm und scinen Amts- 
collegen Mutbmann in ganz Schlesien und im Reiclie insbesondere im Herzogtum Wiir- 
temberg und den schwabisclien Reichsstadten eingcleiteten Sammlungen waren so er- 
giebig dass der Bau begonnen werden konnte. Aber aucli einzelne Glieder der Ge
meinde forderten denselben nach besten Kraften, so derbereits genannte Georg Friedrich 
Freiherr von Bludowsky, welclier „in Betrachtung des Armen und sehr Elenden Zu- 
standes unserer Evangeliscben unauferbaueten Schulen vor der Stadt Teschen14 500 
Gulden scliles. zum Schulbau schenkte. Johann Georg Zierowsky vermacbte unter 
andern in seinem am 5. Mai 1722 zu Teschen aufgesetzten Testamente „unserer Evan- 
gelisclien Selmie allhier und zwar zu derer Bau 700 Gulden rhein.“ — Am 5. No- 
vember 1725 konnte bereits die feierliche Einweihung des neuen Schulhauses vorge- 
nommen werden, welches fiinf Unterricbtsclassen und eben so viele Lebrerwohnungen 
entliielt, und das bis zum heutigen Tage wenn gleicli wesentlich umgcstaltct seinen 
ursprunglichen Zweck erfiillt. Die Unterrichtsanstalt erbielt den Namen der Jesussclmle. 
Die bei der Einweihung statt gefundencn Festlichkeiten sind in einer von Steinmetz 
yerfassten und in Brieg im Druck erschienenen Denksclirift geschildert, die den Titel

’) T. Bartelmus Pastor an der Onadenkirclie, Schulinspeetor nnd Superintendent in seinen „BruchstUcken 
zur Geschichte der Gnadenkirche und Selmie A. C. bey der Stadt Teschen" (Mscr.).



fiihrt: „Kurzer Entwurf der devotesten und allerunterthanigsten Pflicht-Bezeugung, 
welche bey der den 5. Norember 1725 vorzunehmenden bffentlichen Inaugurazion der 
erlaubten evangelischen Jesus-Sclmle vor Teschen, sowohl gegen iliren treuen im Him- 
mel, in Lobes Bewunderung seiner yaterlichen Yorsorge und volliger Uibergebung 
seines Works, zu seinem geheiligten Dienste, ais anch gegen Tliro allerhochste Landes- 
Obrigkeit durch billigen Rulim Ilirer unschatzbaren Gnade, und andachtigen Vorbitte 
von Lebrenden und Lernenden an den Tag gelegi worden.“ Wie ans dieser Schrift 
zu erselien ist hielten 22 Zoglinge der Jesusschule Reden in verschiedenen Sprachen, 
und zwar zehn in deutscher, sechs in lateinischer, zwei in polnischer, je  einer in bbh- 
miscber, in franzbsischer, in griechischer und hebraischer.

Nocli woltatiger ais durch den Bau des neuen Sehulgebaudes erwies sich Stein- 
metzens Tatkraft in der Errichtung einer Verpflegungsanstalt fur die Schiller. Diese 
war um so notiger fur das Gedeihen der Selmie da es in der Stadt kaum sechs evan- 
gelisclie Einwohner gab, und bei der damals nocli schroffen Stellung der beiden Glau- 
bensgenossenschaften zu einander, es den Schiilern schwer fallen musste eine Unter- 
kunft zu finden, dieser Wohnungmangel wurde durch den grossen Brand von 1718 
und den von 1720 nocli gesteigert. Die Steinmetzische Versorgungsanstalt wurde durch 
freiwillige Beitrage „oline alle Bescliwerung der ohnedem gar armen und oft nicht ei- 
nen Heller im Vorrathe habenden Kirchen - Cassa“ erhalten und in das alte Schul- 
liaus verlegt, es fanden an hundert Schiller teils unentgeldlich, teils gegen die Erlegung 
einer geringen Summę (10 bis 15 Gulden aufs Jahr) hier nicht nur Kost und Unter- 
kunft, sondern sic wurden auch nocli mit andern Lebensbedurfnissen ausgestattet; die 
unmittelbare Aufsiclit liber die Zoglinge wurde den im Gebaude wohnenden Lehrern 
Bolnnel und Macher anvertraut. Durch diese Anstalt ist es gar manchem armen Schiller 
moglich gemacht worden, seine Studicn an der hiesigen Lehranstalt fortsetzen und 
vollenden zu konnen.

Die edle und aufopfernde Tatkraft des Schulinspectors blieb nicht ohne Nach- 
ahmung, und die in den ersten drei Decennien nach der Errichtung der Lehranstalt 
gemachten zahlreichen Yermachtnisse und Stiftungen fiir die Schnie lieweisen, dass 
die Gemeindeglieder hoch und niedrig, arm und reich durchdrungen waren von der 
Ansicht, dass die Selmie die Pflanzstatte der Kirche und das Leben und Gedeihen 
lieider auf das innigste yerkniipft sei. Unter den Gbnnem, die fiir das Wol der Lehr
anstalt und ilirer Zoglinge hochherzig sorgten diirfte nach Steinmctz den ersten Platz 
einnehmen der Reichsgraf Erdmann von Promnitz, Herr der Standesherschaft Pless. 
Er verkostigte vierzig meist ans dem Plessnischen gebiirtige Zoglinge der Jesusschule 
mit Kost, Kleidung und anderen Bediirfnissen, ahnliclies wenn auch in geringerem 
Masse mag auch von den andern zwei graflichen zu unserer Kirchengemeinde sieli 
haltenden Hausern geschehen sein, und zwar von dem durch seinen Woltatigkeitssinn 
bekannten Julius Gottlieb Grafen von Sunnegh Herrn von Bielitz, und von den drei 
Briidern Grafen von Henkel Herrn von Oderberg. —  Bernhard Wenzel von Rosteck 
und Goldmansdorf vermachte in seinem am 29. September 171G zu Teschen errichteten 
Testainente ein Kapitał von 300 Gulden. „Die Anwendung der Jahrlichen Interesśen 
aber babę nach reifflicher Uberlegung nur auf die Erhaltung und Beylmlffe der Alum- 
norum und darunter insonderheit derer, so dass Chor bedienen und Musicam yocalem 
exerciren, gericlitet, so dass yor die 18 fl. Ilincn notliiger Lnterhalt geschaffet, und



o

solehes in dem Fundatorio eingezeiclmet uiid verreehnet werden soli. ') Derselbe machte 
am 9. September 1729 eine Fundation von 800 fl. rhein. „Wclchc znm Bestandigen 
TJnterlialt Eines Tnformatoris bey unsern Schulen von Mir zu einer immerwahrenden 
Fundation vermacht werden, Dessen Seliuldigkeit darinnen bestehen soli, dass E r die 
Jungę Miigdel adelich und unadelichen Standes, im Lesen, Catehismo, Sclireiben, und 
aller Gottesfurcht, auch denen litrem Gesehlecht zustebenden Gutten Sitten, unter der 
direction der Herm Kirchen-Yorsteher, und des Sammentlichen Kirchen Ministerij, 
dergestalten, wie ich sothane meine Intention Iltnen des Melireren miindlicb umbstand- 
licher erbffnet babę, unterwerfen solle.“ — Her sehon erwabnte Kircbenvorsteber Jo
bami Georg Zierowsky vermaehte am 14. April 1722 eine Summę von 1500 rbcin. 
Uiese Stiftung batte zur Aufgabe zwei an der hiesigcn Lebranstalt sieli befindlichen 
adeligen Knaben aus des Testators Yerwandschaft, oder in Ermanglung derselben zwei 
adeligen Sehulern aus dem Fiirstentum Teselten oder der Standesherrschaft Fless (so 
lange sie sieli zu der allliiesigen Kirche balten wird), und zwar von notoriscb armen 
Eltern mit Stipendien zu verselien.* 4) Am 27. November 1728 testierte Georg Scher- 
sebnik sein „zu Bobrek befindliclies freyes Vorwerk der Ewang. Sebulen, mit allem 
zugebbr, wie ich es erkauffet undt empfangen babe.“ Dieses Haus soli aber erst nacb 
seines Weibes Tod (Magdalena Sidonia geb. Halbritterin) der Gemeinde eigentiimlicb 
iibergeben, von den Kirchenvorstehern „aufs beste veralienirt und verkaufft, das Kauff- 
pretium aber zu denen Scbul -Notbdurfften aufs treuliebste angewendet werden.“ — 
Siegmund Froblicb grabieli Sunnegbscher Rat und Director vermaebte in seinem Testa
ment vom 26. Oetober 1720 ein Capital von 1200 fl. um 2 Schiller zu unterstutzen, 
und der sebon genannte Freilierr von Bludowsky 400 fl. fur einen armen Verwandten 
von Adel (das Testament ist vom 30. Nov. 1729). -—

Diesem Beispiele folgten aucli andere in spiiteren Zeiten nacb, so testierten fur 
denselben Zweek Eicon. Charlotte Freiin von Stoltz (16. Apr. 1750) 500 fl., Elies. 
Karol. Freiin von Kalisch geb. von Petróczy 1000 fl. (14. Juni 1771), Fraulein Marg. 
Anna Skrbensky 1500 fl. (3. Jan. 1780), Fraulein Elies. Karol. Freiin von Kalisch 
950 fl. (4. Feb. 1781), Gottlieb Rud. von Tschamer 1500 fl. (27. Mai 1787), Job. Hel. 
Dorothea Fabri 180 fl. (1. Dec. 1801). Der Freiberr Karl von Kalisch bestimmte am 
17. Apr. 1800 dass in die Interessen von 2950 fl. sieli ein auf der Universitat stu- 
dierender Tbeologe und ein Zogling der Jesusscbule teilen sollten.

') Im Schul-Conferenzbuehe wird derselbe von Rosteck „wurcklicher Patronus Chori“ genannt, der allein 
auf das fur die Schuljugend bestimmte Chor in der Kirche zugelassen werden darf und muss.

4) So lange Zierowsky lebt, behalt er sich das Recht vor die Stipendisten selbst zu wahlen, die nach sei
nem Tode zu dem Genuss dieser Stiftung gelangen, „sollen in eoncursu plurium per majora vota 
dazu kommen und auf dereń Capacitat und gutte Sitten besonders reflectiret werden. —  Diese Adeli- 
gen Stipendiaten sollen sich, dem Worte Gottes und der Schul - Ordnung gemass, dergestalt Liiblich 
verhalten, damit Sie ihre Zeit wolil zubringen, und in denen nbthigen studiis fleissig zu nehmen, um 
Gott und dcm Vaterlande desto niitzlicher zu werden.“ Gegen dessen Fleiss und Sitten nichts ein 
zuwenden ist, der ist drei Jahre lang in dem ruhigen Genuss dieses Stipendiums zu belassen, und 
soli „von seinem verordneten Inspectore an freyer Kost, Kleidung, Schulgelde und Biichern so viel 
bekommen, ais die jahrlich fallenden 45 fl. nach redlichster Yerwaltung austragen werden. Damit 
das Angedenken der Żierowskischen Familie bey der nach-Welt desto kennbahrer bleibe, so soli die 
Heraldica des Żierowskischen Wappens und dessen liaupt - Farben, die Kleidung derer Stipendiaten 
reguliren, mithin dieselben ein rothes Kleid mit weissen Aufschlagen und messingenen Knopfen; wie 
auch eine weisse Weste, Beinkleider und Striimpffe die Zeit ihres freąuentirens tragen.u



Auch fur das materielle Wol der Lehrer sorgte die Gemeinde gar treulich. Das 
Gehalt des Rectors betrug 200 fl., das des Conreetors 140, des Cantors 100, des un- 
tersten Collegen 60 Gulden. Freilich hochst unbedeutende Summen wenn man an sie 
den heutigen Massstab anlegt, sie werden jedoch nicht so geringfiigig erscheinen wenn 
der bei weiten hohere Wert des Geldes in jener Zeit in Anschlag gebracht wird und 
wenn man sich erinnert, dass gerade Teschen von mehreren Chronisten des 17. und zu 
Anfang des 18. Jahrhunderts ais derjenige Ort Schlesiens hervorgehoben wird, wo am 
billigsten zu leben war. —  Auch bezogen die Lehrer noch andere Einkiinfte; jeder 
derselben bielt taglich ausser seinen Schulstunden noch zwei Privatstunden mit den 
Schiilern, von diesen Privatisten erhielt (wenigstens um das Jah r 1750 herum) der 
Rector vierteljahrig einen Thaler, die iibrigen Lehrer einen Gulden; sodann teilten sie 
sich in das Schulgeld. Zur Zeit Steinmetzens war hieriiber folgende Bestimmung ge- 
trofFen: „das Qvantum soli seyn bei einem Vermogenden von Adel 1 Rthl., bey einem 
andern Niedrigern Standes, der allbereit Lateinisch lernet 1 Gulden, bey denen gar 
kleinen aber 12 sgr. Die notorisch armen werden umbsonst informirt, doch so dass 
sie es erst beym Rectore und Praeceptore ausgebeten." Um die Mitte des 18. Jah r
hunderts betrug das Schulgeld vierteljahrig 10 Silbgr., doch mussten diejenigen Schiiler 
die von dem Mitgehen bei Begrabnissen befreit sein wollten einen Thaler zahlen „Von 
dem Didactro nimbt der Herr Rector zum voraus den Sechsten theil von der gantzen 
Massa, das residuum wird in alle Lehrer gleich ge the i l t i ibe rd ies  bekommt der Rec
tor „pro Inscriptione 20 sgr. discretion von jcdem Schiiler."')

Und die Schiilerzahl war in der Zeit ais ein Steinmetz, ein Jerichovius und 
Sarganek die Anstalt leiteten eine betriichtliche. Allerdings stellte die Teschner Kir- 
chengemeinde das grosste Contingent, aber auch aus der Ferne kamen Schiller hieher, 
so z. B. aus entfernteren Gegenden Ungarns und Polens, ja  selbst aus Nieder-Schle- 
sien, obgleich dort cvangelische Schulen bliihten die der hiesigen nicht nur nicht nach- 
standen, sondern von welchen manche einen mit Recht grbsseren Ruf besassen. An 
dem Unterrichte nahinen die Kinder der Stande, so wie die der Burger und Bauern 
te il; eine noch grossere Verschiedenheit fand hinsichtlich des Alters statt, es fanden 
sieli unter den Zoglingen der Anstalt Jiinglinge die von hier aus unmittelbar die Uni- 
versitaten Deutschlands hezogen und Kinder denen die Anfangsgriinde des Unterrichts 
beigebracht werden mussten.

Den besten Aufschluss iiber das innere Leben und Weben der Teschner Lehr- 
anstalt gewśihren die „Schul-Leges vor die Docentes und Diseentes." Sie zerfallen in 
drei Teilen, von welchen „Pars I. Generalis. Von den allgemeinen Pflichten Derer 
welche ais Lehrende und Lcrnende in und bey unserer Schnie leben" handelt. Und 
zwar erstlich „von den Pflichten des Inspectoris" dessen „Ambt bey unser Schnie 
darinnen eigentlich bestehet, dass er wohl und sorgfaltig acht habe auf das Verhalten 
derer Prseceptorum so wohl ais auch der gesambten Jugend" er soli so oft es seine

') Zu den Einkunften der Lehrer sind noch zu rechnen die Begrabnisgelder die sie bei den freilich sel- 
ten vorkoramenden Begrabnissen wolhabender Gemcindeglieder filr die Begleitung erhielten. Um die 
Mitte des 18. Jahrh. bekam das Lehrercollegium „von Begrabnissen mit der gantzen Selmie 1 thl. 
20 sgr.; davon bekombt der H. Rector 15, der H. ConRector 13 , der H. Cantor 12, der unterste 
Collega 10 sgr. Von einem Mittel begrabniiss mit 2 Classen 1 thl., davon der H. Rect. 10, der 
H. Con R. 8, der H. Cant. 6, der Unterste 6 sgr. Von einem Funere mit 1 Classe 12 sgr. Davon 
der H. R. 4, H. C. R. 3, H. Cant. 3, der Unterste 2 sgr.“



Amtsgeschafte zulassen wochentlich ja  tiiglich die Schule besuchen „denen Lectionen 
beywohnen, und genau aufmerken, ob die Praeceptores nacli der Ilmen vorgeschriebenen 
Artli treu und fieissig informiren, die Schiller aber gebiihrende Aufftncrksamkeit und 
Gehorsam bezeugen, und denn also auch in ihren Studiis Zunelnnen.“ Den Schiilern 
soli nicht allein erlaubt sein in gewissen dazu festgesetzten Stunden zu ihm zu kom- 
men um sich seinen Rat zu erbitten, sondern sie sollen angehalten werden zu der 
ibnen bestimmten Zeit des Monats zweimal sich bei ihm einzufinden, ihre Sclireib-, 
Rechen-, Exercitien-, Brief- und Tagebiicher mitzubringen, und Rechenschaft von ihrem 
Yerhalten zu geben. Findet er Mangel und Gebrechen von Seite der Lehrer, so soli 
E r Selbste (doch nicht in facie aliorum, multo minus discipulorum) hieriiber erst be- 
fragen, so dann freundtlich und nachdriicklicb erinnern, sollte aber dieses nicht vcr- 
fangen, so ist Er verbunden die Sache denen Tit. pleń. Kirchen-Yorsteher-Collegio zu 
denuntieren, um durch dereń Beyhiilffe eine billige Remedur zu suchen. E r hat 
wochentlich mit den Lehrern eine Conferenz iiber die Schulangelegenheiten zu halten 
und die Beschliisse in ein dazu bestimmtes Buch einzutragen. Eine seiner Haupt- 
pflichten ist sich der unter seiner Aufsicht stehenden Docentium moglichst anzuneh- 
men; Nicht alleine bey denen Schulern ihre Autoritat auf alle Weise zu mainteniren 
sondern auch im iibrigen Sie zu beschiitzen und vor sie zu sorgen. Audi hat er Fiir- 
sorge zu tragen damit die Priifungen zur rechten Zeit gehalten, dass die Classen ver- 
sorgt werden wann der Lehrer durch Krankheit u. s. w. verhindert ist; und damit 
endlich Prseceptores und Schiller zu desto mehrerem Fleisse mogen encouragiret wer
den, so wird sich Inspector nicht entbrechen, selbst mit in der Schule zu arbeiten, und 
besonders die Lectiones sacras theologicas et biblicas in Classe prima iiber sich zu 
nelimen.“

Das „von den Pflichten derer Pneceptorum insgesambt“ handelnde Capitel ver- 
langt von ihnen dass sie gerne mit Gottes Wort umgehen, und sich nebst der ibnen 
anvertrauten Jugend sonntaglich so wie in der Woche bei den gewohnlichen Kirchen- 
andachten einfinden sollen, fordert ein gebiirliches Verhalten gegen die Behorden, dem 
Kirchenvorsteher-Collegium und das Inspectorat, ein freundliches Zusammenleben mit 
den Collegen, und ein reclites Benehmen gegen die Jugend. Es kornmt aber alles 
darauf an dass sie in rcchter Ordnung mit unermiidetem Fleisse und mbglichster Treue 
sich angelegen seyn lassen ihre Discipulos, Fromm, Gelehrt und Geschickt oder hof- 
lich zu machen, ais welches zu einer rechten Education erfordert wird. —  Der Rec- 
tor welcher der ganzen Schule vorgesetzt ist um sie mit dem Inspector zu dirigieren 
und in gutem Stande zu erhalten, soli iiber die eingefuhrte Ordnung und Methode 
wachen, und nicht zugeben dass jeder nach seinem Gefallen lehre, er soli besonders 
in Abwesenheit des Inspectors die Classen fieissig besuchen, bei der Einfiihrung eines 
Conrectoris oder neuen Collegse eine oration iiber ein niitzlich Thema halten, die koin- 
menden Schiiler immatriculiren, und sobald er spiiret oder meynet, dass in denen in- 
troducirten Statutis Scholasticis etwas zu verandern, zu verbessern, oder zuzusetzen 
uothig sey, es dem Inspectori gewissenhaft anzeigen. Was den Conrectorem und 
Collegas betrift, sollen sie sich nicht unterfangen nach eigenem Gutfinden in der appro- 
birten und publica Auctoriate introducirten Methode zu andern, oder Auctores zu er- 
wehlen, die ihnen belieben. Wofern sie ja  aber etwas finden was niitzlicher und heil- 
samer schiene, so sollen sie dasselbe in der wochentlichen Conferentz beym Inspectore 
nebst bescheidener Ausfiihrung ihrer Argumentorum melden. Der Cantor hat Sorge



zu tragen damit das Chor wol bestellt se i, daher er die Singstunden fleissig und or- 
dentlich abzuwarten bat.

Die Schiller miissen sieli recht verhalten gegen Gott, gegen ilire Yorgesetzten 
und Lehrer, gegen sich selbst und gegen andere Menscben.l)

Der hierauf folgende erste Abschnitt des zweiten Teiles handelt „Yon der Lebr- 
Ai't oder von der Metbodo docendi.“ Die ieichteste und deutlicbste Lebrart —  wird 
gesagt — ist die Metbodus Socratica oder die Unterweisung durcb Frage und Antwort: 
Inmassen dadurch nicbt allein facultas judicandi et prompte de rebus cognitis loqvendi 
exerciret, sondern auch die attention der auditorum besser unterbalten, ihre Irrthumer 
entdecket und weggenommen und in der Erkantniss der Wahrheit teste und gewiss zu 
werden Gelegenlieit gegeben wird. Es soli daber der Lebrer das vorbabcnde Pensum 
kurz erklaren, darauf examinicren, dabei jedocb Geduld und Verstand brauclien wenn 
der Sclniler entweder gar nieht oder scblecht antwortet, denn da sollen die Prseceptores 
nicbt mit Ungestiim in sie hineinfabren, auch ihrer nicbt spotiscb bobnen. — Durcb 
solcbe Methodum Soeraticam wird nun wie gedacbt facultas judicandi und loqvendi 
zimlieb excoliret. Weil aber dieses zwei Hauptstlicke sind welcbe eines Menscben 
Wissenschaft nutzbar machen, so soli derselben Cultur besonders in unserer Selmie, 
nicbt nur durcb das ordinaire studium Logicum und oratorium, sondern bei aller Ge- 
legcnlicit getriben werden. — Fm die Jugend in der attention und Lust zum Lernen 
zu crlialten, seldagen diese Vorscbriften folgende subsidia vor die zu diesem seopo 
etwas beytragen konnen: 1) Die Lehrer sollen sieli angelegen sein lassen ibren Vor- 
trag deutlich und annebmlich einzurichten, sie sollen 2) gleich beim Beginn einer 
Wissenschaft die Sclniler iiberzeugen dass sie aus ibr einen vielfaltigen Nutzen er- 
iangen werden, 3) ihnen nicbts zu lernen aufgeben, was ibnen nicbt friiher klar ge- 
macbt wurde, 4) den Kindern allerband subsidia memoria; und andere Vorteile zeigen, 
5) der Jugend durcb allerlei exercitia zu erkennen geben, wie sie wachst und in den 
zu erlernenden Wissenscbaften zunimmt, auch sollen 6) die Lebrer im Anfange und 
Fortgange der Lehrstunden erweckliche excitationes und Ermunterungen brauclien, und 
endlieb 7) wenn sie merken dass die auditores schlafrig und triige werden, eine an- 
genehme digression macben durcb Erzalilung einer nutzlieben Historie u. s. w .2)

Die nachstfolgenden Capiteln behandeln die einzelnen Lelirgegenstande und die 
dabei zu observierende Methode.

An der Spitze derselben steht wie recht und billig die R e l i g i  on. Die Qvellc, 
woraus wir Christen die Principia der Religion zu sehopfen baben, ist nach Bekiint- 
niiss unserer Evangeliscben Lelire einig und allein das offenbahrte Wort der beil. Scbrift; *)

*) Unter vielen andern Yorschriften wird ihnen geboten sich zu befleissen mit ihren Wirten friedlich zu 
leben, „mit andern Religions-Yerwandten nieht zu disputiren, vielweniger mit liarten worten dieselbe 
anzugreiffen; sich in acht zu nelimen damit sie mit denen Catholischen Knaben in keine Schlagerey 
gerathen. — Endlich sollen sich unsere Scholaren in ihrem gantzen Bezeigen, wo sie gehen und ste- 
hen verhallen, ais vor den augen des allselienden Gottes, in ihren Kleidern reinlich, aber nieht hof- 
fahrtig seyn, und dahin trachten, dass Niemand durch Sie geargert, Gott aber geehret und andere 
Menscben gebessert werden."

a) Es sollen dannenhero unsere Prmccptores — so lieisst es weiter — sich dieser Vorteile bey Ihrem 
Lehren bedienen, keines weges aber durch motiven die von Weltlicher Ehre, Reichthum und anderer 
irdischen Gliickseeligkeit handeln, noch weniger aber durch das sonst gar gebraucliliche certiren ihre 
discipulos ermuntern, ais wordurch die Jungen Gemiither nur in ihrem Ehrgeitz und andern falschen 
Begirden gestiircket und unterbalten werden.
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Dannenhero unsere Jugend aucli mit allem moglichen Fleiss darzu angefiihret werden 
soli, und zwar auf solche Weise, dass sie niclit allein durcli allc Classen taglich im 
Anfange derer Lectionum publicarum des Morgends und zu Mittage im Beyseyn der 
Prseceptorum ein Stiick davon lesen und sich erklahren lassen, sondern aucli in beson- 
dern Stunden eine Anweisung bekommen, wie sie ein jedes vor sieli mit rechtem Nutzen 
und Erbauung lesen sollen und kbnnen. Es soli iiber dieses Einleiten in die heil. Schrift 
aucli noch taglich ein genugsamer Unterricht in der Cliristlichen Lehre und allem was 
darzu gehoret, getriben werden. Es theilet sich aber derselbe naeh der unterschiedenen 
Beschaffenheit der discipulorum in untersehiedene Cursus. Der 1. Cursus ist Catecheti- 
cus worinne der Catechismus Lutheri lediglieh zum fundamento bleibet. — Der 2. Cur
sus ist theologicus worinne die heilsame Lehre unsers Herrn Jesu Christi in einer 
systematischen Form sclion weitlauftiger und grundlieher yorgetragen werden soli. Es 
werden 1) Prolegomena prsemittirt und darinne was etwann circa Theologiam veram 
zu erinnern nothig ist erklahret, insonderlieit aber ein rechter universal concept nebst 
der gantzen conexion derselben gezeiget und ihr volliger conspectus ais in Tabella 
dargelegct werden. 2) W ild die gantze Tractation in 3 generał Theile abgetheilet, 
und in dem 1. Eine Anleitung zur wahren Erkantniiss Gottes, in dem 2. zu dem rech- 
ten Dienste desselben, und denn in dem 3. ein Unterricht gegeben werden, von der 
dabey zu erwartenden Seeligkeit und Genuss dieses allerhochsten Guttes. 3) Ein jedes 
Tlieil wird in seinc behorige Capita oder articulos distingyirt, und die bey einem jeden 
nothig zu beobachtenden Wahrheiten in kurtze, ]>er modum Tabella; zusammen ver- 
bundene Theses gefasset werden. 4) Eine jede Thesis wird sowohl qvoad verba ais 
auch materiam oder rem ipsam erklahret, hernach mit den deutlichsten Dictis Scripturse, 
in welchen der eiigentliche Sedes doctrina; probiret, in den dictis probantibus nebst 
kurtzer Explication der Nervus probandi gezeiget und endlich alles ad vsus Salutares 
appliciret werden. 5) Was min aber auf solche Weyse die Woehe hindurch ist trac- 
tiret worden, das soli Sonnabends in allen Classen fleissig repetiret werden.

Die unterste Classe erfiillt ihren Hauptzweck wenn die Kinder his zur Fertig- 
keit des Lesens gebraelit, und ihnen die Anfangsgriinde des schreibens und rechnens 
beigebracht werden, die in den „Sehul-Leges“ yorgeschriebene Metliode iiber den Un
terricht in diesen Gegenstanden kann fiiglich iibergangen werden; wir gehen zu dem 
folgenden Capitel iiber, welehes

iiber die „ E r l e r n u n g  d e r  n o t h i g e n  S p r a c h e n  und der dabey zu beob- 
achtenden Lehr-Art“ spricht. — Unter denen Sprachen — sagen unsere Schul-Lcgcs 
— welche der Jugend in Schulen beyzubringen, s i n d  wol i l  k e i n e  n o t h i g  er,  a i s  
d ie  g e w o h n l i c h e n  L a n  d - S p r a c h  e n , dereń keiner entbehren kan. Man stehet 
zwar insgemcin in den Gedanken, es sey nieht Noth solches zu lehren, weil sie aus 
der Uebung von Jugend auf gelernet werden; allein die Erfahrung zeiget zur Geniige, 
dass dieses noch nieht sufficient sey, indeme die wenigsteu, die nieht etwa viele Jahre 
bey den studiis zugebracht, dadurch in den Stand kommen etwas formliches und ordent- 
liches zu proponiren oder zu schreiben. Da nun zumahlen unsere Schnie aus teiitschen 
und pohlnischen Kindern vermischet ist, so ist besonderer Fleiss daran zu wenden, dass 
nieht allein die Fundamenta dieser Sprachen woh! getrieben, sondern auch sufficiente 
Anleitung gegeben werde, in beyden sonderlich im teiitschen alle im gemeinen Leben 
erforderliehen Saclien, sowohl mit der Feder gescliiekt exprimiren ais auch miindlieh 
mit behbriger Fertigkeit yortragen zu lernen. — Zur Erlernung der fundamentorum

2*



in der teiitschen sowohl ais Pohlnischen Sprache sollen Wochentlich 4 Stunden em- 
ployirt werden (je z we i Stunden fur eine Sprache). —- Zu dem geschickten Aufsatz 
wird erfordert (lass die Kinder die Worte recht orthographice schreiben, durcli die 
richtige Interpunction wohł distingviren und in gehoriger Ordnung und Zierlichkeit 
zusammen verbinden lernen. Hirzu sollen nun die ersten Fundamente in Classe III. 
und IV. gelegt werden.-—- Sodann liaben die Prseceptores 8 Wochen lang allemal zum 
Anfange jeder zu diesem scopo ausgesetzten Stunde einen kurtzen Brief oder eine histo- 
rische Erzeblung zu dictiren. Haben die Scbiiler Fertigkeit erlangt, so gebt der Lelirer 
ad Exercitium Epistolograpliicum iiber. Man continuire das Briefscbreiben das gantze 
Jab r, ais binnen welchem dieser 1. Cursus allemabl zu absolviren, balte die Scbiiler 
zu tleissiger Elaboration bestandig an und lasse sieli die Correctur wobl angelegen 
seyen. — In II. Classe ist auf das allbereit gelegte Fundamentom ferner zu bauen, 
und die Jugend in denen noch iibrigen etwas sebwereren Artben von Briefen eadem 
metbodo zu iiben, aueb ihr weitere Anlcitung zu geben, wie sie eine Sache immer 
zierlieber und besser exprimiren, wo notli entweder gesebiekt amplificiren oder contra- 
liiren, und insonderheit mebrere vorkommende Sacben ordentlieb rangiren und yerbinden 
sollen. Dieses alles soli denn bernacb in Classe I. vollends zu seiner Vollkommenhcit 
gebracbt, und iiber dieses aueb ein genugsamer Unterricbt gegeben werden, wie die 
im gemeinen Leben so oft vorkommenden obligationen, Quittungen, Scbeine, rceepisse 
etc. zu verfertigen. Nach der teiitschen und andern gewohnlichen Land-Sprachen ist 

die L a t e i n i s c h e  S p r a c h e  notbwendig beyzubringen, niebt nur weil sie 
unter den gelehrten recipiret, sondern aueh viele Termini daraus im gemeinen Leben 
angenommen und gebraucht werden. — In den untersten lateiniseben Classen sollen 
ex libro memoriali Celłarii taglich 10 Worter gelernt, die Declinationes et conjugationes 
regulares nebst denen miiversal-Reguln de generibus nominum oder die allerleielitesten 
und nothigsten Stiieke ex parte etymologiea Grammatica} Celłarii niebt sowol durcli 
besebwerliebes memoriren ais vielmebr dnreb Anweisung und Ubung naeb denen Sche- 
matibus die in der Grammatica Cellariana befindlieb sind dem Gedachtniss eingepragt 
werden. Da bey Erlernung aller Spracben die Praxis mit der Theorie muss verkniipft 
werden so wird es niitzlicb seyn wenn der Pneceptor hujus Classis in einer taglieben 
privat-Stunde M. Job. George Ungers Adminieulum Memorise in usum Tyronum juxta 
Seriem Libri memorialis Celłarii conscriptum naeb der in Prsefaraine liujus Libelli vor- 
geschriebenen Metbode durcbtractiren und also denen die im Lateiniseben gerne avan- 
ciren wollen damit behiilflich seyn wird. — In Classe II. sollen die Scbiiler daliin ge
bracbt werden dass sie etwas graminatiee reden und schreiben, aueb einen leichtcn 
Auctorem versteben konnen. Daber soli die gantze Grammatica sowohl qvoad Etymo- 
logiam ais Syntaxim den Scholaren beygebracbt, und der Anfang zur Leetio Aucto- 
rum gemaebet,') und die Scbiiler zum rechten Verstande derselben, ais aueb zur Praxi

') Die dabei zu beobachtende Metbode ist folgende: Wenn das zu tractirn vorkornmende Pensum gelesen, 
so sollen 1) Singulse voces, welche Prseceptor denen Schillern niebt vorber bekannt zu seyn mutbmasset, 
sonderlich Etymologia examinirt, analysirt und aueb zugleicb widerum fleetiret, 2) die structura oder 
compositio vocum juxta Syntaxin bemerket, und die Reguł* grammaticse fleissig nachgeschlagen,
3) die ganze Periodus construiret und ins teiitscbe iibersetzet werden. Wenn dieses gescheben, soli
4) variatio Syntactica folgen, da man die vocabula et Phrases durch viele kurtze formuln so lange 
ex tempore zu yariren, biss man mercket, dass alles den Worten und Yerstande nacbgefasset worden. 
Hierauf lasse man 5) die Knaben das explicirte Pensum zu Hause ins teiitselie oder Pohlnische mit 
der Feder iibersetzen. Worbey nocli dieses zu bemerken, dass in dem Examine etymologico sowohl



Grammaticse angefiihret werden. Die Auctores welche zu tractirn sincl Phsedri fabube, 
ct his tinitis, ein Historicus uniyersalis, e. g. Cellarius oder aucli Cornelius Nepos. Die 
Colloqvia Castallionis.— Und damit die Schiiler auch Lateiniscli etwas schreiben lernen 
ist ein dreifaches Exercitium notliig, erstlich Imitationis, hernach Yersiones und endlich 
libera scriptionis sen Compositionis') .— Tn Classe I. soli der lateinische Styl vollcnds 
cxcoliret, und die darinne sieli befindliche Auditores ad ejus Elegantiam exercendam an- 
gewiesen werden. Dannenhero wird notliig sein: 1) die schwersten Stiieke ans der Syn- 
tmxi nochmahls durchzugebn und ihnen Syntaxim ornatam recht bekannt zu machem 2) Die 
Lectionem Auctorum tleissig und ordentlieh zu treiben (und zwar Ciceronis Epistoła; und 
Julius Csesar, sodan einige Orationes Ciceronis et Poemata). 3) Die Auditores vielfaltig 
in der composition zu iiben und zwar in imitando, in vertendo, in libera scriptione.

In einer Christliclien Schnie ist nebst dem Lateinischen auch dahin zu streben, 
damit diejenigen Sprachen nieht verabsaumet werden mochten, in welchen Gott sein 
olfenbabrtes Wort bat aufzeiclmen lassen, ich meyne die Griechische und Hebraiscbe.

Zu dem Gr i ech i schen  sollen die ersten Rudimenta in Classe Ii. geleget, und 
die Schiiler nicht alleine zum Lesen angehalten, sondern auch in denen Declinationibus 
und Conjugationibus regularibus geiibet und zu einem Anfange des Analysirens ange- 
fiiiiret werden. Damit die Jugend aucli zu einigen unentbehrlichen Notitia vocabulo- 
rmn gelange, so sollen alle Wochen 6 oder 8 Itadices die im N. T. vorkommen an 
die Tafel geschrieben und auswendig gelcrnet werden. — In der obern Classe soli 
mit der Analysi grammatica N. T. tleissig fortgefahren, die Anomala und andere ans 
der Grammatica zu wissen nothige Stiieke sonderlich aber die Idiotismi liugvse sowohl 
per prgecepta ais Praxin der Jugend beygebracht und sie in den Stand gesetzet werden 
das N. T. grammatice zu verstehen.

In der H eb ra isc lien  Sprache soli nicht allein zum Lesen, sondern auch zur 
Analysi Anleitung gegeben, und facillima Methodo durch deutliche Schemata die unter- 
schiedenen status Nominuin, Flexiones verborum und die besonders zu merkenden Affixa 
et Prsefixa nebst denen notis diacriticis etc. yorgetragen werden. Solten auch einige 
Nobiles oder andere seyn, welche sich in der F r an t z o s i s c h e n  Sprache  zu iiben 
begehren, so soli ihnen durch Privat-lJnterweisung auch hicrinnen gedienet werden, 
weil diese Sprache lieut zu "Lagę fast so unentbehrlich ais die Lateinische.

Nebst denen Sprachen wird in denen Scliulen auch zur Phi losophie  Anleitung 
gegeben, und zwar bil 1 ich, weil durch dieselbe die Jugend erst einsehen Lornet, wie 
sie die Sprache gebrauchen soli: Inmassen ja  eine gesunde Philosophie nichts anders 
ist, ais eine ans dem Licht der Yernunft tliessendc Anleitung, wie der Menach seinen 
Verstand und Willen yerbessern, und so wohl zur Erkantniiss aller gottlichen und 
irrdischen Dinge, ais auch zum rechten Verhalten gegen Gott, sich selbst und andere 
Geschbpfe gelangen soli; und dahin soli auch die Anweisung der Philosophie in unserer 
Schnie gerichtet werden. Es soli aber allernahl in Jahres-Frist der ganze Cursus oder 
Complexus der zur Philosophie gehorigen Wissenscliaften absoleiret, und das gantze

ais Syntactico, ingleiclien dem Exercitio Variationis das leichtere immer mit den ungetibtern, das 
schwere mit denen exercitatis zu treiben.

') Alles soli getrieben, und da drey Stunden die Woche zum Exereitio styli latini ausgesetzet, so soli 
allernahl in der einen Stunde eine Imitation tiber Phaedrum oder Castallionem, in der andern eine 
Version eines vorgegebenen Exercitii, und in der dritten Periodi brevesque Epistolac latinse elaboriret 
werden.



Werck in kurze Tabellas verfasset werden. Es soli aber erstlich eine kurtze Anlei- 
tung oder Prolegomena prmmittirt und darinne tlieils ein kurtzer universal Conspectus 
Eruditionis vorgetragen, theils aber aueh gezeiget werden, sowolil was in genere de 
vera et falsa Philosophia zu wissen nbtliig ist, ais auch was sie vor fata geliabt, 
welches mail sonst Historiam Philosophise nennet. Darauf soli zu den Scientiis plii- 
losophicis geschritten, und eine nacli der andern vorgenommen werden. Die Logica, 
ais der Schliissel zu den iibrigen Theilen verdieuet billicłi in pertractatione Philosophise 
den ersten Platz. Sobald die Logica durchtractirt, sollen auch Exercitia disputatoria 
Mittwochs tinita hora 3. matutina angestellet werden, und zwar iiber diejenigen Theses 
philosophicas, welche die Scholaren allbereit geliabt und verstehen gelernet. Nacli der 
Logica soli sogleich die Physica vorgenommen, und darinne die Anthropologia vornehm- 
lich getrieben, auch was zur Erkantniiss und Beurtlieilung der taglich in regno Natura; 
vorkommenden Phsenomenonen zu wissen nbtliig, vorgestellet, und in der veiminftigen 
Betrachtung liujus universi sapientia Conditoris stupenda bemercket werden, damit die 
Jugend bei gutter Zeit nicht nur zu ilirer selbst Erkantniiss gelange, sondern auch 
ab Atheisnio und superstitione mogę befreyet werden. Dieses letztere besser zu eifec- 
tuiren soli finitis institutionibus physicis ein kurtzer Entwurf von der waliren Meta- 
physica oder Pnevmatica der Jugend vorgetragen, und darinne die Doctrina de Deo, 
Anima et spiritu griindlich erlautert werden. Hierauf wird ad disciplinas practicas 
fortgeschritten, und zufórderst das Jus Natura; kurtzlich abgehandelt, auch ist der Ju 
gend eine gntte Anleitung zur Morał zu ertheilen, ein kurtzer Unterricht von der Arte 
caracteristica zu proponiren, letzlich soli breuissimus Politica; conspectus zugesetzet 
und der gantze cursus Philosophise mit der hochstnothigsten Lehre von dem richtigen 
IJnterschied der Natur und Gnade beschlossen wrerden. Damit das vorhergehende nich 
vergessen wei’de, so soli nacli denen zum Grunde gelegten Tabellen alles fein oft und 
tleissig repetirt werden.

Zu der Philosophie kann und soli auch billicłi gerechnet werden die Cultur der 
Mathemat iąue,  welche auf einer wohl eingerichteten Scliule billicłi nicht so gantz 
vorbei zu lassem Wofern die gehofte Vermehrung des Collegii Scholastici erfolgen 
sollte, so soli darauf in Classe I. auch allerdings einige Zeit verwendet und sonderlich 
zu der in statu prsesertim politico so unentbehrlichen Geometrie, Baukunst und Mecha- 
niipie gegeben, auch was etwa aus der Chronologia und Geographia mathematica ani 
niitzlichsten seyn diirfte, vorgetragen werden.

Was die Philosophia sonderlich in denen practisclien Wissenschaften per pne- 
cepta leliret, das zeiget d ie  H i s t o r i e  per exempla. Auf derselben ist von den unter- 
sten Classen an grosser Eleiss darauf zu wenden. Mit der historia sacra siue biblica 
soli gleicli in Classibus infimis angefangen werden; in Classe II. soli ein generał Con
spectus von der universal-Historie biss auf unsere Zeiten beigebracht und darinne ge
zeiget werden, wie ein Reich auf das andere gefolget und wie es mit der Kirche 
Gottes nacli und nacli biss auf die gegenwartige Jalire gegangen. In den Classibus 
superioribus soli auf diesen Grund gebauet, und also schon eine etwas weitlauftigere 
Deduction der Historie rorgetragen werden. Insonderheit aber ist zu mercken: 1) Es 
sollen alle drei Arten der Historie. Civilis, ecclesiastica et litteraria verbunden und bey 
einer jeden Epocha oder Seculo gezeiget werden, sowolil wie es in regno civili et 
ecclesiastico, ais litterario ausgesehen habe. 2) Soli die alte Historie und alle diejeni
gen Dinge auss dereń Erkantniiss man keinen besonderen Nutzen zu erwarten bat,



nur breuissimis beriihret; hingegen aber die Geschichte der neueren Zcit umbstandlich 
ausgefiihret werden. 3) Soli mehr Fleiss auf die Historiam Patrii© Germania videlicet, 
Do mus Austriacse, et prresertim Silesise ais auf auswartige Dingc gewendet werden. — 
Die G e o g r a p l i i a ,  G e n e a l o g i a  und H e r a l d i ą u e  sind Annexa uiul subsidia 
Historii®, darnin sollen dieselben nicht gantz vergessen, und sonderlich die Geograpliie 
fleissig tractiret der Anfang dazu in Classe II. gemacht, und in prima reclit griindlicli 
begriffen werapn, und zwar soli man in Classe II. den Knaben auf dem Globo terrestri 
die Beschatfenheit und Eintheilung des Erdbodens, so darni insonderheit sowobl die Lan- 
der in Europa, ais aucli die Haupt-Stadt in jedem Lande bekannt maeben. In Classe 1. 
soli es darbey nicht bleiben, sondern es sollen die Grantzen, die Haupt-Fliisse, die remar- 
ąuablesten Orte, die besonderen Merkwiirdigkeiten, Beschaffenlieiten und Regierungs- 
Arten, aucli Religions-Yerfassungen bey einem jeden Lande bemercket und gefasst 
werden. Insonderheit aber ist Paliestina, Teiitschland und in demselben unser Schlesien 
mit den angrantzenden Orten ani achtsamsten zu behandeln. Dann erst soli unsern Seho- 
laren eine Einleitung zur Genealogie der vornelimsten Hauser und sodami auch ein 
kurtzer Conspectus Heraldicge proponiret werden.

Das letzte Kapitel dieses Abschnittes handelt von der Orator ie ,  Poes i e  und 
Musie. Drei Dinge welehe zwar darinnen iibereinkommen, dass sie demjenigen ein 
angenehmes Ornamentum geben der sie wolil gefasset und niitzlicli zu brauchen weiss; 
Allein in Ansehung ilirer Nothwendigkeit sehr weit unterschieden sind: denn olme die 
Musie kan eincr in jedem Stande ein geschickter Mann und olme die kultur der Poesie 
ein rechtschaffener Gelehrter seyn, olme eine verniinftige oratorie aber bleibet der 
Mensch bey der weitlaufigsten Erudition unbrauchbar. Es werden aber zur Oratorie 
2 Stiieke erfordert: 1) eine fleissige und ordentliche Ubung. 2) kurtze docli zulangliche 
reguln, nach welchen die Ubung desto gliicklicher kann getrieben werden. — Es sollen 
auch ein oder mehrere Schiller pnesertim ex Classe prima angehalten werden antę 
Cathedram ein elaborirtes Specimen memoriter zu recitiren und hernach seiner Mit- 
schiiler Censur dariiber anzuhoren und biss zur Decission des Praceptoris zu defen- 
diren. Es darf wol nicht eben jeder Gelehrter Yerse maeben konnen, docli soli er 
billich im Stande seyn, wenigstens von einem Carmine yernunftig zu urtheilen. Um die 
Jngend dazu anzuleiten sollen in Classe I. und II. 1) kurtze Prsecepta von der latei- 
nischen sowohl ais teiitsclien Prosodie gegeben, 2) was zur Verfertigung eines geschick- 
ten Carminis in beyden Sprachen gehore, gezeiget, 3) ein lateinisclier Poet nehmlicli 
Hugonis Pia Desideria gelesen, und in beyden Sprachen 4) Wochentlicli Exercitia 
Poetica vorgenommen werden, dergleichen sind Translationes cx uno genere in aliud, 
versiones, iiberse elaborationes etc. — Die Musica soli gleichfalls ordentlich gehalten 
und abgcwartet werden durch die Cantores.

Der hierauf folgende 2. Abschnitt des II. Teiles handelt von der Disciplin, um 
sie gehorig handzuhaben wird von dem Lehrer gefordert dass er Iferr aller Attecten 
Yornamlich des Zornes sei und dass er Autoritad bei der Jugend gewinne ‘). Die

') Hier meynen min die meisten ais ob solches durch hartes Schlagen oder ungestiiinme Scharffe ani aller- 
sichersten ausgerichtet werden konne, allein sie irren sieli indem die walne Autoritset nicht in einer 
mit llass vermischten Furcht der Schiiller vor Ihrem Prseceptore, sondern vielmehr in einer ans Liebe 
herstammenden und mit einem wohlgegrttndeten vertrauen verkniipfften Ilochachtung gegen denselben 
bestehet.



Arten der Strafen aber sind 1) Ermahnungen *), 2) scharfe Vervvei.se (nie scliimjłfiiclie 
Namen und Spottreden), 3) Schlage, obgleich dadurch die Liebe zum guten nicbt ins 
Hertz gebracht wird, so kann doch dem Bosen dadnrcb gesteiiret werden,* 2) 4) Das 
Knien bey den Kleinem soli in unsrer Selmie unterbleiben, das incarzeriren aber mit 
grosser Belmtsamkeit gebraucht werden, damit es entweder nicbt zu blossem Gespiitte 
oder auch zu andern iiblen Seqvelen Anlass und Gelegenbeit gebe; 5) ausserordentliebe 
Straffen insbesondere Exclusiones aus der Schnie sollen oline Vorbewust des Inspecto- 
ris nicbt gescheben.

Der 3. und letzte Teil „Pars specialissima" bandelt vom Gebet, vom Gebraucb 
des b. Abendmals (welches von der Schuljugend viermal abgebalten wurde: am S. Tho- 
mastag, am Griindonnerstag, am S. Jobannis und S. Michaelistag), von den Pritfungen 
sowie von den Versetzungen der Schiller in hohere Classen, von ilirer Aufnabme und 
Entlassung, und endlich vom Schulgelde.

Diese Schul-Leges konnen allerdings (wie dergleicben Arbeiten insgesammt, die 
sieli ja  stets auf die Erfahrung stiitzen miissen) keine durcbgangige Originalitat bean- 
sprueben, es liegt ibnen der sacbsiscbe Lebrplan zu grunde, auch sind viele ilirer Be- 
stimmungen auf anderen evangeliscben Scbulen Sclilesiens auch in Anwendung gewesen, 
dennoch bleibt Steinmetzen das grosse Verdienst diese Leges den hiesigen Verbalt- 
nissen angepasst zu haben. Es atbmet in denselben der lmmane und cbristlich fromme 
Geist des Scbulinspectors, und sie lassen ais Gesammteindruck die Ucberzeugung zu- 
riick, dass sie von einem fur das Scbulwesen bochbegeisterten Mannę berriibren. Und 
dass dieser vom Kircbenvorsteber-Collegium gebilligte Lebrplan kein todter Bucbstabe 
verblieb, datur biirgen uns die Namen eines Jerichovius, Sarganek, Fabri u. s. w. 
Aber auch aus einem „Conferentz-Buch der in der Jesus-Scbule vor Tescben arbeiten- 
den Scbul-Herren, Welclie sieli urn nicbts anders auserst bemiihen, ais um die erwei- 
terung des Reiches Jesu Cbristi“ gebt unzweifelbaft hervor, dass jene Scbul-Leges in 
Fleiscb und Blut ubergegangen waren. Wir konnen aus diesem Conferentzbuche (aus 
den Jabren 1723, 1724, unbedeutendes aus den Jaliren 1725, 1726 und 1729) auf das 
rege Leben scbliessen, welches unter Steinmetzens Leitung unsere Schnie durebdrang. 
In der am 23. Januar 1723 abgebaltenen Conferenz wurde bescblossen: 1) dieselben 
„beym Herrn Inspectore alle Dienstage nacb Mittag um 5 Uhr abzubalten, oline einige 
notification davon denen Herrn Collegis zu geben. 2) Wenn siebs tritft. dass II. In- 
spector nicbt zu Hause oder sonst verliindert wilrde, so sollen sie bey dem Rectore

') Worbey sonderlich dienlich wenn ein und andrer Biblisclier Sprucli, welcher dem Yerbrechen deiitlicb 
entgegen stehet, nachdrucklicli vorgehalten und ins Gewissen geleget wird, daber Prseceptores gegen 
alle Siinden der Jugend dergleicben Dicta in promptu haben konnen. — Beweglich und nachdrucklicli 
hat Docens die Vorstellung gegen die Deliqventen zu machen, doch hat er sich zu hiitten eines theils 
damit er nicht allzu tange predige, und allzu viele Worte mache, welches ein Yersaumniss der iibri- 
gen veruhrsachet, und den Effect der Correctur eher hindert ais fordert. Andern Theils, damit nicht 
allzu offt die Drolmngen von dem hollischen Feiier und der ewigen Verdamniiss gebrauchet werden, 
indeme die Discipuli dessen gewohnen, und dem hernach nicht viel mehr damach fragen.

2) Das beste Instrument zu straffen ist die Ruthe, welche Gott Eltern und Prseceptoribus selbst in die Hande 
gegeben, damit sollen Handschmitze, auch wenn etwas hartes begangen Schillinge gegeben werden. 
Zur Notli kann auch ein gesclimeidiger Stecken gebrauchet werden, doch nur bey groben Verbrechen, 
die Knaben damit auf den Riicken zu sclilagen. Ware mit einem von denen schon etwas erwach- 
senen Schiilern wegen schweren und beschwerlichen Muthwillens eine besondere Ziichtigung Vorzu- 
nehmen, so konte auch eine massige Peitsche nicht yerwertlich seyn.



eadem methodo fortgesetzet werden. 3) Es sollen sowohl generalia, die zum besten 
und Aufnelimen der Selmie gedeyen proponirt werden, ais aucli Specialia, was nemlich 
das Wohlseyn der Discipulorum betrifft. 4) Was bey der Visitatione Classium be- 
mercket worden, soli besonders angedeutet werden. 5) Was diejenigen Prseceptores, 
die Genieinschafftliche Classes baben, in iliren Special-Ćonferentiis deliberiret; (i) dass 
man den Kindern Freylieit gebe gegen 6 Uhr in Consessu Pnblico Scholastico zu er- 
scheinen, um sich Raths zu erhohlen, ibre Noth und Anliegen offentlich zn klagen 
u. s. w. damit ibre wahre Gltiekseligkeit befbrdcrt werde.“ Die bei den Conferenzen 
beobachtete Ordnung war folgende: sie beginnen mit einem Gebete, darauf macbt der 
Inspector seine Bemerkungen iiber die von ihm vorgenommene Yisitation; sodami wird 
was etwa von einem Lelirer bemerkt wurde vorgetragen, dies muss fragend oder in 
einem Satze gefasst geschelien, den er zu motivieren liat, worauf der Inspector seine 
Meinung abgiebt, doeli wird das Conclusum nicht elier gefasst bis alle Anwesenden 
ibre Ansicbt dariiber dargetan baben. Dann „proponirt ein Membrum, der Ordnung 
nacli, zur Erweekung der Uibrigen ein gut Wort aus dem Worte Gottes, doeli in Kiirtze. 
Letzlieh wird alles mit einem Gebetłie beseblossen, welcbes derjenige bałt, der die Er- 
weckung hatte.“ Es lasst sieli denken dass in diesen Conferenzen die verschiedensten 
Fragen in Anregung kamen. Bald wurde iiber die Einfiibrung eines neuen Lebrbucbes 
der lateinisclien Spraebe'), bald iiber die Yersetzung einiger Schiller der secunda in 
die Lehrstunden der Pbilosopbie in prima beraten, dann wieder beseblossen dass die 
Lelirer im Falle der Verreisung sieli aucb bei dem Rector melden sollten, dass die 
Maiferien die Pfingstwoche hindurch wahren, und dass wabrend des Jahrmarktes bloss 
Yormittags zwei Lebrstunden abgebalten werden sollen* 2). Oder es wurde iiber die 
Vorbereitung zur Communion gesprocben, und beseblossen dass in jedweder Classe ein 
„Journal" gebalten und in dasselbe eingetragen werden solle was an einem Sebuler 
gutes oder bbses bemerkt wird3). Aueh die Zeit der offentlichen Priifungen und die 
zu beobachtende Folgenreibe der Classen und Gegenstande wurde in diesen Conferen
zen festgestellt4). So wurden bei den am 31. Mai, 1. und 2. Juni 1723, abgebaltenen 
Priifungen folgende Gegenstande Yorgenommen und zwar:

1. Rector proponirt in Prima Classe a) die Tbeologia, sowolil in genere, ais aucb 
in spocie, die Lebre vom wahren Gottes-Dienst; b) die Pbilosopbie, besonders de Syste- 
mate bujus uniyersi; c) Cieeronis epist. VI, 13. d) Labores latini, ais imitationes et ver- 
siones werden gezeiget; e) Deutsche und lateinische Verse werden aucb vorgewiesen.

2. Conreetor bat in Prima mit Zuziehung der 2. Classe: a) die Politisehe Hi
storie von Carolo M. biss auf unsere Zeiten; b) die Geograpbie sonderlieb die Lauder

*) So wurde beseblossen das Compendium universaj latinitatis a F. Muzelio. Beri. 1722. 8. einzuftthren, 
ein Bucli das langere Zeit an unserer Scliule in Gebraucli war.

2) Ausser diesen Ferien waren nocli tiblich die Hundstagsferien in der Dauer von zwei Wochen, sodann 
nacli der iiffentliclien Prilfung „statt der sonst gewohnl. Feriarum bachanalium“ 8 Tage und endlich 
die Osterferien.

;l) Dieser Bescliluss wurde in der Conferenz vom 29. Oct. 1729 gemacht. „Der titul gedaehten Buches 
soli seyn: Personal-Journal derer Discipulorum Prseceptoris primi, oder secundi ect. — Zu jedem Disci 
pul wird ein Blatt genommen, und die Blatter werden paginirt. Bey jedem Discipulo wird notiert 
1. Nomen, 2. Patria, 3. Aetas, 4. Parentes, 5. Accessus, 6. Profectus, 7. Vita ijisa. llinten soli ein 
Index Nominum gemacht werden nach dem Alphabet.“

4) Es wurden jahrlicli 2 offentliche und 2 minus solemnia esamina abgelialten, spater wurden die ersteren 
auf eine reduciert die in der Woclie nach dem Sonntag Misericordias Domini abgelialten wurde.



gegen Mitternacht und ein Stiick von Asien wegen des tlieatri belli; c) ans der Ora- 
torie werden Specimina gewiesen; d) endlich kommt das Griechische mit beyden Classen.

3. Collega I wird liaben: a) die Grammatica et Syntaxin in praxi; b) Ans dem 
Castalione c) die exercitia aus dem Muzelio (Compendium universae latinitatis); d) die 
Yocabula werden hergesaget; e) letzlich wird ex tempore was vertirt in beide Sprachen.

4. Collega II proponirt in Classe tertia: a) aus dem Catechismo Lutheri die crsten 
3 Bitten, b) die Spriiche vom Advent an werden recitiret, e) es wird eine bibliscbe 
Historie aus dem A. T. vorgenommen, expliciret und appliciret (von Samuel); d) wird 
die Etymol. mit denen vocabulis repetiret; e) Aus dem Adminiculo Yngeri werden die 
Versiones gewiesen; f) mit der Calligraphie und Arithmetic geschieht ein gleiches.

5. Collega III in der 4. Classe: a) werden die 4 folgenden Bitten aus dem 
Catecli. erklahret, b) werden eben die Spriiche wie beim Collega II. num. b. aber deiitsch 
aufgesaget, da jene es bohmisch getlian; c) wird die anderte Helfte von Samuel cror- 
tert; d) wird die Etymol. et Langii Tirocinium vorgenommen; e) werden die yoca
bula, ex Cellarii libro memor. hergesaget; f) die Caligraphie, Orthograpliie, Arithmetic 
sind ut snpra.

6. Herr Scholtze hat in der 5. Classe: a) aus dem Catechismo das 2. Haupt- 
stiick mit Spriichen; 2) das Buchstabiren, Lesen ect. c) den Grund zur Rechen-Kunst.

Am 29. Mai gieng diesen Prufungen ein feierlicher Redeakt voran, welcher „voii 
der besondern Vorsorge Gottes iiber das durchl. Hauss von Lothringen handelte und 
bestuud in 16 orationibus, ais in Latem, Deiitsch, Franzosisch, Bohmisch, Pohlnisch 
u. s. w.“ — Ein śihnlicher actus oratorius wurde auch ani 27. Novemb. 1724 abge- 
halten „worinnen die Providenz Gottes aus der Schlesischen Historie gezeiget wurde 
circa Statum Imperii Silcsiaci;“ auch wurde der Beschluss gefasst „dass in Zukunfft 
allezeit ein P r o g r a m  ma desselben in Brieg soli gedrucket werden oder auch in 
Bresslau.“

Dieses frische Leben unserer Schnie war leider von kurzer Dauer. Im Schosse 
der Gemeinde sclbst entwickelten sieli Zcrwurfnisse die von den schlimmsten Folgen 
fur Kirche und Schnie werden sollten. Die drei Pastoren Steinmetz, Muthmann und 
Sassadius wnrden von ihren Amtsbriidern Schmidt und Hentschel des in Schlesien streng 
verponten Pietismus ycrdachtigt. Es erfolgten wiederholte Anklagen, dass Steinmetz 
durcli dic oben erwahnte Yerptlegungsanstalt fiir Schiller ein Waisenhaus nach Franckes 
Muster in Halle zu errichten im Sinne habe, dass die erwahnten Pastoren mit dem 
Rector Jcrichovius und dem Conrector Sarganek verbotene Conventikeln und YYinkel- 
schulen hielten, dass sie eine Kirchentrennung bezweckten, und verbotene, fanatische, 
dem Yolke hochst schadliche Biiclier eingefiilirt und verbreitet hatten. Der Process 
zog sieli etliche Jahre hin, bis endlich die drei genannten Prediger so wie die zw.-i 
Schuhnanner „ais ihren Sectariis“ durcli kaiserliches Deeret vom 21. Januar 1730 des 
Landes verwiesen wurden'). * V,

l) ller Process ist in Walchs Einleitung in die Religionsstreitigkeiten der evangelisch lutherischen Kirche
V, 333—376 und in der Geschichte der evang. Kirche oster. Schlesiens S. 55 — 60 weitlaufig be- 
handelt. Aus der in meiner Denkschrift befindlichen Darstellung den Urkunden des Idesigen Kirchen- 
archivs entnommen geht hervor dass Schmidt und Hentschel von den niedrigsten Beweggriinden geleitct 
die Anklage erhoben; auch ist aus dem daselbst angefiihrten Tagebuch der Teschner Jesuiten-Re- 
sidenz (Mscr.) zu ersehen dass sie bloss die in den Vordergrund geschobenen Werkzeuge geheimer 
Feinde waren.



Am 22. Mai 1730 verliesseo die treuen und redlichen Fiihrer der Gemeinde 
und der Jugend die Stadt, und wandten sieli nach Kursachsen; Steinmetz wurde zu 
Neustadt an der Aiscli ais Prediger und Schulinspector angestellt und sjiater zum Alit, 
in Kloster Bergen boi Magdeburg und Generalsuperintendenten befordert, er war unserer 
Seliule auch in dieser Stellung vaterlich gesinnt. Das fernere Schieksal des Reetors 
Jerichovius ist unbekannt, er soli 1759 das zeitliche gesegnet haben. IJber Conrector 
Sarganek ist Hirschling in seiner Beschreibung der Bibliotheken nachzulesen.')

Die Teschner-Lehranstalt bis zum .Jahr 1811.

Die Jesuskirche wurde dureh die Yerbannung ihrer treuesten Diener bis in das 
innerste erseliiittert, und die Selmie war in das Mitleid mit liinem gezogen, war sic 
docli ihres trefflichen Inspectors und ihrer tiichtigsten Lelirer verloren gegangen. Audi 
die Steinmetzische Versorgungsanstalt welche zum gedeilien der Jesussclmle wesentlieli 
beigetragen liatte, musste dem kaiserlichen Befehle gemass aufgelioben werden, und 
kaum gelang es den Kirchenvorstehern das Gebaude der Gemeinde zu retten, da man 
hoheren Orts damit umgieng es zu einem Lazaret zu verwenden. Unserc Lcliranstalt 
war in die ausserste Zerriittung geraten, und das ganze Jalirhundert liindureh erreielite 
die Teschner Selmie nicht mehr die Bliite, der sie sieli zur Zeit eines Jericliovins und 
Sarganek erfreute. Das erledigte Rectorat musste 1734 anf Befelil der Behorden dem 
Christian llentschel Solin des gleiehnamigen hiesigen Pastors und zwar gegen den 
Willen der Kirchemorstande iibergeben werden, die wie cine kurze von Leopold von 
Fragstein zusammengestellte Kirchenchronik meldet, in den sauern Apfel beissen mussten. 
Aber nielit lange bekleidete Hentschel diese Stelle, er folgte nach einer kurzeń Lehr- 
tiitigkeit einem an ihn ergangcnen Ruf ais Pastor nach Nieder-Schlesicn und mehrere 
Jalire blieb das Rectorat wieder unbesetzt bis der von Steinmetz wann empfohlne Jobami *

2) Dieser sagt (Band II, Abtiil. 2, S. 491): „Die Bibliothek zu Neustadt an der Aiseh im Bayreuthischen 
hat ihr Entstehen vorziiglich den grossen und riihmlichen Bemiihungen der ehemaligen Rektoren und 
Lelirer dieser Seliule einem Sarganek u. s. w. zu verdanken. Sarganek, diesen unvergleichlichen 
Lelirer — dessen Andenken in der Brust- jedes Patrioten schon die reinste Elirfurclit erregt — ge- 
brauulite die Vorseliung zum Werkzeuge, nebst dem damaligen Superinteudenten und Inspector nach- 
maligen Abt zu Kloster Bergen, Joli. Adam Steinmetz, den ersten Grund der neuen Einrichtung zu 
legen: wie er solches selbst in der kurzeń Nachricht, die er von der Beschaffenbeit der hoclifiirst- 
liclien Stadtsclmle zu Neustadt an der Aisch im J. 1733 aufYerlangen auf 3 BSgen in 4. entworfbn, 
besclirieben hat. Dieser treffliche Lelirer machte den Anfang zur Schulbibliothek, kaufte nicht nur 
viele Bttcher, sondern theilte auch selbst ans seinem eigenen Yorrath manche gute Schrift mit, die 
jetzt noch sein Andenken im Segen erhalt. Er endigte sein Leben, eine ununterbrochene Kette niitz- 
licher Thatigkeit, zu Halle ais Inspector des koniglichen Waisenhauses den 25. Mai 1743. Sein Be 
benslauf nebst der Leiclienrede des sel. Martini, und dem Leichengedichte des Abtes Steinmetz und 
seinos tbeuern Lehrers Mutbmann kam zu Halle 1743 heraus. Da sieli diese Schrift sebr selten 
machte, so besebrieb der Herr Director Oertel sein in wunderbare Scbicksale verwebtes Leben, in 
einem schonen lateinisehen Programme: Vita b. Georgii Sarganeci Rectoris olim Sobola; Neostadiensis 
ad Aissum longe meritissimi. Norimbergse 1763. 4. 3 Bogen.“ In diesem Programm ist auch seine 
Tatigkeit an der Jesusschule geschildert. Ueber ihn vgl. Scherscbnik a. a. O. 8. 138. Ueber ihn 
und seine Mitexulanten Gescbichte der evang. Kirche ost. Schl. S. 60. Aniu. 3. Von Sarganeks Schrif- 
ten ist mir bekannt: „kurtzgefasste Passionsgescbicbte der Obarwoche nach den Tagen und Stunden 
derselben,“ sodann „die Berecbnung der Siinden-Schulden11 Ziillichau 1720. 8. endlieb seine Geometrie 
in Tabellen Halle 1739. 4.



Ernst Gottlieb Radetzki von Radetz damit betraut wurde. Ais Conrector war urn das 
Jalir 1740 Traugott Langer tiitig. Der Scbulcollege Krieger tauschte 1734 diesen 
seinen Wirkungskreis mit dem eines Pastors an der Gnadenkirche ein. Ais Lebrer 
im 4. Decenium des vorigen Jahrhunderts werden noeh genannt die scbon oben an- 
geftihrten Macher und Knoch, iiberdies noeh Wenzel Chirak der 1730 anf landesfiirst- 
liclien Befelil ais Schnlcollege angenommen werden musste, sodami Tobias Schubert, 
Jobami Ebrgott Fabri (Solin des in den dreissiger Jahren mit Tod abgegangcnen 
Andreas Fabri), Jobami Christian Bocksbammer, Martin Tliielisch und der Candidat der 
Tlieologie Christian Blocbmann der in der Eigenschaft eines Ktisters grossen Eifer 
und Tatigkcit ftir die Scliule und das gesammte Gemeindewesen der hiesigen Kircbe 
an den Tag legte.

Zwar wurde vom Landeshauptmann Maximilian Grafen Wratislaw von Mitrowitz 
dureb ein am 11. Mai 1730 an den kaiserl. Hof geriebtetes Schreiben beantragt dass 
„den unverdacbtigen Wortsdienern Schmidt und Hentscbel die Ministerii und Schulin- 
spection iibertragen“ w er de. Diesem Vorscblage wurde jedocli niclit nacbgekommen, 
und die Kirebemorstande vertrauten die Scbulinspection dem deutschen Prediger Chri
stian Wilhelm Henriei an (er war vordem Pfarrer zu Kreisewitz und Schonfeld im 
Briegsehen). Nach seinem im Jahre 1737 erfolgten Tode wurde ibm 1739 in Johann 
Gottfried Sehuehardt ein Nachfolger gesetzt. Dieser scbon fruber ais Conrector und 
Rcctor an der hiesigen Lehranstalt wirksam, kannte daber die Bediirfnisse der Jesus- 
scliule gar wol, unter seiner und des trefflicben Rectors von Radetzki umsichtiger 
Leitung sebien die Jesusscbule von neuem aufbluben zu wollen, demi „seit Steimnetz 
Abgang — sclireibt einer der Kirclieiworstande — ist die Scliule noeh niclit so gut 
bestellt gewesen ais jetzt.“ —

Aber dieser Aufschwung war von keiner Dauer denn der bejammernswerte Zu- 
stand der Kircbenkasse der dureb die preussisebe Besitznalime Sclilesiens verschlimmert 
wurde, stand dem gedeiben und entwickeln der Jesusscbule hauptsachlich bindernd 
im wege. Steinmetz verstand es gleicli seinem Amtscollegen Muthmann immer neue 
Hilfsmittel der oft leeren Kircbenkasse ausfindig zu maeben, wodureb die Gemeinde 
in stande gesetzt wurde fast unglaubliebes leisten zu konnen. Der rasclie Fortgang 
des Kircbenbaues, die Errichtung der beiden Schulgebaude, der Bau der Pastoren- 
wolmungen, die Griindung der Steinmetziscben Verpflegungsanstalt ist wenigstens teil- 
weise der unermiidlicben Tatigkeit der beiden Pastoren zuzusebreiben, die in dieser 
Beziehung so viel Aehnlicbkeit mit dem frommen gottergebenen Francke baben. Nacb 
ibrer Yerbannung geriet alles ins stocken. Die Opferfreudigkeit der Gemeinde erloscli 
(wozu niclit wenig beitrug dass vier Jalire bindureb die veracbteten Schmidt und 
Hentscbel die alleinigen Pastoren waren), und das Schicksal der verwiesenen musste 
ibren Nacbfolgern zum warnenden Beis]iicle diencn und sie lehren ilirem Eifer Ziigel 
anzulegen. Anf die trostlosen pecuniaren Yerbaltnisse der Gemeinde wirft ein grelles 
Liclit ein 1733 von sammtlichen Lehrern an die Vorstande geriebtetes Gesuch. Sie 
klagen gar bitter dass die Auszahlung ihres Gebaltes 4— 7 Vierteljabre scbon rtick- 
stiindig geblieben sei, und dass sie um niclit mit ibren Familien elend umzukommen 
sieli in Schulden zu stiirzen genotiget saben. -— In einem andern Gesuche (vom 1. Oct. 
1743) ldagt Conrector Langer dass er mit seinem Gehalte niclit auszukommen ver- 
moge und dass er sieh „dureb Tiscli-Gaste und privat-Information einige Beylnilffe zu 
Yerscbaffen gesuebt, aber erfabren miissen, dass iifters bierbey mehr Scbaden ais Nutzen



zu finćlen sey;“ er erliielt in folgę dessen eine Aufbesserung von 15 li., und Martin 
Thielisch weil er damals aucli die Orgel besorgte eine von 40 fi. Kurz darauf wen- 
den sieli Langer, Fabri, Thielisch und Bockshammer wieder an den Kirchenvorstand, 
urn Aufbesserung ihres (leli alt e s , Yersorgung ihrer Wittwen mit einem halbjahrigen 
Gnadengehalte und einer Beihilfe wegen der seit des yacanten Rectorats gehabten 
Miihe. — Bei Beurteilung dieser Bittgesuche muss in Anschlag gebracht werden, dass 
das Einkommen der Lehrer sich gegen friiher um ein bedeutendes yerringert hatte, 
denn wenn auch die Ziffer dieselbe blieb so hatte sich doch wahrend eines Zeitraumes 
von 10— 20 Jahren der Preis der Lebensmittel auch in Teschen gesteigert (in den 
angefiihrten Gesuchen der Lehrer wird stets iiber die zunehmende Teuerung geklagt), 
die Schiilerzahl hatte sich seit dem Abgang eines Jerichovius und Sarganek um ein 
betrachtliches yermindert, und mit ihr naturlich auch die Sclmlgclder; cmii ich war 
durch die preussische Besitznahme Schlesiens die hiesige Gemeinde einer namhaften 
Zahl ihrer Mitglieder verloren gegangen, darunter gar mancher hochherzige Gon ner der 
Kirche und Selmie im Plessischen, Beutlmischen und Jagerndortischen. So errichtete 
z. B. der Graf von Promnitz eine eigene Kirche und Schnie in Pless, und die hiesige 
Lehranstalt wurde naturlich nicht langer von den Promnitzischen Stipendiaten und an- 
dern Plessern besucht. Dies alles notigte den Kirchenvorstand die Lehrerzahl nicht 
zum gedeihen der Anstalt zu vermindern.

Der trostlosen Lagę der Kirchenkasse im 4. Jahrzehnt kamen cinigermassen 
die in Schlesien und Deutschland veranstalteten Sammlungen milder Beitrage zu bille. 
Vor allen war Sarganek tiitig um solche Collecten in Baireuth, Hamburg, Schleswig 
und Holstein einzuleiten, er brachte aucli 292 Gulden ans der Markgrafsehaft, 798 Gul
den ans der Hansestadt und 775 Reichstaler aus den beiden Herzogtiimern zusammen. 
Bei Gelegenheit der Einsendung dieser gesammelten Gelder erteilte er den Rat die- 
selben insbesondere fiir die Schnie zu verwenden, denn die „vom Kong. Dan. Majt. 
ausgebetene Beysteuer, schreibt er, hatte hauptsachlich mit auf die Erhaltung und Auf- 
nahme der Selmie ihre Absicht und ist auch wircklich allergnadigst also destinirt und 
dazu verordnet worden,“ und man mogę nicht yergessen „die Last und Beschwerlich- 
keit des Schulamtes das unfehlbar unter allen in der Welt das allermiihseligste ist zu 
erleichtern, und durch baldere Besetzung des Rectorats der Schule wieder eine Art 
und Ansehen, mithin auch den nothigen Credit zu gebcnA ')

■*) Wie wol es Sarganek der treue und wannę Freund unserer Selmie mit der Lehranstalt meinte ist aus 
seinem an den Kirchenvorstand gerichteten Schreiben (d. d. Ilalle 18. Marz 1739) zu ersehen. „Ich 
meine es, sagt er, mit unserer liebsten Kirche und Schule von Hertzen redlich und werde von meinem 
Gott gedrungen und verbunden Derselben auf alle nur ersinnliche Weise zu dienen. Es gehet mir 
der deplorable Zustand besonders von unserer lieben Schule, dem Pflantzgarten unserer Posteritset, ja  
unsers Landes kiinftigem Wohl oder Wehe, gar zu sehr zu Hertzen, in welchem sie besorglicli liegen 
muss, theils nach dem credit, theils nach der wircklichen Beschaffenheit, nachdem das Rectorat sclion 
so lange ist unbesetzt blieben. — Ich kann nicht umhin E. Hwohlg. zu ersuchen, dass Sie auch noch 
zum voraus fiir Dero hohen Theil in Gnaden alles ersinnliche thun, was Sie nur zum Aufnahm, Sce- 
gen und Credit dieser Ihrer Schule, zu dereń Vatern Sie Gott gesetzt liat, ichtens beytragen konnen. 
Ach seyn Sie doch dieser lieben Schule, die doch der ewige Gott schon auf mancherley Weise legi- 
timiret und bezeuget hat, dass er ihr nicht abhold sey, auch von Hertzen und um Gottes willen gnii- 
dig und gewogen! Ach lieben Sie sie doch dem ewigen Heyland Jcsu Christo zu Liche und Elire, 
so innig und so stark, dass Sie Sich unmoglich konnen drum unbektimmert lasseu! Dis ist ohnfehl- 
bar eines der grossten Kleinodien von unserm gantzen Lande und der so notorisch grossen Gemeine,



Radetzkis Tatigkeit war leider eine kurze. Die yielen sieli bildenden evange- 
lischeu Kirchcngemeinden in preuss. Schlesien bedurften der Seelsorger und auch der 
Rcctor der Teschner Sekule wurde 1743 vou der Gemeinde zu Rbsnitz im Jagera- 
dorfischen zum Pastor gewalilt. Zwar schreibt er am 19. April dem Kirehenvorsteher 
Gottfried von Logau: „ich biu mit meinen hiesigen Umstanden vollkommeu vergmigt, und 
wurde mein sclilechtes Schulcommando schwebrlich mit der Wiirde irgend eines coinman- 
direnden Generała eintauscbeu,“ aber bereits am 9. Juli meldet er demselbcn dass er 
dem drangen der Rossnitzer iiicłit langer Widerstand leisten wolle.') Friiher schon 
wurde der ans Bielitz gebiirtige Schubert Pastor an der hiesigen Gnadenkirche (1736), 
und der Kiister Blochmanu verlor scin Amt, weil man in seiner Person den Yerfasser 
der Beschwerdeschrift entdeckt haben wollte, welche von den Dorfbewohnern dem 
obersten Landesherrn unterbreitet wurde, in der sie sieli iiber die ungerechtfertigten * *)

an dereń aufrechter Conservirung dem Reiclie Jesu und nnseren Nachkommen ein nnschatzbar grosser 
Dienst geleistet wird: Dessen unbeobachtetes Eingehen und Yerlust er aber auch nicht wiirde unge- 
rochen lassem “ Er giebt sodami manche Yorsohlage, meint dass man mit der Besetzung des Rccto- 
rats nicht samu en solle, und schlagt dazu Radetzky vor. ,,Er wiirde auch nicht der erste Rector von 
Adel seyn, unter dessen Hand Gottes Werk griinend und bliiliend friildieh fortgegangen ist. Die 
llochadeliche Freundschafft wiirde sichs hoffentlieh zum grossten Theil mit Freuden gefallen lassen; 
und aut' die andem ware nicht gross zu reflectiren, denn Gott ist melir derm alle Wolt, und das 
Wohl des Eandes billiger ais eintzler Personen unbedachte ambition. Dis wiirde der Selmie hoffent- 
licb Credit und Zulauf maclien, und im Systemate scbolastico eine richtigere harmonie, nachdem das 
gantze Directorium Einem oblage, der es vermag.“ Auch ist er der Meinung dass neben dem Scliul 
inspector noch etliche der Pastoren welche die meiste Zeit, KrSfte, Treue und Erfahrung in Schul- 
sachen haben „ais Visitatores, und absente inspectore ais Inspectores viearii mochten constituiret wer- 
den, die obligat waren alle Wochen wenigstens einmahl, bald zusammen bald soparat die Classen zu 
besuchen, und sieli der .Jugend in litteris et moribus auf allerley weise mit anzunehmen. “ Sodann 
giebt er zu erwagen, ob es nicht vorteilliaft ware, wenn einer der Kirchenvorsteher sieli entschliessen 
wiirde „die Ober Aufsicht und Direction in Politicis et Oeconomicis, betreffend die Visitation und 
Erbaltung der Gebaude, Salarirung der Docentium, Versorgung der Amen, Schlichtung der Irrungen 
u. s. w. zn tibernelimen.“ Endlicb meint er „wiirde es der armen Jugend ohnfelilbar zum grossen 
Vortlieil werden: wenn eine Darlehn- Bibliotheca pauperom, die vermuthlich auch seit des Herrn 
Steinmetzen Zeiten noeli da ist, in riclitiger Ordnung conserviret, und mit dem was notliig ist, ver- 
mebret wiirde. Es sind darinnen nur diejenigen Bticher, die in allen Classen gehraucht werden, und 
zwar jedes so vielmahl ais mbglich. Diese werden den armen Kindern tlieils nur in die Classen, 
tlicils auch nach Ilausse geborgt. Der lilteste unter den armen Seholaren bałt driiber den Catalogum, 
ropondirt dem Rectori oder dessen vicario alle Monate oder Quartal driiber, und dieser siebt zuweilen 
die Bticher dureb, wie sie gelialten werden. In diese Bibliothecam will ich gern von allem, was ich 
drucken lasso, dafern es dahin gehbrt, allemal 25 Exemplaria scbicken, und ist schon lange etwas 
dergleichcn unterwegens.“ —

*) Joli. Ernst Gottlicb Itadetzki von Radetz wurde am 29. Aug. 1707 zu Brieg geboren, besuchte das Gymna- 
sium seiner Yaterstadt und das zu Teschen, gieng 1728 nach Jona, wo er unter andern den beruhmten 
Buddeus bortę; 1730 kam er ais Gouverneur eines jungen von Schwarzfels nach Altenburg in Thiiringen, 
hegleitete diesen nach Jena und Gottingen, gieng 1737 ais College nach Kloster Bergen, 1739 ais 
Rector nach Teschen, wurde 1843 Pastor in Rosnitz, vom Herzog von Wtirtemberg-Oels 1747 ais 
Pastor und Senior nach Juliusberg und 1751 ais Hofprediger nach Oels berufen, er wurde zum Con- 
sistorialrat, Superintendenten, Pastor der Pfarrkirche und Inspector des herzogl. Seminars erhoben. 
Genie batten ilin 1700 die Teschner ais ihren Prediger wieder zurtiekkehren geseben, und er war 
nicht abgeneigt. der an ibn ergangenen Autlorderung folgę zu leisten, aber ein kais. Befebl verbot die 
Besetzung der Pastorenstellen mit Auslandern. Ueber ihn ist zu ygl. Gottl. Fuchs: Reformationsge- 
scbiclite des Fiirstentlmms Oels. Breslau 1779 S. 185. Derselbe bat ihm seine: „Materialien zur evang. 
Religionsgcscbicbte des Ftirstenthums Teschen. Bresl. 1770“ gewidmet.



Gcgenreformationsgcluste des Kammeral-Oberregenten Pfiitschner beklagt liatten'). — 
Die Schulcollegen Maclier, Knocli und Chirak liatten das zeitliclie gesegnet, so waren 
mitliin ais Radetzky die Anstalt verliess an derselben nocli tiitig der Conrector Langer 
und die Collegcn Fabri, Thielisch und Bockshammer. „Von diesen versali Fabri Clas- 
sem III. und zugleich in mehreren lateinischen Lectionen Classem L, wogegen der 
Con Rector Langer die Historie und Geographie mit seiner (Cl. II.) und der Classe I. 
gemeinschaftlich abhandelte. “

Das Rectorat blieb wieder bis 1749 unbesetzt, man suchte langere Zeit vergeb- 
lich nach einer tauglichen Personlichkeit, endlich wandte man sieli an Steinmetz. „Die 
Liebe —  so schreibt dieser am 1. Aug. 1749 — zu meinem Ober-Sclilesien bat mieli 
ubermocht, dass ich die Entscliliessung fassen miissen einen von meinen hiesigen Con- 
ventualen und Prseceptoribus zu gedacliter Bedienung zu iiberlassen. Ich brauchte den- 
selben zwar bey unseren Anstalten annoch sehr nothig, indem man bey der bestandig 
zunehmenden Seltenheit redlicher und geschickter Leute kaum mehr weiss, wie solche 
fortzusetzen sind.“ —- Durch ihn kam Christoph Hennicke an die Jesusschule der am 
5. Nov. 1749 in sein Anit eingefuhrt wurde. E r bildete sich aus den Schulern der 
Prima und den fortgeschritteneren der Secunda seine Classe, und fuhrte zuerst die 
Mathematik und franz. Spraehe ais ordentliche Lehrgegenstande ein. „Dieser wirklich 
gelehrte und zum Unterrieht der grossern Schuljugend sehr geschickte, auch ausserst 
thatige Mann, brachte die Schnie bald in eine bessere Aufnahme, und zog manche 
jungę Leute liohern Standes herbey, die vielleicht oline ihn nie die hiesige Selmie be- 
sucht haben wiirden. Den schwacheren Schulern suchte er durch besondere und un- 
entgeldliche Lehrstunden nachzuhelfen, damit sie bald den starkeren głeiehkommen und 
mit ihnen eine gleiche Classe bilden konntenA2) Leider war die Berufung dieses tiich- 
tigen Schulmannes die Ursache dass am Tage seiner Amtsantretung der seit einer 
Reihe von Jahren ais Schulcollege tatige und allgemein geaclitete Fabri sein Amt nie- 
derlegte3). Auch Conrector Langer gab seinen hiesigen Wirkungskreis auf, indem er 
1751 ais Pastor nach Nieder-Sclilesien abgieng, und selbst die Tatigkeit Hennickes 
wurde gar bald, in Frage gestellt.

Neun Monate lang hatte der Rector sein Amt mit grossern Beifall gefuhrt, ais 
ein gewisser Joh. Christoph Scholtz gewesener Landprediger zu Steudnitz im Liegnitzi- 
schen mit einem Hofdecret in Teschen anlangte, welches seine Anstellung ais tunfter 
Prediger bei der Gnadenkirche anbefahl. Man machte dagegen die Vorstellung dass 
die Kirclic nach Yerminderung ihrer Seelenzahl durch die preuss. Eroberung Schle- 
siens nicht im stande sei fiinf Prediger zu erlialten und ihrer auch nicht bediirfe. 
Darauf wurde Scholtz laut eines am 8. Aug. 1750 an den Kirchenyorstand ergangenen

') Vgl. Acta histor. eccles. VI, 870 s. f. und Geschichte der evang. Kirche oster. Schlesiens S. 54. 55.
4) Bartelmus in dem schon angefuhrten Mscr. Der Vf. war 1749/50 Schiller der 1. Classe an der hie

sigen Lehranstalt.
a) Joh. Ehrgott Fabri 1718 zu Teschen geboren, studierte hier, 1736 am Pedagogium zu Halle, 1738 an 

der Universitat zu Jena. Seit 1738 Lehrer der Jesusschule, gieng er 1749 nach Breslau, wo er in 
dcm Theod. Langerisclien Ilause mit sehr fahigen Kindern zweier Familien eine Art von Sehule er- 
riclitete. Ais erster College in das Seminar nach Oels berufen, wurde er 1752 Conrector, iiberlebte 
4 Propste, 3 Rectoren, 2 Prorectoren und alle Classenlehrer, und „arbeitet in seinem Alter seit 1774 
ais Prorector mit unermiidetem Eifer und walirer Rechtschaffenheit zum Besten der Jngend.“ G. Fuch* 
in seiner Reformgesch. des Fiirst. Oels. S. 470.



Befehls zum Schulrector bestimmt, und verordnet dass der neuangestellte Hennicke cnt- 
lassen werden solle, da er Auslander sei und keine hdchste Bestatigung erhalten babę. 
Hennicke musste suspendiert und Scholtz ais Rector eingefiihrt werden. Dieser reiste 
aber bereits am 24. Aug. 1750 unter dcm Vorwande seine in der Lausitz zuriickge- 
lassenen Effecten abliolen zu wollen von Tcschen ab, wodurch Hennicke Gelegenheit 
erhielt seinen vorigen Schulern auf seinem Zimmer Unterricht erteilen zu kbnnen und 
die Kirchenvorsteher Zeit fanden Erkundigungen iiber jenen einzuziehen. Uiese fielen 
fur ihn nicht gunstig aus, denn aus den eingeschickten authentischen Abschriften seines 
von der preuss. Oberamts-Regierung gefiihrten Prozesses gieng hervor dass Scholtz 
sieli mehrerer Verbrechen schuldig gemacht, seines Amtes entsetzt, mit Festungsarrest 
bestraft und des Landes verwiesen worden sei. Auf diese Processacten gestiitzt unter- 
breitete man der Landesfiirstin die Bitte dass die biesige Selmie mit diesem Mannę 
versehont bleiben mogę. Scholtz erschien nie wieder in Teschen; auf welche Weise 
er sieli bei Hofe eingeschlichen habe ist eben so wenig bekannt ais das fernere Scliiek- 
sal dieses Abenteurers. —  Jetzt aber wurde urn so eifriger die Bestatigung Hennickes 
nacligesuclit; es erfolgte jedoch die Verordnung dass er sich vorerst von dem hiesigen 
k. k. Consistorium priifen lassen, und dann zur hochsten Coniirmation vorgeschlagen 
werden solle; was denn auch geschah. Diese Anordnung wurde seither nicht nur auf 
alle ihm im Amte nachfolgenden Rectoren sondern iiberhaupt auf alle bei der Jesus- 
schule angcstellten Lehrer ausgedehnt, die bisher einfacli von dem Kirchenvorstande beru- 
fen und in ihr Amt eingefiihrt worden waren. Die jetzt zum Gesetz gemachte Priifung 
(bei welcher sammtliche Prediger der Jesuskirche zugegen waren), und die hochste 
Bestatigung verschaffte aber den Lehrern ein grosseres Anseheu und eine festere Stell mig, 
denn der also bestiitigte Lehrer konnte ohne Vorwissen und Befehl des Hofes seines 
Amtes nicht entsetzt werden, und hieng daher nicht melir einzig und allein von den 
Launen der Kirchenvorsteher ab. — An des Conrectors Langer Stelle wurde 1752 
Micliael Ehrgott Muthmann, ein Sohn des 1730 verwiesenen Pastors berufen. Seine 
Bestatigung stiess anfanglieh auf Schwierigkeiten, die aber bald gehoben waren da er 
in folgę der mit ihm vorgenommenen Priifung nicht nur tiichtig fiir das Lehramt son
dern auch frei von allem Pietismus befunden wurde.

Der dritte schlesische Krieg sollte auch auf unsere Schnie von Einfluss sein. 
Gegen das Eude des Jahres 1758 riickte das Infanterie - Regiment Grossherzog von 
Toscana in Tcschen ein um die Winterąuartiere daselbst zu halten, die Italiener wur- 
den von seuchenartigen Krankheiten heimgesucht. Man war daher bedacht die Solda- 
ten aus der ohnehin iibcrfiillten Stadt (es residierte damals auch der Breslauer Bischof 
Graf von Schaffgotsch in Teschen) auszuąuartieren, und beschloss das evang. Schul- 
gebaude zu einem Militarspital umzugestalten, weil es durch seine freie von der Stadt 
entferntere Lagę dazu ganz tauglich schien. Die dagegen erhobenen Einwendungen 
der Kirchenvorsteher konnten nicht beriicksichtigt werden. Die Lehrer mussten ihre 
Wolinungen, die Schiller ihre Classen in der grossten Eile rauraen, jene fanden in den 
Wohnungcn der Pastoren eine Unterkunft, diese zerstreuten sich in ihre Heimat, da 
natiirlicherweise an die Fortsetzung des Unterrichtes nicht gedaeht werden konnte. 
Zwar zog das Regiment im Friihjahr wieder ab (es mogen an 300 Mann gestorben 
und in der Na.be des Schulgebaudes begraben worden sein), aber die selir beschadigte 
und verunreinigte Jesusschule konnte liingere Zeit nicht bewohnt und mit dem Unter- 
richte erst nach den Ernteferien wieder begonnen werden. Yiele der Schiller kamen



niclit wieder und die Prima blieb ganz aus. „Fiirwahr ein trauriger Z u stand, dessen 
Eintritt durch sein Zusammentreffen mit dem 50. Jubeljalir der Selmie hinlanglich be- 
zeichnet ist. Nur der Hinblick auf die Bedrangnis des Vaterlandes konnte die Kir- 
chengemeinde fiir die augenblicklichen Opfer cntsehadigen.“ ')

Ein weit harterer Schlag stand aber nocli der Selmie bevor, am 5. Mai 1759 
endigte ihr tatiger Inspeetor Scliuchardt sein segenreiebes Leben, ihm folgte vier Jahre 
spater (14. Juli 1763) Conrector Mutlimann mit Tode nach (im kraftigsten Manncs- 
alter 35jahrig sank er ins Grab), und das Jahr darauf gab nach dem hinscheiden 
seiner Gemahlin Rector Hennicke seine hiesige Stelle auf und kelirte mit seinen beiden 
Kindern in die Ileimat zuriick, und leider bat der Kirchenvorstand in der eitlen Hotf- 
nung seines gleicben bald wieder tinden zu konnnen, nichts getan ihn zuriickzuhalten. 
Hennicke war spater in den preussiseben Staaten ais Lehrer tatig, und starb ais Land- 
prediger bei Frankfurt an der Oder.

Es war schwierig einen gescbickten Mann fiir eine der erledigten Stellen aus- 
findig zu machen. Endlicb vcrfiel man auf einen gewissen Christoph Konr. Werner, 
er wurde gepriift und 1765 ais Conrector bestiitigt. „Unterdessen aber war er niebt 
der Mann, der die Stelle des verstorbenen Conrectors Mutlimann nocli weniger aber 
jene des abgegangenen Rectors Hennicke batte ausfullen oder ersetzen konnen. Am 
guten Willen und Fleiss liess er es nicht fehlen, allein seine Scbul-Kenntnisse waren 
niclit so ausgebreitet, ais es seinPosten erforderte.“ * 2 3) Das Rectorat dagegen blieb 
liinger denn 6 Jahre unbesetzt, wabrend dieser Zeit lelirte Christian Gottlieb Frbblicb 
ais College, welcher jedocb 1771 zum Seelsorger der Tescbner Gemeinde gewiiblt 
wurde. Zu gleicher Zeit wurde Benj. Gottlieb Schubert, Solin des hiesigen Prcdigers 
zum Rector ernannt. Der Lebrkorper blieb jedocb nur bis 1775 vollzahlig, denn in 
dem genannten Jahre gieng Bocksbammer der Veteran der Scliule in seinem 86. Le- 
bensjahre mit Tod ab (18. Mai), er batte sebon friiher von Alter und Scbwacbe ge- 
zwungen, den Unterricht seiner Classe einstellen miissen. In demselben Jahre (8. Nov.) 
starb der 65jahrige Tbieliscb Cantor und Organist, und sebon am 10. Sept. 1776 
Conrector Werner (54 jalirig). In demselben Jahre wurde jedocb Ernst Ludwig Schu
bert (Bruder des Rectors) zum Conrector, Job. Christian Tbieliscb an die Stelle seines 
verstorbenen Yatcrs gewiiblt, 1778 kam zu den genannten Job. Miżia ais College und 
Joli. Gottf. Kotschy ais Elementar-Lehrer liinzu.

Das durch Schuchardts Tod erledigte Scliulinspectorat wurde im September 1765 
dem Pastor Tob. Schubert anvertraut, welcher es bis 1777 verwaltete; nach dem er 
freiwillig dieses Amt niedergelegt batte wurde im April 1778 Pastor Traug. Bartel- 
mus mit dem Scbulinspectorate betraut, der es bis zu seinem am 15. Sept. 1809 er- 
folgten Tode fiibrte. Er war ein gar eifriger, unermudeter und uneigenniitziger Freund 
der Scliule. Seine Opferfreudigkeit bewies er indem er von den 100 fl. die der Schul- 
inspector ais solcher aus der Kircbenkasse jabrlich erbielt den vierten Teil zum besten 
der Selmie abtrat. Von seinem Eifer legt das von ihm gefiibrte Inspectoratsprotokoll 
Zeugnis ab, er fiibrte die Lectionskataloge, so wie die sebon zu Steinmetzens Zeit 
im gebrauch gewesenen Conduitenbiicher (dainals Journale genannt) ein.1) — Es diirfen

') H. L. Sittig: Gescliichtl. Nachrichten tiber das evang. Gymnasium zu Tesclien, im Prograinm des k. k. 
evang. Gymnasiums in Teschen vom J. 1851. S. 5.

2) Bartelmus a. a. O. Der Vf. war seit 1760 Prediger der hiesigen Gnadenkirche.
3) Ais Beispiel wie diese Conduitenbiicher gefiihrt wurden, mćige ein Schiiler der Prima aus dem J. 1779



aber audi die Bemuhungen der Kirchenvorsteher zur Hebung der Schnie niclit uner- 
walmt bieiben. Vor allen ist des Freiherrn Friedrich von Kalisch zu gedenken, auf 
dessen wiederholte Aufforderung die Stiinde 1777 einc Sammlung unter sieli veran- 
stalteten, und sieli verpflicliteten die unterzeichneten Beitrage jahrlich zu erlegen. Von 
den eingelaufenen Geldcrn erhielten 30 Knaben eine jahrliche Beihilfe von 12 bis 13 H. 
So anerkennenswert diese dera diirftigeren Teile der Schuljugend wol zu statten kom- 
mende Unterstiitzung war, so war sie doch nur von 2 jahriger Dauer, da die jahr- 
liclien Beitrage unregelmassig einliefen und auch die fiir denselben Zweck an Śonn- 
und Feiertagen ausgestellten Kirchenbuchsen eine sehr geringe Ausbeute lieferten.

Das von der niederoster. Regierung veroffentlichte Toleranz-Circular, so wie 
die voni k. k. Amt in Troppau Fiir das Herzogtum Schlesien publicierte Circ-ular- 
Verordnung erteilte den Protestanten der deutsch-galizischen Erbstaaten die lang ent- 
behrte Religionsduldung.') Dieses kostbare Geschenk des hochlierzigen und menschen- 
freundlichen Kaiser Josephs II. rausste voraussichtlich niclit nur fiir die Gnadenkirche 
zu Teschen, sondern aucli fur die Jesusschule von den wichtigsten Folgen sein. So 
wie in andern Provinzen unseres grossen Vaterlandes bildeten sieli auch in Schlesien 
eine betrachtliche Zahl neuer Kirchengemeinden, die Gnadenkirche iiber 70 Jahre das 
einzige evang. Gottesliaus in einem weiten Urakreise wurde die Mutter der in den 
nach sten zehn Jaliren sieli bildenden Kirchengemeinschaften zu Hillersdorf, Ernsdorf, 
Bielitz, Nieder Bludowitz, Kammeral-Ellgoth, Weichsel, Bystritz, Ustroń, Golleschau, 
Drahoraischl und Nawsi. Die neuen Geraeinden bedurften der Seelsorger, der Candi- 
daten jedocli fiir das Predigeramt gab es nur wenige. Es wurden so nianclic Tlico- 
logen ans den slavischen Teilen Ungarns nach Bohmen, Maliren und auch nach Schle
sien berufen, vor allen andern ergieng jedocli an die Lelirer der Jesusschule der Ruf. 
Diese waren von jeher mit geringen Ausnahnien sammtlich Thcologen, die ilire Ta- 
tigkcit an der hiesigen Lehranstalt gewohnlich nur ais eine Yoriibergehende betrachteten, 
und bei der geringsten Aussicht auf eine Predigerstelle mit allen Kraften damach 
trachteten. Und sclbst die wenigen unter ihnen die eine grossere Neigung fur das 
Schulfach ais fiir den Wirkungskreis eines Pastors vcrspiirten, waren des diirftigen 
Gehaltes wegen das die Geraeinde ihren oft mit zahlreicher Familie gesegneten Leh- 
rern bieten konnte genotigt ihr Einkommen durcli die Annahme eines Pastorats auf- 
zubessern. Um die Zeit ais dies Toleranzpatent veroffentlicht wurde, ziililte die Jesus
schule vier Lelirer welche durch ilire Studien fiir ein Pastorat geeignet waren, und 
alle vier becilten sieli der an sie ergangenen Aufforderung zu geniigen. Rector 
Schubert gieng nach Bielitz ab, segnete jedocli bereits 1783 das zeitliche. Sein Bruder

angefuhrt werden. „D., Piesch ans Bielitz: ein fleissiger und ordentlicher Schiiler (vidimiert vom 
Schulinspector 16. Jan.). Zeichnet sich unter seines Gleichen durcli besondere Lust und Gescliicklioh- 
keit in der Naturgeschichte aus, besonders durch Kenntniss der meliresten Pflanzen dieser Gegend 
nach dem System des Ritters Linaii (v. 3. Apr.). Bezeiget auch besondere Lust zur Dichtkunst (v. 
10. Apr.). Verdient unter seinen Mitschiilern mit Reclit die erste Stelle in Riicksicht seines Fleisses 
und Fortgangs im Lernen. — Lasst sich in Spraclien und Wissenschaften wolil an, und macht Hoff- 
nung ein ordentlicher Mensch zu werden, der mit Nutzen bald weiter geschickt werden konne. — 
Bezeiget viel Lust zum Griechischen. — Muss seine von Natur undeutliclie Sprache mehr ausbessern 
(kommt wiederholt vor). — Hat den 12. Sept. 1780 Sffentlich valedicirt.u 

') .lenes vom 13. Oct. 1781 findet man in Kuzmanys Urkundenbucli zum (ister.-evanff. Kirchenrecht. Wien 
1856 Nro. XLII S. 79. dieses vom 30. Marz 1782 in meiner Geschichte der evang. Kirche oster. 
Schlesiens 8. 139.



der Conrector folgte dem an ilm ergangenen Ruf nacłi Hillersdorf, er hatte sich bis 
zu seinem 1808 erfolgten Tod die Liebe und Hochachtung seiner Pfarrkinder durch 
die rastlose, unermiidliclie Erfiillung seiner Pfliehten zu bewabren gewusst. Die Seliul- 
eollegen Tliieliscli und Miżia wurden Pastoren der eine in Scharten bei Etferding, 
der andere in Biała. Dieser starb 1801 in seinem Amte, jener war fur das Wohl 
seiner ilirn anyertrauten Gemeinde bis zu seinem im Sept. 1827 erfolgten Ablebcn 
tatig. So Ibste sieli der Lehrkbrper der liicsigen Anstalt auf, es blieb der Elementar- 
lelirer Kotseliy allein zuriick.

Der Kirchenvorstand liatte nun die Aufgabe der volligen Aufiosung der Selmie 
durch die Berufung von neuen und tauglichen Lehrkraften entgegen zu arbeiten. Diese 
Aufgabe war eine urn so schwierigere da die nocli immer sieli bildenden Kirclicnge- 
meinden die fiir diesen Wirkungskreis fahigen Candidaten aufbrauchten, und die durch 
die Zergliederung der grossen Teselmer Gemeinde sehr geschwachte Kirchenkasse 
kaum im stande war das ohnehin sehr armliclie Gelialt der Lelirer aufzubessern. 
Dennoch gelang es den Kirchenvorstehern den friihcr an der Selmie zu 1'less ais Rector 
fungierenden Joh. Tob. Schubert (ein Bruder der beiden friiher genannten) in gleieher 
Eigenschaft fiir die hiesige Lehranstalt zu gewinnen, seiner Wirksamkeit wurdc aber 
durch seinem leider sclion am 21. Dec. 1785 erfolgten ableben ein Ziel gesetzt; auch 
der mit ihm zu gleieher Zeit (1783) aus Nieder-Scldesien hieher berufene Candidat 
der Theologie Langer (Solin des bis 1750 hier wirkenden Conrectors), wirkte nur 
kurze Zeit an der Jesussehule ais College, denn er scliien weder in Beziehung sei
ner wissenschaftlichen Ausbildung nocli in der seines sittlichen Betragens fiir das 
Sehulamt geeignet, und wurde somit nach einem neun monatlichen Yersnch wieder 
entlassen. Kurz vor dem Ableben Scliuberts erhielt er in dem aus Bielitz gebiirtigen 
David Pieseh einen Collegen. Dieser ausserordentlieh tatige Mann besorgte mit dem 
Elementarlehrer Kotschy iiber 5 '/2 Jalir hindurch allein den Unterricht. Erst 1791 
wurde Joh. Chmiel zum Conrector gewalilt, der aber 1800 Pastor in Ernsdorf, spater 
in Biała wurde. An seine Stelle trat der im Sept. 1800 hieher herufene Joh. Rakowsky, 
welcher 2 Jahre spater sein Sclmlamt wieder aufgab, und ais Prediger in Weichsel 
und Bielitz tatig war. Einen weit grosseren Verlust erlitt aber die Jesussehule durch 
den am 9. Aug. 1802 erfolgten Tod Pieschs. Bereits seit 2 Jaliren kranklicli, war 
er seit April unfahig zu unterrichten, und erlag am genannten Tag der Lungen- 
sucht. Ueber ilm berichtet Scherschnik in seiner sclion ofter erwahnten Schrift: „So 
gern ich von diesem gelehrten und geschickten, vorziiglich in der Naturgeschichte be- 
wanderten Sehulmanne recht vicl Riilimliehes erzalilen wollte: weil ich in freundsehaft- 
licher Yerbindung mit ihm gestanden, und manelic litterarische Seltenheit von ihm er- 
worben habe: so kann ich doch aus Mangel der Naclirichten nicht melir von ihm an- 
fiiliren: ais dass er in Bielitz gebohren, an der evang. Scliule vor Teschen gelernet 
gelehret und derselben zuletzt ais Rektor einige Jahre vorgestanden, und im J. 1802 
an der Lungensucht in der Bliithe seines Lebens, von allen, die ihn kannten, lierzlich 
bedauert, das Zeitliche mit dem Ewigen yerwechselt. E r verfasste vielerley Gelegen- 
heitsgedichte, dereń einige gcdmckt worden. Nocli ais Studierendcr in Leipzig iiber- 
setzte er: Des Abt Franz Cetti Naturgeschichte von Sardinien aus dem Italianischen 
mit Anmerkungen, Kupfern und Vignetten. 3 Tlieile. Leipzig 1784. 8.“ W ir konnen 
nocli hinzufiigen, dass Pieseh nicht nur durch sein grundliches Wissen, sondern auch 
durch seinen psedagogischen Tact ausgezeichnet war, er welcher sclion ais Schiller
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der hiesigen Lehranstalt „sieli unter seines Grleiclieu durcli besondere Lust und Ge- 
schicklichkeit in der Naturgeschichte besonders durcli Keimtuis der mehresten Pdan- 
zen dieser Gegend“ auszeichnete, hatte insbesondere das Studium der Pflanzenwelt im 
Teschnisclien dauernd angeregt.')

Wahrend der letzten Krankheit des Rectors Piescli vertrat ihn der Candidat 
Franz Ludwig Audresky, welclier sodami gleich den Caudidaten Karl Jos. Nicolaides 
Lehrer der Anstalt wurde, dieser ward jedocli bereits am 17. Apr. 1803 Yicar an der 
hierortigeu Kirche, was ihn aber niclit hinderte viermal wochentlich von 3 bis 4 ITbr 
einer bestimmten Anzahl von Schiilern Unterricht im deutschen und polnischen Stil 
zu erteilen, was mit seiner 1805 erfolgten Berufung zum Prediger nacli Nawsi selbst- 
verstandlich ein ende nalim. An seine Stelle trat im Mai 1803 der Candidat Adam 
Kukutsch, welcher aber sclion im Juli 1804 ais Pastor nach Golassowitz in preus. 
Schlesien abgieng; ilirn folgte der Candidat der Reclite Benj. Erdmann Krieger. Der 
bisherige Conrector Audresky wurde 1805 Reotor der Lehranstalt, und im Febr. des 
folgenden Jahres schickte das Consistorium zu Wien auf ansuchen des Kirohenvor- 
standes den Caudidaten Karl Georg Rumi ais Conrector hieher, der des damaligen 
Krieges wogen weder eine eigene Wohnung im Schulgebaude noch eine eigene Classe 
vorfand, und sich in die Lehrgegenstande der Prima und Secunda mit dem Rcctor teilen 
musste. Bevor er noch seine Bestatigung im Lehramte erhielt gieng er (Ende Mai 1807) 
ais Rcctor nach Neudorf in der Zips (seiner Yaterstadt) ab.* 2) Mit dem Juni 1807 
trat der von der Uniyersitat zuriickkehrende Heinr. Jul. Kotscliy das Conrectorat an, 
das er aber sclion zu Ende Jannuar 1808 mit der Stelle eines Predigers an der hie- 
sigen Gnadenkirche vertauschte. Es blieben jetzt etliche Jahre bloss Audresky, Krieger 
und der Elementarlehrer Kotscliy an der Schnie tatig. Da die bedeutend verininderte 
Kirchengemeinde niclit mehr wie friiher 4 oder gar 5 Seelsorger bedurfte, und auch 
der Stand der Kirchenkasse eine Yerringerung der Zalil der Pastoren dringend ver- 
langte so wurde die langere Zeit bestehende Einrichtung getrotfen dass der Schulrector 
zugleich die deutsche Predigerstelle bekleiden solle. Andresky war der erste welcher 
diesii beiden Aemter vereinigte (seit 1807) und zwar zu einer Zcit wo wegen der ohnehin 
geringen Lehrerzahl eine solche Doppelstellung des Rectors ais unzweckmassig hatte 
erachtet werden sollen.

Donn zur Vervollstandigung des Lehrkorpers war keine Iloffnung vorhanden, 
da die Kirchenkasse, ans welcher auch die sammtlichen Ausgaben fiir die Selmie be- 
stritten wurden, vollig erschopft war. Zwar wurden Versuche zur Bildung eines eige- 
nen Schulfonds gemacht, indem die kleine deutsche Gemeinde mit Zustimmung des 
k. k. Consistoriums vom damaligen Kirchenvorsteher Erdmann von Klettenhof zur 
Sanmilung milder Gaben und Geschenke aufgefordert wurde um ein en ordentlichen und 
bestandigen Sclmlfond zu bilden zur Yermehrung der Lehrerstellen und um die Schnie

*) Unter seinen Schiilern zahlte er anch die Sohne seines Collegen Joh. Gottfr. Kotschy, einer derselben 
Karl (Pastor zu Ustroń 1806— 1856) hatte ais Botaniker und Pomologe einen guten Klang in ganz 
Schlesien; der Solin desselben ist Theodor welcher ais Botaniker und Reisender in den Orient, so wie 
ais llerausgeber von Werken naturhistorischen Inhalts weithin bekannt ist.

2) Spater war Rumi „ein treues Bild der Vie!wisserei seiner Zeitu am griech. niclit unierten Gymnasium 
zu Karlowitz, sodami in den Grammatikalclassen des Presburger Lyceums tatig. Uebergetreten zur 
kathol. Rcligion wurde er Bibliothekar des Fiirst Primas von Ungarn. Er veroffentlichte viele Schriften 
manigfachen Inhalts.



auf den Stand eines eigentlichen Gymnasiums zu bringen. Die eingelaufenen Beitrage 
waren jedoch von keinem Belange.') Das Gebalt des Rectors und deutschen Predigers 
mit 300 fl. das des zweiten Lcbrers mit 180 und des dritten mit 150 fl. W. W. war nicht 
damach angetan dass es tiichtige und im Amte erprobte Schulmanner hatte anzulocken 
vermocht ;* 2) sehr jungę von der Universitat eben zuriickgekehrte Candidaten der Theo- 
logie nabmen in Ermangelung eines Pastorats eine oder die andere Lehrerstelle an nm 
sie so schnell ais moglich wieder mit dem Amte eines Predigers zu vertauschen. So 
wurde es die ganze Zeit hindurch seit dem Toleranzpatent von den Lehrern der Jesus- 
scliule gehalten, und wenn etwa irgend einer einmal liingere Zeit ais gewohnlicli sein Amt 
beklcidete so geschah es meist gcgen seinen Willen. Wissen wir ja  doch dass selbstPiesch 
der trefflicbe Schulmann von den Kirchenvorstehern unterstiitzt eifrig damach strebtc 
die Rectorsstelle mit der eines Scelsorgers an hiesiger Gemeinde umzutauschen, und dass 
nur der kraftige Widerspruch der polnischen Gemeinde diesen seinen Wunscli nicht 
in Erfullung gehen Hess. Bei so bewandten Umstanden, den bestandigen Wechsel, der 
Jugend der Lehrer und ihrer Unerfahrenheit im Schulfache, der viel zu geringen Zahl 
der Lelirkrafte musste die Jesussclmle mit jedem Jahr tiefer sinkcn, was um so be- 
klagenswerter war da sie die einzige protestantisch lateinische Schnie in den sammt- 
licli ausserungarisehen Provinzen der oster. Monarchie war. Bei dem Mangel an Lehr- 
kraften konnten nicht alle Gegenstande gelehrt werden, und die vorgeriickteren Schiller 
mussten zuweilen an die Gymnasien Ungarns ziehen, weil wenn ihre Zahl zu gering 
war der Unterricht ausgesetzt wurde. Die Lehrgegenstande wurdcn je  nach Umstand 
und den Fahigkeiten der Schiller oft geandert, obgleich im ganzen noch immer an 
dem Steinmetzischen Lehrplan festgehaltcn wurde3). Die Krafte der drei oft nur zweier

*) Hier darf die Unterstiitzung nicht unerwahnt bleiben welche Herzog Albert von Sacbsen Tescben der 
Selmie angedeiheu lioss. Auf die Bitte der Prediger und Lehrer um Bewilligung von Deputatholz und 
Herabsetzung der hohen Brennholzpreise erfolgte Wien 5. Mai 1803 die Resolution dass S. konigl. 
Hoheit „zur Beheitzung der Scbulen A. C. jahrlich, jedoch nur ad Libitum Dominii 18 Klftr. weiches 
Holtz ohne Fuhr und gegen Vergiitung des Schlager- Riicker und Flosser Lohnes, wie es von der 
Kmrl. - Administration bestimmt wird gewahren.“ — Die 12 Klftr. weiches IIolz welche Erzherzog 
Karl unserer Lehranstalt jahrlich resolvierte, reprasentierten in den Jahren 1840— 1846 nach Abzug 
der Regiekosten einen Wcrt von 15 fl. C. M. mithin diirften jene 18 Klf. um 1803 ungefahr mit 
18 fl. veranschlagt werden.

-j Das Schulgeld betrug seit dcm Beginn dieses Jahrh. vierteljahrig in der hochsten Classe 2 fl., in der 
mittleren 1 fl. 30 kr. und in der unteren zahlten die grosseren Schiller je 1 fl., die kleineren hin 
gegen 45 kr. W. W. Fur den Calefactor wurde von jedem Schiller vierteljahrig 3 in den Sommer-, 
4 kr. in den Wintermonaten erlegt.

3) Im Jahre 1791 wurde in den vereinigten 2 untern latein. Classen (der 3. und 4.) gelehrt: 1) Re l i g i on  
in 4 Wochenstunden, und zwar Luthers Katechismus nach dem in der Berliner Realschule herausge- 
kommenen erklarten Katechis. Luthers, und biblisclie Geschichte nach einem von Superint. und In 
spector entworfenen Leitfaden. 2) L a t e i n .  S p r a c h e  4 St. Zur Grundlage wird Gcdickcs latein. 
Lesebuch nach der neuesten mit einer kurzeń Sprachlehre versehenen Ausgabe genommen, und zwar 
so dass die notwendigsten grammtsch. Formen und Grundsatze wahrend des iibersetzens des latein. 
Textes ausgehoben, sogleich durch miindliche und auch durch schriftliche Hauslibungen noch bekannter 
gemacht werden. Auch wird statt des gewohnlichen Vocabellernens ein schon ilbersetztes und durch- 
gesehnes Pensum im Zusammenhange bisweilen auswendig gelernt. 3) Die Anfangsgriinde der f r a n z .  
S p r a c h e  in 2 St. nach Gedickes mit einer Grammatik versehenem Lesebuch. 4) Die ersten Anfangs- 
griinde der g r i e c h .  S p r a c h e  2St .  Gedickes griech. Lesebuch wurde zur IJebung im lesen und iiber 
setzen gebraucht; die grammtsch. Formen nach und nach bekannt gemacht. 5) Anfangsgriinde der Ge o
m e t r i e  2 St. Euklides Elemente sind nach Barmanns lat. Ausg. Leipz. 1769 zu Grunde gelegt, die



Lehrer reichten niclit ans, die Classen mussten je zwei der geringen Lehrerzahl wegen 
zusammengezogen werden. Und dennoch giengen nocli immer einzelne Scliiiler von 
liier ans nnmittelbar auf inlandische, oder wenn sie Theologie studierten ant' die Uni- 
versitaten Wittenberg, Leipzig, Jena, Gottingen etc. ab. — Die Zali] der Scliiiler war 
gcgen friiber eine geringe, so zabite 1783 die 1. und 2. Classe 9, die 3. und 4. Cl. 
21 und die 5. (prseparatoria) 44 Scliiiler, zusammen 74. Im Jahr 1785 waren 5 Scbii- 
ler in der 1. und 2. Cl., 11 in der 3. und 4. und 60 in der Yorbereitungsclasse, 
zusammen 70.

Dennoch fanden sieli selbst in dieser Zeit Manner die ernstlich bemiiht waren 
das innere Leben der Selmie zu kraftigen. Unter ilinen ist vor allen der schon an- 
gefiibrte Piesek zu erwahnen, und Andresky „ais Schulmann niclit oline Aebtung und 
Vcrdienst.“ Audi muss der fur die Selmie so erspriessliehen Tatigkeit des Superint. 
Bartelmus gedacht werden, welclie leider langere Zeit und walirlich niclit zum Nutzen 
der Anstalt uiiterbrochen wurde. Der Kirchenvorstand nahm ilim ani 1. Juli 1796 das 
Scliulinspectorat ab, ordnete die Abgaben der Scliulacten a n l) und setzte den Rector * 4

Satze werden den Schillera deutscli in die Feder dictiert und sodann erklart. 6) A r i t L m e t i k  2 St. 
Die Grundsiitze des rechnens erklart und practisch angewendet nach: Entwurf der Lehre von den
4 Rechnungsarten unbenannter und benannter Zaldcn und Briiche Lpz. 1787. Spater nacli der Ord- 
nung des Kastnerischen Lehrbuchs weiter fortgefahren. 7) G e s c h i c h t e  2 St.- Nach der Einleitung 
der allg. Wcltgesch. im Schrockschen Lehrbuch wird zur weitern Ausfiihrung in der hiiheren Classe 
der Grund gelcgt. 8) E r d b e s c h r e i b u n g  2 St. nach Fabris Abriss mit Zuziehung der Karten 
und anderer Ililfsmittel. 9) Debung in s c h r i f t l .  A u f s a t z e n  2 St. Hiezu dienen angestellte Ver- 
suclie im Briefschreiben, Muster und ihre Nachahmung; Bearbeitung anderer Materien, Erzahlungen, 
Gegenstande ans der Natur, Erdbeschreibung. Sonst wird die Stunde wie jede worin was schriftliches 
vorkommt zur Erlcrnung der Orthographie, des Vortrags etc. benutzt; damit sind die poln. deutschen 
Sprachiibungen yerbunden.

Fiir die 2 oberen Classen weist der Lectionskatalog von 1791 folgende Gegenstande aus 
die in 26 wochentl. St. gelehrt wurden: 1. T h e o l o g i a  (3 St.) duce D. Mori epitome tlieologise 
Christiana; (seit 1794 war Eosenmtillers „ehristl. Lehrbuch fiir die Jugend“ im gebrauch). 2 ) L a t i n s e  
l e c t i o n e s  (4 St.) explicantur Ciceronis de officiis libri. Selecta; fabulse Metamorpli. Ovidii, subinde 
Od. Iloratii seu epigramma Martialis et similia, quse a tironibus germanice convertuntur. Proponitur 
pensum latine reddendum, redditumąue ab erroribus castigatur. 3) Gr a ; c a  l i n g u a  (3 St.) Interpre- 
tatur Xenoph. Cyropaedia, inąue germanicam linguam transfertur; epistoła; Pauli et acta apostolorum 
explicantur; sententia; practerea breviores etc. nonnunąuam germanice seu latine transferendm dantur, 
inquc libellis singularibus colliguntur (leider ist das griechische bereits 1792 auf 2 wochentl. St. re- 
duciert worden und zur Lekttlre abwechselnd entweder das Lesebuch von Gedicke oder die Apostelgesch. 
gewalilt worden). 4) F r a n c o g a l l i c a  l i n g u a  (2 St.). Legitur Telemachus, yarietalis gratia inter- 
dum Yoltar. de Henr. IY; traditur pensum gallice yertendum emmendaturque tale. 5) M a t h e s i s  
(3 St.) ex Euclidis elementis. 6) H i s t o r i a  (2 St.) duce Schroeckhio. 7) P h y s i c a  (1 St. seit 
1792 2 St.); per a;statem brevis adumbratio hist. nat. traditur secundum systema natura; Linnaeanum; 
corporum naturalium characteres seorsim in excursionibus explicabuntur; physica proprie dicta hyeme 
prseeunte Blasii Merrem libello qui inscribitur Entwurf der Naturlehre proponitur. 8) L o g i  ca  (2 St.) 
ex institutionibus Federi germanicis. 9) E x e r e i t a t i o n e s  o r a t o r i m  (2 St.). Proponuntur the- 
mata yarii generis elaboranda lingua tlieodisca, quse pra;lecta dijudicantur. Exercenda; pronunciationis 
causa loci insignes varii vel memoria; mandati recitantur vel prseleguntur. 10) N o t i t i s e  r e r u m  
p u b l i c a r u m  primse linem (1 St.) ducuntur e Watermeyeri libro qui inscribitur statist. hist.-geograph. 
llandbuch (seitl792 die G e o g r a p h i e  nach Fabris grosserem Lehrbuch in 2 St.). 11) H i s t o r i a e  
l i t e r a r i a e  elementa (1 St.). Indicabuntur sensui formando ac scientiis excolendis libri maxime 
idonei (fallt seit 1792 weg). -— Monatlich wurde der abgehandelte Lehrstoff' verzeichnet und vom 
Schulinspector unterschrieben.

’) Es wurde dem Schulinspector unter andern das „Scliul-Inspectorats-ProtokolP1 von 1778— 1796 abge



Piesch an seine Stelle. Das Hofdecret vom 19. Sept. 1797 befahl jedocli seine Wie- 
dereinsetzung und ein kreisamtl. Erlass verordnete dass in Ziikuiift das Sclmlinspectorat 
nie an einen der Lehrer, sondern jedesmal wo nielit an den jeweiligen Superinten- 
denten, so docli immer an einen Prediger der Gnadenkirclie zu iibertragen und boi 
jeder neuen Besetzung dieser Stelle die Bestatigung der h. Landesstelle einzuholen 
sei. ’) —  Dem nielit lange darauf von der Regierung ibm zugekommenen Auftrage eine 
Instruction fiir den jeweiligen Schulinspector zu entwerfen kani der Superintendent 
piinktlicb nach, und sein „Instructions-Entwurf fur den jeweiligen Inspector der Scliule 
und respective Gymnasiums A. C. bey der Gnaden - Kirche zu Tescłien“ wurde ani 
29. Juli 1800 oline irgend einer Abanderung bestatigt.

llebrigens wurde der Wirkungskreis des Scłiulinspectors durch das Hofdecret 
vom 14. Aug. 1805 in frage gestellt. Dasselbe ordnete an: dass, oliwo! der Pastor 
der Gemeinde der unniittelbare Vorgesetzte und Aufseher der akatli. Schulen sei, so 
babę sieli jedocli dieser wenn er gegen den Schullehrer eine Klage babę, an den Schul- 
districtsaufseher namlich an den Decbanten zu wenden; iiberliaupt seien die protest. 
Schullehrer verpflichtet mit Ausnahme der Religion sieli allen bestehcnden Schulgesetzen, 
so wie der Leitung und der Aufsicht des Dechanten zu unterzielien, welcher mit Zu- 
ziehung eines Kreiscommissars die protest. Schulen zu visitieren und seine Bericlite 
liber dieselben eben so wie iiber die katli. an das (kath.) Consistorium zu Breslau zu 
erstatten bat, damit dieses auch Kenntnis von den akath. Schulen, und eine vollstan- 
dige Uebersicht des ganzen Schulwesens in der Dibcese liabe. Otfenbar war diese 
Verordnung nur auf die Normalsehulen erlassen, das hiesige Kreisamt dehnte sie je- 
doch auf die latein. Selmie zu Tesehen aus, denn eine Intimation dieser Behbrde kiin- 
digte dem Inspector eine SchuBisitation durch den Propst und Prafecten des katli. 
Gymnasiums Leop. Joh. Scherschnik und dem Kreiscommissar Sonimer fiir den 5. Nov. 
1806 an. Dieser erschien zur festgesetzten Zeit, der Oberscliulenaufseher jedocli liess 
wegen der ihm zu spat zugekommenen Intimation vergeblich auf sieli warten. Dnter- 
dessen kam dem Schulinspector eine kreisamtl. Weisung zu welelie die Anzeige machte 
dass laut eines Hofdecr. dem Einflusse des kath. Oberschulenaufschers des Priesters 
Scherschnik auf die Teschner protest. Selmie ein Ende gemacht und diese dem k. k. 
Kreisamte untergeordnet sei.* 2)

Der Priifungen wurden wie friiher jahrlich zwei im April und Nov. abgehalten, 
sie wurden mit jeder Classe einzeln und zwar von 9— 12 Uhr vormittags und von 
2— 4 nachmittags vorgenommen; manclimal aber zog man vor alle Classen zu versam- 
meln, und bald die eine bald die andere, in diesem oder jenem Lelirgegenstande zu

nommen und nielit wieder zuriickgestellt, was umsomehr zu bedauern ist ais in demselben aucli alle 
das Schulwesen betreffende Erlasse eingetragen waren. Ein solchcs Protocoll wurde vor Bartelmus 
nicht geflihrt.

') Die Ursache des Zerwiirfnisses zwischen dem Kirchenvorstand und dem Schulinspector liatte dieser ani 
genauesten angeben konnen, er will jedocli iiber diesen Yorfall „bober den Yorhang zielien ais ihn 
in ein volIigcs Liclit setzen.“

2) Leop. Joli. Scherschnik war Exjesuit, Propst und Prafect des kath. Gymnasiums zu Tesehen, ein uner- 
mlidliclier Sammler, tiichtiger Kenner der Geschichte seines Heimatlandes, gediegener Philologe und 
Griinder des hiesigen Museums. Nach dem zu urteilen was ich iiber ihn in Erfahrung brachte, war 
er aber auch einer der liebenswiirdigsten Pcrsonlichkeiten, durchaus liuman und tolerant auch gegen 
diejenigen welche nicht seines Glaubens waren, gehorte er ja  docli der josepliinischen Zeit an.



priifen'). Nach abgelegten Examen richtete gewohnlich der Schulinspector an die Ju- 
gend etlielie Worte. Tags darauf versammelten sieli die Schiller mit ihren Lehrern an 
der Spitze, es wurden die Schulgesetze vorgelesen, erlautert und eingescliarft. Mit 
dieser Feierlichkeit wurde nach dem Herhstexamen das stets ara 5. November (Jahres- 
tag des 1725 eingcweihten Schulgebandes) begangene Schnlfest verbunden, welches 
mit Gesang, Gebet und einer Rede des Schulinspectors (zur Zeit des Superintenden- 
ten Bartelmus ein gedrangter geschichtliclier Abriss der Jesusschule) gefeiert wurde. 
Darauf wurden die Schiiler (im Mai sowol wie auch im Nov.) in die 8 Tage lang 
wahrenden Ferien entlassen. Ausser diesen traten mit Ende Juli die drei Wochcn 
dauernden Ernteferien ein. — Mit den erwahnten Prufungen waren stets Redeubungen 
der Schiiler verbunden, solclie Yortrage fanden auch sonst aber gewblmlich nur im 
Beisein des Schulinspectors und zwar in deutscher, latein., franz. und poln. Sprache 
statt. — Tn der unter Bartelmus Inspectorat abgehaltenen Conferenzen wurden alle 
moglichen das Wol und Welie der Schnie betretfenden Angelegenheiten verhandclt; es 
wurden die Lehrgegenstande unter die Lehrer verteilt, die Einteilung der Lehrstunden 
bestiitigt, wenn ein Lehrer ans dem Collegium schied, fiir eine zweckmassige Ver- 
tretung gesorgt, Beratungen gepflogen wie die nachlassigen Schiiler zu grossercm Fleiss 
und Ordnung angehałten werden konnten, und endlich die Erłasse der Behorden in 
Bezug auf die Schulangelegenheiten dem Lehrkorper mitgeteilt.

Der Unterricht wurde etlichemal durch aussere Ereignisse in Gefalir gcbracht 
ganzlich unterbroehen zu werden. So 1789, ais eine am 6. Mai lim 7 Uhr mor- 
gens in der oberen Vorstadt ausgebrochene Feucrsbrunst die eine Hauserrcihe in 
Asehe legte, der Wind die Feuerbrande iiber die Stadtmauer in die Neustadt trieb, 
diese so wie die innere Stadt vcrbrannte und nur das herzogl. Schloss verschont blieb. 
Die evang. Kirchplatzbewohner suchten nach Moglichkeit ihren Mitbiirgern hilfreich 
an die hand zu gehen. Das Scliulgebaude wurde zum grossten teil der Kreisamts- 
kanzlei und dem Kreisamtspersonale eingeraumt, die kath. Hauptschule bezog die 
evang. Selmie in den Predigerwolmungen und den iibrigen Kirchengebauden fanden 
mchrerc k. k. Beamte ihre einstweilige Unterkunft; der Unterricht unserer Jugend 
wurde in den Lehrerwohnungen abgehalten. Diese traurige Begebenlieit gab beiden 
Teilen Gelegenheit wechselseitig ihre toleranten Gesinnungen zu beweisen. —- Das 
Kriegsjahr 1805 iibte seinen Einfluss auch auf unsere Schnie ans, im Nov. 1805 
wurde die Militarschule des Infanterie - Regiments Graf Wenzel Colloredo von Olmiitz 
nach Teschen verlegt, ihr mussten in unserem Scliulgebaude 2 Classen und G Wolin- 
zimmer eingeraumt werden, die bis zum 28 Dec. 1807 von der erwahnten Erzielmngs- 
anstalt hesetzt blieben. Bevor aber jcne Militarschule hicher verlegt wurde, ist der 
Unterricht durch den Dnrchmarsch und die Einąuartierungen mc ;r aber noch durch 
den nach der Sclilacht von Austerlitz erfolgten Riickzug der russ. Truppen teilweise 
unterbrochen worden. da ausbrechende Krankheiten viele der Schiiler aus Teschen 
verscheuchten. Im Febr. 1806 lietrng die Zalil der Schiiler in der obern Classe 8, 
in der mittleren 6, in der untern 7, zusaminen 18; von den zerstreuten war es entweder 
gewiss dass sie ausbleiben wiirden, oder ihre Ruckkchr war zweifelhaft. — In den

') Obgleich zu diesen Priifungen der Kirchenvorstand, die Pastoren, die Beliorden, die Eltern der Seliiiler 
u. s. w. geladen wurden, so war dennoch wie aus wiederliolten Bemerkungen zu ersehen ist, die Teil- 
nalane sehon damals eine selir geringe.



Jahrcn 1813 und 1814 musste die Selmie wieder geraumt werden, da sio in ein Gar- 
nisonsspital umgewandelt wurde.

Weder die Aufsicht der Beliorden aoeli die des Kirchenvorstandcs und dt;s 
Sclmlinspectors vermoclite die Selmie eniporzubringen, da die Ursachen ilires krankelns 
niclit gehoben wurden. Die Leliranstalt sank immer tiefer, und nur eine griindliehe 
Umgestaltung vor allen die Bildung eines ausreichenden Sclmlfondes liattc sie zu heben 
vermocbt. Halle die Selmie das erslc 50 jahrige Jubileum von traurigen Verhang- 
nissen gebeugt slill yorubergehen miissen lassen, so war sie beim Eintrilt des lOOjah- 
rigen Jubelfestes in einer noch erbarmungswurdigern Lagę, und was noch schlimmer, 
es war mich menschlicher Yoraussicbt keine Hoffnung vorhanden die auf eine Aende- 
rung ihrer trostlosen Lagę scliliessen liess.

Die Jesusscłrale ais evang. tłieologisches Gymmisiiuii.

l)ie zahlreichen Kireliengcmeinden A. und H. C. in den ausserungarischen Pro- 
yinzen der oster. Monarchie bedurften der Prediger und Schullehrer, da jedoeh keine 
einzige latein. Mittelschule der Protestanten in diesen Kronlandern ausser der Jesus- 
sclmle zu finden, diese jedoeh hauptsaehlieh ihrer bedrangten tinanziellen Lagę wegen 
niclit im stande war den an sie gestellten Forderungen naehzukommen, so rnussle ihr 
beklagenswerter Zustand auch in weiteren Kreisen fiihlbar werden. E r erregle not- 
wendigerweise auch die Aufmerksamkeit der Regierung. Daher ordnete Kai ser Franz 1 
durch Hofdecr. vom 9. Nov. 1810 an, dass die latein. Selmie zu Teschen in ein t heo -  
l o g i s c h e s  G y m n a s i u m  uingeslaltel werde. Um diese Aenderung schnellcr dureli- 
zufiihren, Iral auf Anordnung des Consisl. Decr. vom 21. Dec. 1810 eine Commission 
zu Teschen zusammen, welclie ans dem Superintendenlen Joli. Georg Schmilz, dem 
hiesigen Kirchenvorsleher. Erdmann von Kletlenhof und den Pasloren der Teschner 
Gnadenkirche Jul. Kotsehy, Sam. Schimko und Franz Ludw. Andreslcy zusammenge- 
setzt und vom 16. bis 18. Jan. 1811 talig war. Die genannten Manner kamen der 
ilmen gestellten Aufgabe nach und arbeiteten 1) „eincn detaillirten auf 6 Lchrer und 
6 Classen berechneten Lehrplan ans, sodami 2) einen Plan der sich auf die Versorgung 
und Salarirung der Lehrcr, 3) einen der sich auf die Errichtung eines Alumnemns, 
und endlich 4) einen, welcher sich auf die prov. Organisierung der 4 untersten Sclml- 
classen in Teschen bezieht.“ —- Die Kirchenvorstcher von Bielitz unterhreiteten hałd 
nach der geschlossenen Arbeit jener Commission den h. Beliorden ihre Wiinsche und 
Yorsehlage bezuglich der Teschner Schule, welclie auf die Vcrlegung des Gymnasiums 
von Teschen nach Bielitz hinzieltcn, und wurden von dem Consistorium zu Wien unter- 
stiitzt. Obgleich sie manche und vorzuglich den Grund zur Untcrstiitzung ihrer Bitte 
anfiiliren konnten, dass Bielitz ans einer zum grossen teil protest, und rein deutsehen 
so wie durch Gewcrbsfleiss wohlhabenden Biirgerschaft bestehe, wo mitliin die Sehuler 
ein leichteres Unterkommen und die grosseren derselben eine niclit zu verschmahendc 
Unterstutzung durch Erteilung von Privatunterricht erlangen konnten, was in der fast 
ganz katli. Stadt Teschen niclit der Fali ist, so spracli docli einerseits eine lOOjahrige 
Geschichte fiir die Belassung der Schule in Teschen, andrerseits waren ja  liier die 
fur das Gymnasium notigen Raumlichkeiten bereits vorhanden. „Daher haben Se. Ma
jestat (wie ein Cons.-Erl. vom 30. Sept. 1812 berichtet) niclit fiir gut befunden \ron 
der friiheren a. h. Entschl. dass besagtes Gymnasium in Teschen zu erricliten sei ab-



zugehen, sondern laut h. Studhofcomm. Decr. vom 26. Aug. 1. J . unterm 18. Aug. aus- 
driicklicli zu verordnen geruht, dass mehrerwahnte Lehranstalt za  T es cli en  errich- 
tet werde.“

Die weltgeschichtlichen Ereignisse der Jahre 1812 bis 1815 liessen das be- 
gonnene Werk der Organisation unseres Gymnasinms nicht zum Absclduss kommen, 
die vollstandige Umgestaltnng desselben wurde anf gelegenere Zeiten yerschoben, und 
die Reform beschrankte sieli anf die vorhandenen Classen, so dass ansser der Vorbe- 
rcitungselasse noch zwei Elementar- (eine Doiipelclasse) und iiberdies die 3. und 4. Classe 
jede mit zweijahrigem Curse bestanden, dalier die Sclujler nur jedes zweite Jalir in 
die naclist libbere Classe versetzt werdcn konnten. — Fiir die umnittelbare Aufsicbt und 
Leitung der Lehranstalt genehmigten Se. Majestat „den Antrag zur Herstellung eines 
ans dem Kirchenvorstelier und den 2 Geistlichen in Teschen bestelienden Epborats, 
welcliem der Wirkungskreis gleich Schulprafecten oder Studienrectoren zuzukommen 
hat“ '). — Die Walii der Lclirer in den 3 untern und der Yorbereitungselasse stand 
dcm jedesmaligen Kirelienvorsteheramte „laut des den evang. Standen des Fiirstentums 
Teschen zukommenden Wahl oder Ernennungsrechtes zu.“ Die getrotfene Wahl musste 
dem Kreisamte angezeigt, der Gewalilte wurde gepruft „vor den jedesmaligen Epho- 
rem dem jeweiligen Rector des Gymnasinms und notigenfalls vor dem schles. mahrisch. 
Superintendenten untcr der Leitung des Kreisamtes, dem es freisteht zu dieser Priifung, 
die Religionslehre ausgenommen, auch noch andere den Lelirgegenstanden gewachsene 
Examinatoren zu wahlen mit Zuziehung des Vorsteheramtes.“ Naeli dieser Priifung 
hatte die Anzeige an das Consistorium und an das Gubernium, und von da an die 
k. k. Studhofcomm. zu gehen, diese erteilte die Bestatigung. Den Rector schlagt das 
Consistorium Sr. Majestat mittelst der Studhofcomm. vor, diese wird die Priifung des 
Candidaten, zu welchen jedocli jedesmal der schles. mahrische Superintendent beizu- 
ziehen ist, einlciten.

Urn aber die Umgestaltnng der Jesusschule zu einem gedeihlichen Ziele zu 
fiihren musste vor allen der pecuniaren Not abgeliolfen werden. Kaiser Franz bewil- 
ligte laut llofdecr. vom 17. Apr. 1812 fiir die erstern Jahre einen Aerarialbeitrag von 
1200, spiiter von 1000 tl. W. W., wovon so lange bloss 4 Classen bestehen wiirden 
400 tl. ais Zusclmss zu dem Gelialte der 4 Lclirer verwendet werden sollten2). Die 
iibrigen 600 tl. sollten der kaiserl. Willensmeinung zu folgę zur Unterstiitzung des 
Alumneums verwendet werden. Denn Kaiser Franz I wollte mit dem theol. Gynina-
') „Dieses Ephorat (sagt die durch das Kreisamt mitgeteilte Gubern.-Entsclil. vom 22. Jan. 1813 und das 

Stiulhofcom.-Decr. vom 20. Dec. 1812 weiter) ist unmittelbar dem Kreisamte untergeordnet, von wel- 
chem es alle holiern Yerfiigungen erhalt. In Gegenstiinden welche das disciplinar und oconomiscbe 
Fach betreffen, bat es seine Berichte an das Kreisamt, in Gegenstanden aber welche bloss das scien- 
tifische Fach betreffen, ais die Wahl der Lehrbiicher der Unterrichtsmethode u. s. w. hat das Ephorat seine 
Berichte an das Consistorium zu erstatten, welches sein Gutacliten der Studienhofcommission zur Ent- 
scheidung vorzulegen hat.“ — Die Ephoren erhielten keine Yergtitung, die 100 fl. welche vordem der 
Schulinspector bezog, sollten zur Anschatfung von Schulreąuisiten verwendet werden.

4) Die Gehalte der Lelirer ausser der freien Wolmung und einer Gartenparcelle betrugen 600 fl. W. W. fiir 
den Lelirer 4. Cl. (zugleic.li Bector), fiir jeden der naclist niedrigen Classe um 100 fl. weniger, so 
dass der Lelirer der Vorbereitungselasse 200 fl. bezog. Spiiter wurden wegen steigender Teuerung 
anf jedesmalige Bitte jahrlich Gelialtszulagen (sogenannte Remunerationen) aus der Gymnasialkasse 
bewilligt. Diese Zulagen betrugen 250 fl. fiir den Rector, 200, 150, 150 und 100 fur die nachst- 
folgenden Lelirer, und wurden in der letztern Zeit bis 1846 auf 500, 400, 300, 300 und 200 fl. W. W. 
erlioht.



sium zn Teschen auch eine Kost- und Verpflegungsanstalt fiir Sbhne armer Prediger 
und Schullehrer verbunden wissen. Die Zahl der Alumnen war urspriinglich auf 20 
festgesetzt, so dass auf jeden ein Aerarialbeitrag von 30 fl, W. W. entfiel; seit 1827 
ist die Zahl der verpflegten, von denen bis 1845/6 jeder 50 fl. W. W. jahrlich fiir 
Wohnung, Kost, Heizung, Licht und Reinigung der Wasclie zu erlegen hatte, auf 35 
und der Aerarialbeitrag auf 1050 fl. W. W. erlioht; zur Unterbringung derselben iiber- 
liess die Kireliengemeinde unentgeldlich ein ihr gehoriges Haus. Durch die Ernest. 
Fraul. von Bludowskysehe Stiftung bestehend in 3294 fl. W. W. 2 '/2 % Bank-Obli- 
gationen und in 5462 fl. C. M. 5% Privat-Oblig. (zusammen 7118 fl. 58 kr. o. W.) 
wurde ein Alumnealfond gebildet. Die Oberaufsicht iiber diese Verpflegungsanstalt kam 
dem Gymnasial-Ephorate zu, einer der Prediger besorgte die Oeconomie dieses Insti- 
tuts, und ein im Alumnealgebaude wohnender Lelirer wurde mit der Disciplinaraufsicht 
betraut. — Damit sieli mit der Zeit ein eigener Sehulfond bilde welcher die vollstan- 
dige Organisation des Gymnasiums ermbgliche, ordnete das Hofdecr. vom 8. Juli 1813 
an, dass sammtliche Gemeinden A. und H. C. der oster. Erblander ans ihren Kirchen- 
kassen einen jahrlichen Betrag fiir jenen Zweck zu leisten łiatten, und zwar Wien, 
Piag und Lemberg 25, die librigen Stadte 15, die Flecken und Dorfer 10 fl. Die 
eingelaufenen Gelder von 146 Kirchengemeinden beliefen sieli in der letzten Zeit un- 
gefahr auf 1625 fl. ( =  682 fl. 50 kr. o. W.). — Das Hofdecr. vom 10. Apr. 1812 
bcfald, dass jedes Familienhaupt evang. Bekenntnisses im Tesclincr und Troppauer 
Ki eise und zwar jeder Burger und Bauer jahrlich 12, jeder Gartner 6 und jeder lliius- 
ler oder Inwohner 3 kr. W. W. zu baulichen Reparaturen und fiir die Einrichtungs- 
stiicke des Gymnasial- und Alumnealgebaudes in die sogenaruite sarta teeta-Kasse 
beizusteuern haben. Diese Beitrage erreichten jahrlich eine Hblie von beilaufig 500 fl. 
(=  210 fl. o. W.).

So dringend notwendig diese Anordnungen und Unterstiitzungen der Staats- 
regierung fiir die hiesige Lehranstalt waren, so reichten sie docli bei weiten niclit 
hin um sie dauernd zu hcben. Mit der Errichtung der 5. und 6. Cl. gieng es niclit 
vorwarts trotz der wiederliolten und dringenden Aufforderungen von Seite der Behorden, 
denn die Gymnasialkasse vermochte ja  kaum die Auslagen fiir die 5 Lelirer zu be- 
streiten, von den evang. Standen die auf sechs zusammengeschmolzen waren konnte 
man ihrer Erklarung zu folgę keine Unterstiitzung erwarten, die deutsehe Kirchenge- 
meinde in Teschen war viel zu selwach um auch nur die geringste Ausliilfe leisten 
zu kbnnen, der poln. die ohnehin fiir ihre Dorfsehulen zu sorgen hatte, fehltc das Iu- 
teresse am Gymnasium, und endlich wiirde es an Sehiilern fiir die oberen Classen ge- 
fehlt haben, indem diese gewohnlich nach zuriickgelegter 3. Cl. die Anstalt verliesscn 
und sieli nach Ungarn besonders nach Presburg wandten, da der bliihende Zustand 
des Lyceums bis 1848, so wie das Alumneum und sonstige Emolumente so manche 
Schiller ans Sehlesien, Mahren, Bohmen u. s. w. dahin zog.

Um den Gymnasialfond zu hcben, gestattete das Hofkanzleidecr. vom 1. Mai 1817 
Sammlungen von Beisteuern bei den Glaubensgenossen in Ungarn und Siebenbiirgen. 
Die eingelaufenen Collectengelder blieben jedocli weit hinter den gcliegten Erwartungen 
zuriick, es stellte sieli iminer mehr lieraus dass die Jesusschule ohne griindliche und 
ergiebige Hilfe des Aerars den an sie gestellten Erwartungen unmoglicli nachkommen 
konne. Und diese Erwartungen waren von Seite des Staates niclit gering, denn die 
Teschner Selmie sollte ja  „den nbtigen Nachwuchs zur Besetzung der in den dcutschen
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Proyinzen von Zeit zu Zeit sich erledigenden Schullehrerstellen und P a s to ra te  der 
minderen G a t t u ng  ganz heranbilden“, und spater ais die evang. theolog. Facultat 
in Wicu erriclitet worden war, sollte das Gymnasium ilire Zoglinge zu den Facultats- 
studien vorbereiten. Aber die Regierung, obgleich sie zuweilen Vorsctnisse gegen 
Riickerstattung dem Gymnasium sowol ais auch dem Alumneum bewilligte, war nicht 
gewillt ausser den bereits erwalmten Aerarialbeitragen von 420—504 fl. o. W. etwas 
fiir die Anstalt beizusteuern, dies wird wiederliolt in verschiedenen Erlassen ausdriick- 
lich bemerkt. Ais daher dem Consist. von der Studhofcomm. der Auftrag zu teil wurde 
anzugeben wie der Gymnasialfond zu Teschen ohne neue Zumutung an das Aerarium 
so erhoht werden konnte, dass die 5. und ein Jalir spater auch die 6. Cl. liergestellt 
werden konnte, so vermoclite es diesem Auftrage nicht nachzukommen. In einer ein 
Jahr spiiter (25. Dec. 1817) an die Studhofcomm. gerichteten Zuschrift erklart das 
Consist, gcsttitzt auf die Erfahrungen des hiesigen Ephorats, des Rectors Lumnitzer 
und des Superint. Sehmitz, dass das Teschner Gymnasium ais Lehranstalt fiir Schle- 
sien al lein noch ferner niitzen, aber zu einer Lehranstalt fiir die Protestanten sammt- 
licher k. k. Erblande sich nie erheben werde. Der beschrankte Schulfond und die 
fortdauernden hohen Preisverhaltnisse machen es unmoglich fiir das Gymnasium, das 
Alumneum und die Studierenden etwas erkleckliches zu tun. Es ist nicht zu verges- 
scn —- meint das Schreiben weiter — dass Ungarn und Siebenbiirgen eine grosse Zahl 
Gymnasien bat, „und dass besonders das den deutsehen Provinzen am naehsten lie- 
gende evang. Lyceum zu Presburg, von jeher mit Recht beriihmt, sich eines grossen 
Ui n fan ges und einer trefflichen Einrichtung erfreuet; es hat sich auch in finanzieller 
Hinsicht so sehr gehoben, dass es im staiule ist mchr ais 100 arme Studierende in 
3 Aluraneen zu spcisen. und viele durch akademische Stipendien zu unterstiitzen, so 
dass ein Fond von beinahe 400000 fl. erforderlich ware, wenn die Teschner Lehranstalt 
mit cinigem Erfolge mit dem gedachten Presburger Lyceum coneurieren wollte.“ Es 
wird sodami auf die griissere Bildung der dortigen Einwohner, die dort betindliehen Bi- 
bliotheken und andere literarische Hilfsmittel, die grosse Zahl wolhabender protest. Fa- 
milien, die Leichtigkeit bei ihnen Eintritt zu finden und auf mehrere andere Umstande 
dieser Art die auf die Bildung der dort Studierenden und ihr Unterkommen auf das 
vortheilhafteste einwirken aufmerksam gemacht, und scldiesslich der Vorschlag gemacht 
die Teschner Selmie ais Gymnasium aufzuheben, sie auf etwa 3 Classen zu reducieren, 
die Erhaltung derselben der Kirchenkasse zu iiberlassen, den Aerarialbeitrag jedocli so 
wie die jahrlichen Bcitragc der Gemeinde und die Zinsen des Collectenkapitals zur 
Erhaltung zweier Professoren der Theologie an dem Presburger Lyceum (wo bereits 
Theologie gelehrt wurde) zu verwenden. Mit diesem Vorschlage war auch das liiesige 
Kirchenvorstcheramt so wie der Superint. und das Ephorat in einer Eingabe an das 
Kreisamt vom 20. Juli 1818 einverstanden, nur glaubte das erstere, dass die Redu- 
cierung der Selmie auf drei Classen schadlich und das Bediirfnis eines schles. Gym- 
nasiums vorhanden sei.

Die Gefalir dass die evang. Sehlesier ihrer lOOjahrigen Lehranstalt die Pro
testanten der lister. Erblander ihrer einzigen latein. Mittelschule verlustig gehen konnten 
gieng glucklich voriiber da jener Vorsehlag von der h. Studhofcomm. unberucksichtigt 
blieb. Der Plan jedoch diejenigen Schiller die sich dem Predigtamte zu widrnen ge- 
sonnen sind an der Teschner Lehranstalt so weit zu bringen „dass mit ihnen manche 
Landpastorate besetzt werden konnten, wodurch die Entbehrung auslandischer Lelir-



anstalten erzwecket werden wiirdc,“ wurde durch die Errichtung der protest, theolog. 
Facultat in Wien aufgegeben.

Der provisorische Zustand lastete noch raehrere Jahrzehnte auf unserer Leltr- 
an.stalt, dalier sie denn ein nur kiimmerliches Dasein fortfristete. Dies springt in den 
bedauerlich raschen Lehrerwechsel zu meist in die Augen. Jungę Mann er die so eben 
ilire theolog. Studien an der Facultat beendigt, ja  selbst Junglinge welche gerade 
ilire Gymnasialstudien vollendet liatten und dalier auf dem Felde der praktischen Pa- 
dagogik vollig unerfahren waren wurden meist provisorisch zu Lehrern am hierortigen 
Gymnasium erwahlt. Diese so wie jene suchten wieder so schnell ais moglicli auf 
gute Art ihrer Stelle los zu werden, die ersteren indem sie trachteten ein Pastorat zu 
erlialten, die letzteren urn ilire Universitatstudien zu beginnen. So kommt es dass 
die 2. und 3. Cl. innerhalb eines Zeitraumes von 35 Jahren je  11 Lelirer zahlt, mitliin 
war jeder derselben durchschnittlieh etwas iiber 3 Jabre in W irksamkeit'), von diesen 
starben nur 4 und zwar nach sehr kurzer Tatigkeit im Amte, eben so viele stiegen 
in die nachst liohere Classe hinauf. Langer waren wenigstens 2 der Lelirer der 4. Cl. 
tatig. Zwar wurde der Wirksamkeit des treffliclien ans Brieg gebiirtigen Steymann nacb 
einjahrigem Wirken ein Zicl gesetzt da er ais Auslander die Bestatigung in scinem 
Amte nicht erlialten konnte, aber der noch jetzt ais makr. scłil. Superintendent wirkende, 
und ais Herausgeber naturhist. Tafeln und eines Lehrbuchs der Naturgesch. bekannte 
Lumnitzer war doch wenigstens iiber 6 Jabre allhier ais Rector und deutsclier Prediger 
tatig. Sein Naclifolger in diesem Doppelamte war Sittig, der schon friiher an die 11 
Jabre in der 3. Cl. dann noch 14 Jabre in der 4. segensreich wirkte und „ais Schul- 
mann bestrebt war den Sinn der Jugend fiir das Studium des Altertums anzuregen 
und das Ans eben der Schnie kraftig zu wabren.“ Nacli seinem Tod gicng nicht nur 
die Stelle eines deutscben Predigers, sondern aucli das Rectorat ein, es wird von den 
geistlichen Epboren abwecbselnd gefiibrt. Aus der Zald der iibrigen Lelirer diirfte 
der aus Bielitz gebiirtige Fischer hervorgehoben werden, er war „eben so sebr durch 
umfassende und grundliche wissenscbaftlicbe Bildung bervorragend, ais durch sclio- 
pferiscbes Talent fiir musikalisc.be Dichtung ernster und beiterer Gattung nicht unbe- 
deutend.“

Die Schiilerzabl der 2. 3. und 4. Classe betrug im Scbuljabr 1815 nur 36, 
stieg 1822 auf 80, war 1834 auf 122 angewachsen und erreichte 1844 die Hobe von 
174, eine Zald die so lange die Jesusscbule den Namen eines tbeol. Gymnasiums fiihrte 
nicht wieder erreicht wurde. Die Gesammtzalil der Schiller dieser 3 Classen betrug 
in einem Zeitraum von 35 Jahren (1815— 1849) 3669, die der 2. Cl. 1416, der 3. Cl. 
1422 und der 4. Cl. 8312) . — Ein Teil dieser Scbiiler wurde im Alumneum verpflegt,

2) Lelirer der 2. Elementarclasse ( =  1. und 2. Grammatikalclasse) waren: Friedr. Traug. Kotschy, Joh. 
Franz Schimko, Andr. Zlik gegenwartig Religionslehrer am k. k. Gymnasium, Willi. Raschke, Willi. 
Cięgiel, Joh. Kożdon, Franz Winkler, Paul Kaisar ging in die nachst liohere Classe iiber, Joh. Knips, 
Bernh. Folwartschny kam in die nachst liohere Classe und Karl Gazda gegenwartig am k. k. Gymnasium 
tiitig. — In der 3. Classe wirkten: Christian Traug. Sittig spater Rector, Gust. lleinr. Klapsia gegen
wartig Religionslehrer am Gymnasium, Gust. Chmiel, Eduard Fischer, Jak. Galgon, Georg Drost, Karl 
Ludw. Fukala, P. Kaisar wurde Lelirer der 4. Classe, lleinr. Leberecht Sittig spater Prot', des pliil. 
Cursus, B. Folwartschny und Joh. Kukutsch jetzt am k. k. Gymnasium tatig. In der 4. Classe waren 
beschaftigt: Sam. Steymann, Joh. Georg Lumnitzer und C. T. Sittig waren Rectores und deutsche 
Prediger, Eduard Glatz, Joh. Traug. Kozieł und P. Kaisar jetzt am k. k. Gymnasium in Wirksamkeit. 

,Jj  Die 35jahrige Durchschnittsziffer der Schiilerzahl der 2. Classe belauft sieli auf 40.45, der 3. auf 40.62,



auch wurden manclie mit Stipendien bedacht die ans den S. 8 und 9 angefiilirten Ver- 
maclitnissen stammten. Die Gesammtsnmme dieser Stiftungen belief sieli ungefahr anf 
12000 H. welche jedoch durcli das a. h. Finanzpatent vom J. 1811 betrachtlich berab- 
gesetzt wurde, so dass seitdem die Stipendien nur 6— 30 fl. (ein einziges 50 fi. W. W.) 
betnigen.

Unterriebtet wurden die Schiller in der Religion, der latein., griech., deutsch., 
polu. und franz. Spracbe, in Aritbmetik, Geometrie, Geschichte, Geographie, Naturge- 
scliicbte und P hysik '). An dcm in der Anm. befindlichen Lehrplan liielt man kleine * 5

der 4. auf 23.74, und der Gesammtzahl auf 104.82; die lOjalirige Durchschnittsziffer der Scliiiler 
dieser 3 Classen in dem Zeitraum von 1815— 1824 belief sieli auf 60, der 2. Cl. auf 31.8, der 3. 
auf 22.3, der 4. auf 5.9; dagegen errciclit die lOjalirige Durchschnittsziffer in der Periode von 
1.840— 1849, und zwar der Gesammtzahl die Ilohe von 150.4, der 2. Cl. 47.3, der 3. Cl. 60.4 und 
der 4. Cl. 42.7; die letztgenannte Classe bat in dem Decennium von 1815— 1824 ein Jalir hindurch 
einen einzigen, ein Jalir lang nicht einen Scliiiler.

') Die Scliiiler d e r  2. C l a s s e  wurden in wochentlich 21 Lehrstunden in einem Zeitraum von 4 Semester 
in folgenden Lehrgegenstanden unterrichtet: 1) R e l i g i o n  2 St. nach Herders Katechismus. 2) Bibl .  
Ge s c h .  2 St. nacli Bredetzkys Lehrbucli. 3) A r i t h m e t i k  2 St. nacli Kohlas bis zur Gesellschafts- 
rechnung, den 4 Rechnungsarten in Brilchen, der Lehre von den Verbaltnissen und Proportionen und 
der Regel de tri. 4) L a t e i n .  S p r a c l i e  4 St. nach der latein. Sprachlehre fur die ersten Classen 
der Gymnasien in den k. k. Staaten wurde die Formenlehre durchgegangen, und die in demselben 
Lehrbuche befindlichen Sttlcke teilweise ubersetzt, analysiert, und die Voeabeln dem Gedachtnis ein- 
geprśigt, mtindliche und schriftl. Uebersetzungen ans dem deutschen ins lateinische, die Worter und 
Redensarten auswendig gelernt. 5) D e u t s c h e  S p r a c h e  4 St. nach der Sprachlehre fur die Nor- 
mal- und Ilauptschulen wurde die Formenlehre und die von der Wortfiigung durchgegangen; Dictando- 
iibungen, leichtere schriftl. Ausarbeitungen. 6) P o l n i s c h e  S p r a c h e  3 St., Uebersetzungen aus 
dem poln. ins deutsche und umgekehrt aus Polsfus poln. Lesebuch, die Worter wurden gelernt, die 
Sprachlehre eingetibt. 7) G e o g r a p h i e  2 St. nach der Erdbeschreibung fItr die 1. Grammatical- 
classe der k. k. bst. Gymnasien. 8) N a t u r g e s e h i c h t e  2 St. nach Lohrs Lehrbuch; Zoologie, 
Mineralogie und Botanik.

In d e r  3. C l a s s e  wurde in wochentlich 23 St. im Lauf von 2 Jahren abgehandelt: 1) R e l i 
g i o n  3 St. nach Herders erklartem Katechis. Lutlieri. 2) L a t e i n .  S p r a c h e  4 St. — Die For
menlehre wiederliolt, die passenden syntakt. Regeln aus Broders Grammatik erklart und gelernt, die 
Fabeln aus Gedikes lat. Lesebuclie, im 2. Jahr etliche Biographien aus Nepos ubersetzt, analysiert, 
die Worter und Redensarten gelernt, die Uebersetzungen aus dem deutschen ins latein. dem Gedachtnis 
eingepragt. 3) D e u t s c h e  Spr .  3 St. Die Hauptregeln der Syntax durchgegangen, dieselben schriftlich 
eingeiibt; die Regeln gelehret welche jeden schriftl. Aufsatz insbesondere einen Brief betreften, einc spe- 
ciellere Anleitung tiber die Form der drei Aufsatze, der Erzahlung, Beschreibung und des Gesprachs dic 
tiert und eingeiibt durcli Ausarbeitungen nach gegebenem Inhalte. 4) F r a n z .  Spr .  2 St. Die For 
menlehre durchgegangen, die in Gedikes franz. Lehrbuche befindlichen Stticke ubersetzt, analysiert, 
und teilweise memoriert; Uebersetzungen aus dem deutschen ins franz. nach Meidingers Grammatik.
5) G e o m e t r i e  2 St. Die Yorbegrifle wurden nach Steins Lehrbuch (seit 1833/5 durcli das Lelir 
buch von Lorenz ersetzt) erklart, das wichtigste aus der Lehre von den Dreiecken und dem Flaclien- 
inhalt der Figuren vom Kreise, von Yier- und Vielecken, von der Ausmessung der gradlinigen Figuren, 
den Verwandlungen der yerschiedenen Flachenmasse in einander, der Aullosung geometrischer Aufgaben, 
der Ausziehung der Quadratwurzel durchgegangen und einige leichtere Aufgaben der practischen Geo 
metrie abgehandelt. 6) A r i t h m e t i k  2 St. Nach Wolfs Lehrbuch wurden die Brtiche und Propor
tionen, die Ketten-, Procent- und die zusammengesetzte Kettenregel, die Agio-, Gesellschafts-, Tara- 
und Wechselrechnung, die Wechselarbitrage, Waarenpreisrechnung, Waarenarbitrage und die walsclie 
Praktik erklart und eingeiibt. 7) G e o g r a p h i e  2 St. Nach Kannabichs kleiner Schulgeographie, 
die math. und polit. Erdbeschreibung der 5 Erdteile durchgegangen. 8) N a t u r g e s e h i c h t e  2 St. 
Nach Lumnitzers Lehrbuch das Thier-, Minerał- und Pflanzenreich durchgegangen, und vermittelst der 
naturhistorischen Tafeln von Lumnitzer und durch vorzeigen der Mineralien und Pflanzen anschaulich



Abweichungen abgerechnet die ganze Zeit hindurch fest, in welcher die Jesusschule ais 
tlicolog. Gymnasium bestand. Freilich wiirden in der oft langeren Frist zwischen dem 
so oft wiederkehrenden Riicktritt des einen und dem Amtsantritt des andern Lehrers 
bedenklicbe Storungen eingetreten sein, wenn nicht die beiden geistl. Ephoren trotz 
ilirer anderweitigen Berufspflichten ausgeholfen hatten. So teilten sieli z. B. die zwei

gemaclit. 9) W el tg-es cli i cli t e  2 St. Sie wurde nacli Galettis Elementarbuch der Geschichte den 
4 Seniestern gemass in 4 Abscłiiiitten abgeliandelt, und zwar bis aut' Alexander d. Gr., auf Karl d. Gr. 
bis zur Entdeckung Amerikas und die neue Zeit. 10) D ę c i a  ma t i  on 1 St. Es wurden Leseiibun- 
gen gehalten prosaiscbe und poetische Stiicke, teiłweise auch eigene Arbeiten menioriert und vorgetragen. 
— Seit dem Jahr 1840/1 werden diese Declamationsiibungen mit der „deutschen Sprache" verbunden 
und die wbcheritlieh gewonnene Stunde ftir die g r i e c h .  S p r a c h e  verwendet. Nach der „Sectio I. 
brevis Grammaticse grsecae “ wurden die Regeln bis einschliesslicli zu dem regelmassigen Verbum durcli- 
gegangen und die progymnasmata der „lectiones grsecse" iibersetzt und memoriert.

Aus dcm Lectionsplan ftir d ie  4. C 1 a s s e ist ersielitlich dass in gleichfalls 23 wochentlichen 
Stunden walircnd eines zweijahrigen Zeitraumes die Lehrgegenstande in folgender Ausdelinung abge- 
bandelt wurden: 1) R e l i g i o n  3 St. nach Focks Lehrbuch; einzelne Abschnitte der li. Schrift be- 
sonders die Perikopen wurden gelesen und erklart. 2) L a t e i n .  Spr .  4 St. Erklarung der Classiker, 
aus „Selecta latin® orationes exemplaria“ ftir die k. k. Gymnasien wurden die Ausziige aus Sallustius, 
Livius, Cicero, Tacitus, Curtius, Vellejus Paterculus, Virgil, Horaz, Ovid etc. gelesen, erklart, miindlieh 
und die schwereren Stiicke schriftlich iibersetzt, dabei die syntakt. Regeln eingeiibt, die Werter und 
Redensarten auswendig- gelernt. Aus der „Institutio ad eloquentiam“ die Abschnitte de periodis et 
numero oratorio, de perspicuitate et de differentia styli poetici a prosaico, de styli suavitate et gra- 
vitate, de tropis etc. durcligegangen; die Lelire von der latein. Prosodie und Mctrik erklart und me
moriert; deutsche Aufsatze, Gesprache, Briefe, Reden u. s. w. wurden iibersetzt, Versuche im eigenen 
latein. schreiben gemaclit; dabei stets auf Brbders grbssere Grammatik hingewiesen, die Vermehrung 
des Wortvorrats und die Bekanntscliaft mit gutcn latein. Ausdriicken beriicksichtigt, und ausgefertigte 
Arbeiten memoriert und vorgetragen. 3) F r a ń  z. Spr .  2 St. Uebersetzungen aus dem franz. ins 
deutsche und umgekehrt mit steter Berticksichtigung der Grammatik. 4) G r i e c h .  Spr .  2 St. Bntt- 
manns Grammatik wurde durcligegangen, die in dem Lesebuch ftir die k. k. Humanitatsclassen befind- 
lichen Bruclistiicke ans Strabo, Aclian, Appollodor, Xenophon etc. miindlieh und schriftlich iibersetzt, 
analysiert und teiłweise memoriert. 5) D e u t s c h e r  S t y l  2 St. Briefe, Beschreibungen, Abhandlun- 
gen, Gesprache, Clirien wurden mit Riicksicht auf die hieher gehorigen Abschnitte aus der „Institutio 
ad eloquentiam“ ausgearbeitet und verbessert, auch ist das iibersetzen aus fremden Sprachen in die 
deutsche hieher zu rechnen; prosaische und poetische Stiicke in deutscher, latein. und franz. Sprache 
wurden declamiert. 6) W e l t g e s c h i c h t e  2 St. Sie wurde nacli Galletis grbsserem Lehrbuche vor- 
getragen und in 4 Abschnitten: bis auf Cyrus, Augustus, die Mongolen, und die neueste Zeit zerlegt. 
7) G e o g r a p h i e  2 St. Nach Fabris Lehrbuch wurde die math. und polit. Geogr. der 5 Erdteile 
abgeliandelt. 8) A l g e b r a  2 St. Nach Prandel wurden die vorlaufigen Begrifte der Algebra, die 
Audosungen der Gleichungen des 1. Grades, und die mit mehreren unbekannten, die Lehre von den 
aritlim. und geometr. Proportionen, die Decimalbriiche, Ausziehung- der Quadrat- und Kubikwurzel, 
quadratische Gleichungen, die Lehre von den Logarithmen, kubische Gleichungen, Erhebung mclir- 
gliediger Buehstabengrossen zum Quadrate und Ausziehung dieser Wurzelart und die Progressionslebre 
vorgetragen. 9) G e o m e t r i e  2 St. Nach Prandel wurden gelehrt die Yorbegriffe der Geometrie, 
die Planimetrie bis zu den Yielecken, die Figurenverwandlung, die Ausmessung und Bereebnung der 
gradlinigen Flachenfiguren, die Yerhaltnisse in gradlinigen Figuren und die Proportionen im Kreise, 
die Rectification und Quadratur des Kreises, Lagę der Linien gegen ebene Flachen, die Stereometrie, 
von der ebenen Trigonometrie die Vorbegriffe und die nahere Bestimmnng der Ililfslinien, die eigent- 
liche Sphare der ebenen Trigonometrie, dereń Anwendung auf Berechnung der Dreiecke, der Polygone, 
des Kreises und dessen Teile und von der prakt. Geometrie das wiclitigste der Weiten- und Hohen- 
messungen. 10) P h y s i k  2 St. Nach Funke die Lehre von den Erscheinungen der Warnie und 
der atmosph. Luft, von den einfachen Stoffen und den Bestandteilen der Korpcr der 3 Naturreiche, 
vom Liclit und den Gasarten, der Electricitat, dem Galvanismus, Magnetismus und das vorztiglichste 
aus dem Abschnitte vom Weltgebaude und der Erde insbesonderc.



Eplioren Jul. Kotschy und Sam. Schimko nach Steymanns Abgang fiir langere Zcit 
in den Unterricht der 4. Cl., so zwar dass der erstere die griech. Sprache, Naturlehre, 
Algebra, Geometrie und die styl. Uebungen, der letztere die latein. Sprache iibernahm, 
und Sittig Prof. der 3. Cl. sieli freiwillig anbot die Schiiler der 4. in der Rcligion, 
der franz. Sprache, der Geschichte und Geographie zu unterriehten. Und ais bald 
darauf auch der Lelirer der 2. Cl. Kotschy die Anstalt yerliess, teilten sieli die ge- 
nannten 3 Manner auch in die Lehrgegenstande dieser Classe. Aelmlichen Yertretun- 
gen unterzogen sieli wiederholt auch die Nachfolger der beiden Eplioren die nocli jetzt 
an unscrer Schnie ais Religionslehrer wirkenden Pfarrer A. Zlik (seit 1834) und G. II. 
Klapsia (seit 1836). —  Bis gegen das Jahr 1840 findet sieli ein wenigstens teilweise 
durchgcfuhrtes Fach system vor, sclion 1815 wurde durcli Conferenzbeschluss (v. 2. Nov.) 
bestimmt dass Rector Lumnitzer Geometrie und Naturgeschichte, Prot'. Sittig aber Ge
schichte und Geographie in der 3. und 4. Cl. iibernehmen sollten.

Die Zalil der Schiiler hatte sieli wie wir oben salicn fast jahrlich vermehrt, 
aber die vorgeriickteren mussten noch immer in Ermanglung eines philosophischen Cur- 
sus an den ungarischen Lehranstalten ihre Gymnasialstudien vollenden. Die Hoffnung 
auf eine vollstandige evang. Mittelschule in Teschen war sclion fast ganz aufgegeben, 
ais niclit nur die Protestanten Schlesiens sondern die der Erbstaaten iiberhaupt durch 
die a. h. Entscliliessung Kaiser Ferdinands I vom 9. Juni 1835 freudig tiberrascht 
wurden, laut welcher die Lehranstalt der Protestanten zu Teschen ais eine vollstandige 
Yorbildungsanstalt fiir kiinftige Theologen ilires Glaubensbekenntnisses organisiert wer- 
den sollte. „Sie ist dalier im wesentlichen nach den fiir Hauptschulen von 3 Classcn, 
Gymnasicn und pliilos. Studien bestehenden Normalien, jedoch mit mehreren Modifica- 
tionen einzurichten').“

Melirere Manner machten sieli ans Werk um Lehrplane fiir die vollstandig zu 
organisicrende Schnie auszuarbeiten, so das Ephorat welches seine Ansichten in Bezng 
auf den Erlass vom 19. Juni unterbreitete, es spricht sieli fiir die Beibehaltung der 
polu. Sprache in den Hauptschulen und ais freien Lchrgegenstand in dem pliilos. Cur- 
sus ans, und will die franz. Sprache, Naturgeschichte u. s. w. niclit missen.

Die vollstandige Organisation liess aber noch liinger ais 10 Jalire auf sieli 
warten und eben so lange wahrte auch noch der provisorische Zustand unserer Lehr
anstalt. Diese Lagę musste auf die Schnie um so driickender lasten indem (wie 
ein Sr. Majestat von dcm Ephorat 1840 unterbreitetes Gesuch sagt) boi dem bcstc- * 1

*) Diese Moditicationen sind: 1) die bisherige Vorbereitungsclasse mit 2 Jahrg. heisst kiinftig 1. Hauptschul- 
classe der oberen und unteren Abtlg., 2) die 1. Cl. mit 2 Jahrg. aber 2. und 3. Cl. der Hauptsch.
3) Die 4. Cl. der Hauptsch. (bisher 2. Cl. mit 2 Jahrg.) ist wenn nicht besondere Yerlialtnisse obwalten 
in den Lelirplan nicht aufzunehmen. 4) Die 4 Gramatikalcl. (bisher 3. und 4. Cl. jede mit 2 Jahrg.) sind 
nach den Yorschriften fiir die iibrigen Gymnas. zu organisieren, weil Protestanten kein starkeres Bediirf- 
nis der franz. Sprache haben, die Uebungen in deutschen Aufsatzen gelegenheitlich vorgenommen wer- 
den konnen, und das Consist. selbst Geometrie, Naturgeschichte und Naturlehre nicht eingeschaltct 
gewiinscht hat. 5) Die 2 Humanitatscl. (nach dem Antrage 5. Cl. mit 2 Jahrg.) sind glcichsfalls nach 
dem Gymnasial-Lehrplan einzurichten. 6) In dem 1. Jahrg. der Philosopliie (nach dem Antrag 6. Cl.
1. Jahrg.) sind dieselben Gegenstande, wie in den iibrigen pliilos. Lehranstalten vorzutragen, wobei 
d ie  N a t u r g e s c h i c h t e  fi i r d i e  im A l u m n e u m  b e f i n d l i c h e n  S c h i l l e r  e i n  O b l i g a t -  
S t u d i u m  z u b i ld en ha t .  Die Weltgesch. hat erst im 2. Jahrg. der Pliilos. zu beginnen, auch 
haben k e i n e  be son de r e n  Y o r l e s u n g e n  i i be r  g r i e c h .  P i l i ł o  l o g i e  statt zu finden, wodurch 
wie auch durch die Uebungen in deutschen Aufsatzen die Schulen zu sehr iiberladen wurden.



lienden Provisorium und bei dem 1813 festgesetzten, fiir die jetzigen Zełten ganz un- 
zureiclienden Gebalte in W. W. sieli kein tiichtiger Mann zur Uebernahme eines liie- 
sigen Lehramtes entscliliessen kann, und die angestellten Lelirer bei der in Aussiclit 
gestcllten aber nieht in Vollzug gesetzten Reorganisierung der Anstalt ganz entmntigt 
und in der Fiihrung ihres wichtigen und sebweren Amtes ermattet werden; denn
„obwohl der vorhandene Fond des Gymnasiums zu der system i sierten Erhbhung der 
Gebalte hinreichend ist, so haben bislier die liohen Behbrden dieselben stets abgelehnt 
eben des Provisoriums wegen, auf dessen baldiges Ende stets verwiesen wurdc. Audi
wird die Sdiuljugend bei ihrem Uebertritt aus der liiesigen in holiere kath. Lehran-
stalten desselben Provisoriums wegen grossen Verlegenheiten ausgcsctzt, da man ilirer 
Aufnabme grosse Schwierigkeiten entgegensetzt.“

Endlich wurden docb die Hoffnungen der protestantischen Schlesier erfiillt. 
Das Deeret der h. Studhofcomm. vom 20. Oct. 1845 erkliirte dass Se. Majestat a. g.
zu bestimmen geruht haben eine 5. (philos.) Classe mit 2 Jahrg. zu eroffnen. Es wur
den die Concursprufungen fiir die ausgeschriebenen Lehrerstellen abgehalten und liierauf 
3 Professoren von der Regierung ernannt. Diese waren der bislier in der 3. Cl. tiitig 
gewesene Sittig fiir Pliilologie, der Lelirer der Triester evang. Hauptscliule Dr. Ernst 
Plucar fiir Mathem. und Physik und endlich Adolf Kołaczek (welcher bereits gegen 
das Ende des Jahres 1848 sein Anit aufgab) fiir Geschichte und Philosophie. Die 
beiden Ephoren Klapsia und Zlik lehrten der eine Religion, der andere Padagogik und 
poln. Literatur.1) — Am 13. Sept. 1847 wurde der philos. Lehrcurs eroffnet, und das 
Teschner Gymnasium war jetzt in den Stand gesetzt den Anforderungen zu entsprechen 
die man damals in unserm Vaterlande an eine latein. Mittelschule zu machen pdegte.

Die Jesusschule wird ein k. k. evang. Staatsgymnasium.

Die drangwollen Jalire 1848 und 1849 haben trotz ihrer Stiirme keinem euro- 
paischen Staate einen grosseren und naehhaltigeren Aufschwung vcrliehen ais unsercm *)
*) Beide Jahrg. hatten wochentl. 22 Lehrstunden, den Schiilern des 1. .Tahrg. wurde gelehrt Religion 2 St. 

Padagogik 2 St., theor. Pliilos. 5 St., Gesch. 3 St., latein. und griecli. Pliilologie je  2 St., deutsche Literatur 
mit Uebungen im hoheren Styl 1 St., Math. 3 St. und Naturgesch. 2 St. Im 2. Jahrg. wurde vorgetra- 
gen: Religion 2 St., prakt. Philos. 5 St., Gesch. 3 St., latein. und griech. Philol. je 1 St., deutsche 
Liter, mit Styliibungen 2 St., liebr. Sprache 3 St. und Physik 5 St. Die griech. und hebr. Spr. und 
die Naturgesch. waren bloss ftir kiinftige Theologen obligate Lehrgegenstande. Ais Lehrblicher wur
den beniitzt: Niemeyers Handbuch fiir Rek; Lichtenfels fiir Philos.; Brand und Weber fiir Gesch.; 
Fickers Chrestomathien in usum auditorum Philosphia; fiir lat. und griech. Philol., auch wurde Homer 
und Demosth. gelesen; Gesenius Sprachlehre und Lesebuch fiir hebr.; Appeltauer fiir Matli., Baum- 
gartner fiir Physik, Braunhofer fiir Naturgesch., Milde fiir Padagogik und Reinbecks Handbuch fiir 
deutsche Literatur. — Die Gebalte wurden mit 1. Jan. 1846 folgendermassen fixicrt, der Lelirer der 
Vorbereitungsclasse erhielt 200 il. CM. die der 1. bis 4. Cl. um je 100 tl. mehr, nur bezog der Lch- 
rer der 4. in der Eigenschaft ais Rector um 100 fl. mehr mitliin 600 fl., eben so viel betrug das 
Gelialt der Prof. der philos. Cl., und die beiden Ephoren erhielten fiir ihre Teilnahme an der Erteilung 
des Unterrichts jeder 100 fl. — Seine Majestat geruhten den bisherigen Unterstiitzungsbeitrag fiir 
den Gymnasialfond auf jahrliche 1300 fl. CM. zu erhohen und gewahrten zur Ansehaffung eines phy- 
sikal. Apparates 1000 fl. CM. aus dem Staatsschatze. — Das fiir die gesteigerte Zalil der Classcn 
nicht ausreichende Gymnasialgebaude wurde 1848 und 1849 umgebaut, die Lehrerwohnungen im 
1. Stock bis auf eine (jetzt die Directionskanzlei und das Conferenzzimmer) wurden teilweise zu Unter- 
richtszimmern umgewandelt. Die Kosten dieses innerii Umbaues wurden aus der sarta tecta-Kasse (in 
der damals 2076 fl. CM. vorriitig waren) bestritten, iiberdies steuerte das Aerar 2000 fl. bei.



grossen und schonen Vaterlande; er ausserte sich auf dem Gebiete der Landwirtschaft, 
der Industrie, der Wissenschaft. Unsere Unterrichtsanstalten von der Zeit langst schon 
uberfliigelt konnten und durften nicht zuriick bleiben, auch sie mussten den an sie ge- 
stellten Forderungen der Neuzeit geniigen. Uns allen ist die Freude in frischem 
Andenken, wir alle stimmten mit ein in den begeisterten Jubel mit welchem von jedem 
der es mit dem Wol der Jugend der es mit seinem Yaterlande gut meint, der von 
einem b. k. k. Ministerium fur Cultus und Unterricht 1849 veroffentlichte „Entwurf 
der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreic-h“ begriisst wurde. 
Jetzt musste auch „dem beklagenswerten Zustand der Teschner evang. Schulanstalt 
griindliche Abliilfe zugewendet werden, um dieselbe der neuen Lehrverfassung gemass 
zu einer w ii rd i gen Arbeitsstiitte fiir Erziehung, Bildung und Wissensehaft zu gestalten. 
Ans diesem unabweislichen Bediirfnis entsprang auch der Wunsch und Entschluss des 
hiesigen Lehrkorpers diese Angelegenheit einem hohen Unterrichtsministerium zur Wur- 
digung geziemend vorzutragen.“ Ueber Antrag Sr. Excellenz des Herrn Ministers fiir 
Cultus und Unterricht haben Se. k. k. Majestat Franz Joseph I. mit a. h. Entschl. 
vom 9. Juni 1850 a. g. zu bewilligen geruht: „dass das evang. Gymnasium zu Tesclien 
ais eine otfentliche Unterrichtsanstalt in die Erhaltung des Staates, in soweit die eigenen 
Einkiinfte dieses Institutes nicht hinreichen die nbtigen Auslagen zu decken iibernommen, 
und dass die Yerhandlung wegen Verwendung des Teschner Gymnasialfondes ebenso, 
wie wegen Ermittlung der Dotation sogleich gepflogen werde. Auch wurde a. g. ge- 
nehmigt dass es von der Erhebung bestimmter jahrlicher Beitrage zur Erhaltung dieses 
Gymnasiums, wozu bisher die evang. Gemeinden mehrerer Kronlander verhalten worden 
sind, abzukommen habe. — Auch geruhten Se. Majestat die a. h. Willensmeinung 
dahin auszusprechen, dass dieses Gymnasium gleich den offentlichen Anstalten dicser 
Art, jedoch vorlaufig mit Beibehaltung der Doppelclassen und der gegenwartigen Leh- 
rerzahl eine zeitgemasse Reform erhalte. Hiebei ist der Einfluss der evang. Kirchen- 
behorden auf Plan und Ueberwacliung des Religionsunterrichtes, der Anstellung der 
Religionslehrer, wenn solche besonders zu bestellen fiir notwendig erachtet werden 
sollte, ferner der Einfluss derjenigen Personen, denen die Vertretung der Fonde dieser 
Anstalt obliegt, auf die Anstellung der Lehrer, nach Massgabe des Beitrages zu waliren 
und zu regeln. — Der Entwurf der Organisation fiir Gymnasien gibt im allgemeinen 
an die Hand, in welcher Richtung und Ausdehnung die Verhandlungen iiber die Um- 
gestaltung des Gymnasiums zu pflegen sind. Bei der iiberwiegenden Unterstiitzung 
die das Staatsarar aller Wahrscheinlichkeit nach wird lcisten miissen, wird der Ein
fluss zu waliren sein, der nach §§. 9. 14. 15. 98. ect. des Organisations - Entwurfes 
der oster. Gymnasien und Realschulen liinsichtlich der Anstellung der Lehrer und des 
Directors von der Regierung auszuiiben ist. Um aber sowol das Mass der Unter
stiitzung ais auch des Einflusses vorhinein kennen zu lernen, ist die genaue Erhebung 
der bereits disponiblen Fonde und dereń Ertragsfahigkeit notwendig." — Ferner heisst 
es wird der Gemeinde durch ihre Vertreter und Ephoren „ein Einfluss auf die Be- 
setzung der Lehrerstellen in dem Yerhaltnisse, ais der eigene Foml der Anstalt die 
Besoldungen der Anstalt zu decken vermag, zugestanden. — Die Verwaltung des Gym
nasialfondes kann wie bisher den weltlichen und geistlichen Ephoren im Namen der 
evang. Gemeinde iiberlassen werden, und es steht nichts im Wege, dass den Repra- 
sentanten der Gemeinde auch jener Einfluss auf das Gymnasium eingeraumt werde, 
welcher nach §. 117— 121 des erwalmten Entwurfes der Gemeinde-Deputation zuge-
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daclit worden ist. —  A uf den Lelirplan fiir den Religionsunterricht wird von den 
kirchlichen Oberbehorden der A. und H. Confession, fiir welcbe das Teschner Gym- 
nasium die vorbereitende Bildungsanstalt ihrer Prediger ist, der erforderliche Einflnss 
zu nehmen und durch die von ilmen zu bezeiehnenden Organe wird solcher zu cnt- 
werfen wie auch nach stattgefundener Bestatigung in seiner Ausfuhrung zu uberneh- 
men sein, wie auch sie bei Bestellung der Religionslehrer mitzuwirken Jiaben werden.“ 

Auf Grund dieses b. Minist.-Erl. bat der Statthalter des Kronlandes Schlesien mit 
Verordnung vom 9. Oct. 1850 die Yornabme der Verhandlung wegen der Yerwendung 
des Gymnasialfondes ebenso wie wegen der Ermittlung der Dotation angeordnet. Zu dem 
Zwecke trat eine am 17. und 18. Dec. im evang. Gymnasialgebaude tagende Commission 
zusammen;') sie nalim ein Protocoll iibcr den Zustand des Gymnasiums zur Zeit der Ueber- 
nahme der Anstalt von Seite des Staates auf, und z w ar sowol in administrativer Beziehung 
ais auch in Bezug auf die innere Einrichtung der Schnie. — Ans demselben ist ersicht- 
lich dass sieli der Vermogensstand des Gymnasiums am 12. Nov. 1850 folgenderweise 
herausstellte: 1) verzinsliche Capitalien 19267 fl. 53% k r * 2 3.), 2) Riickstande an In- 
teressen 266 fl. 28% kr., 3) ausstehende Collectengelder 1413 fl., 4) ein 1846 dem 
Alum. gemacliter Vorschuss 300 fl., Baarschaft 742 fl. 29 kr. Summa 21989 fl. 51 % kr. 
C. M. — Die jahrlichen vorzugsweise auf die angefuhrten Capitalien basierten Ein- 
kiinfte betrugen: 1) Beitrag der Kirchenkasse jahrlich 258 fl. 2) Interessen von den 
19267 fl. 53% kr. =  848 fl. 35 kr., 3) Schulgeld nach lOjahrigem Durclischnitt 400 fl. 
Summa 1506 fl. 35 kr.; das Schulgeld diirfte nach seiner Erhohung sieli steigern urn 
100 fl. 38 kr. Der Mietswert der von der Kircliengemeinde der Anstalt eingeraumten 
Ubicationen des Gymnasialgebaudes betragt nach einer billigen Schatzung 500 fl. Durch 
Verlosung einer der Banco-Obligationen im J. 1851 vermehrte sieli der Gymnasialfond 
um 408 fl. Summa 2515 fl. 13 kr. Das jahrliche Erfordernis fiir die vom Gymnasium 
auszuscheidende, bislier ans dem Gymnasialfond erlialtene Volksschule betragt 580 fl. f), 
das Schulgeld der 2 Classen mithin in lOjahrigem Durclischnitt 52 fl. 51 kr. CM., 
somit bleibt ein Rest von 527 fl. 9 kr. Da jedocli die Gemeinde arm an Hilfsąuellen 
ist, so bat der Kirchenvorstand dass jene Summę ans dem Gymnasialfonde bezogen 
wcrde. Werden die 527 fl. 9 kr. von den 2514 fl. 35 kr. CM. in Abzug gebracht, 
so wird das Einkommen des Gymnasiums sieli auf 1988 fl. 4 kr. sammt dem Scliul- 
gelde und dem Mietswert des Gebaudes herausstellen. — Die Erfordernisse fiir das 
Gymnasium solange die 4 Doppelelassen verbleiben betragen jahrlich 5849 fl., es er- 
iibrigen dalier zur Bestreitung jahrlich 3861 fl. fiir den Staatscliatz4).
*) Die Mitgtieder derselben waren: Martin Woytech k. k. Bezirkshauptmann, Andreas Wilhelm k. k. Schul- 

rat, Joseph Schimko Senior und Vertreter der beiden Consistorien A. und H. C., die beiden geistlichen 
Ephoren Gustay Heinrich Klapsia und Andreas Zlik, Dr. Ernst Plucar ais Yertrcter des Lehrkorpers, 
Dr. Ludwig Klucki Btirgermeister der Stadt Teschen, die Yorsteher der evang. Kircliengemeinde: 
Joliann Kukutsch, Paul Stonawski, Joliann Harwoth, Georg Zobystrzan, Paul Cienciała, Andreas Glajcar 
und Rudolf Barth ais Actuar.

2) Diese Capitalien sind angelegt in offentl. Fonden: a) 2 Wiener Banco-Obligationen k  2 7<i% 4440 fl.
b) 6 Staatssehuldverschreibungen 1500 fl. c) 2 scliles. stand. Landesobligationen 127 fl. 53%  kr. CM. 
bei Privaten: a) Obligationen die in Conv.-Milnze lauten 8310 fl. b) Obligationen die in Wien. Wahr. 
lauten 4890 ff. Summa 19267 H. 53%  kr. CM.

3) Gehalte der Lehrer festgesetzt durch h. Studhofcomm.-Decr. vom 20. Oct. 1845 und zwar fiir den Leli-
rer der oberen Classen 300 fl., fiir den der untern 200 fl., fiir bauliche Reparaturen und Einrichtung 
50 fl., fiir 6 Klafter Brennholz 24 11., fiir kleinerc Schulbediirfnisse G fl. Summa 580 <1. CM.

4) Der von der Commission zusammengestellte Erfordernis-Ausweis ist folgendermassen specificiert: 1. an Be-
6*



„Im Fali sieli das Yermdgen vermehren sollte, sollen aucłi, wie das Protoeoll 
sagi, die ans der Vermehrting residtierenden grosseren Einkiinfte fiir die Zwecke des 
Gymnasiums verwendet werden, wogegen aber auch der Einfluss der Tesclmer evang. 
Kirchengemeinde auf die Besetzung der Lehrerstellen verhaltnismassig verrnehrt werden 
soli in eben dem Verhaltnis in welehem der Beitrag des li. Aerars sieli vermindern 
wird.“ — Das Scliulgebaude bleibt Eigentum der Kirchengemeinde, und wird so lange 
das Gymnasium in Tesclien verbleibt fiir die Anstalt verwendet werden, (loch sollen 
von den Raumliclikeiten vier Zimmer der Volkssehule vorbehalten bleiben. Beziiglich 
der Leitung der zu einem Staatsgymnasium zu erhebenden evang. Leliranstalt zu Te- 
schen miissen dieselben Gruudsatze gelten und in Anwendung gebraclit werden, welche 
die §§. 9. 11. 14. und 15. des. Org. Entw. feststellen; daher trug der k. k. Schulrat 
im Einverstandnis mit dem Lehrkorper darauf an, dass ein Director, welcber zugleich 
Lelirer des Gymnasiums sein muss bestellt werde, und dass die Besetzung der Stelle 
des Directors vor allen der h. Staatsbehorde vorbehalten bleibe. —- In Bezug auf den 
Religionsunterricht gab der Vertreter der Consistorien Senior Schimko zu Protoeoll: 
dass der Lehrplan fiir den Religionsunterricht in der Arbeit sei. Die Aufstellung eines 
eigenen Religionslehrers an diesem Gymnasium muss dem Principe nach festgehalten 
werden, die Durchfiihrung desselben diirfte jedocli in der allernachsten Zukunft einer 
billigen Erwagung unterliegen. Der Religionsunterricht ist von den beiden Pastoren 
bcrcits friiher besorgt worden, und die Yerwendung und Befahigung dieser Herren wie- 
dcrholt und neuerlich wieder verdienterweise anerkannt worden. — Hinsichtlich der 
Gymnasialdeputation (Org. Entw. §. 117— 121) baten die Kirchenvorsteher einc solelie 
entweder aus ihrer Mitte oder aus andern Mitgliedern der Kirchengemeinde zu bestel- 
lcn, und bestritten der Stadtgemeinde Tesclien das vom Biirgermeister Dr. Klucki im 
Nameii dieser Gemeinde in Anspruch genommene Reclit zur Bestellung dieser Deputation.

Zusammengefasst wurden die Yerhandlungen der Commission in einer „Puncta- 
tion, zur Abfassung einer rechtsmassigen Urkunde iiber die Reclitc und Verbindlieh- 
kciten welche der Tesclmer evang. Kirchengemeinde in betreff des dasigen neu zu regu- 
lierenden evang. Gymnasiums zustehen und obliegen werden.“ —  Ihre Erledigung fand 
die Angolegenheit der Organisierung unserer Anstalt in der Zuschrift der h. k. k. seldes. 
Stattlialterei vom 30. Sept. 1851 gegriindet auf den Erlass des h. k. k. Unterrichts- 
ministeriums vom 16. Sept. Iii Bezug auf das Gebiiude wurde angeordnet: „dass die 
Yolksschule nachdem hinreichender Raum vorlianden ist, wie bisher und in so lange im 
Gymnasialgebiiude unterbracht bleiben konne, ais die in dem Verhandlungsprotokoll 
zur Sprache gebrachten Ubikatiouen nicht fiir das Gymnasium selbst benotiget werden.“ 
Die Leitung der Anstalt wurde einstweilen dem Ephor Klapsia iibergeben, der „von der 
Leitung zunicktretende bisherige zweite Ephor Zlik kann bei dem Religionsunterrichte 
Ycrwendet werden.“ Hinsiclitlieh der gewiinschten Vervollstandigung der Anstalt zu einem

soldungen: a) 3 Professoren des Obergymnas. 2400 fl., b) 3 Prof. des Untergymnas. 2100 11., c) Retnu- 
neration fiir den Director 200 11. 2. An Lehrmitteln: a) jahrl. Dotation der Bibliotliek 50 fl., b) des natur- 
liist. Mnseuras 40 fl., c) des mathem. und pliysik. Kabinets 100 fl. 3. An besonderen Erfordernissen: 
a) Remuneration fiir den Rechnungsfiihrer des Gymnas. 50 fl., b) Dienstlohn des Schuldieners 60 fl., 
c) bauliche Reparaturen und Anschaffung von Einriclitungsstiicken 180 fl., d) 16 Klft. Brennholz nebst 
Zufuhr und Hackerlohn 64 fl., e) Pauschale zur Deckung der kleineren Schulbediirfnisse 25 fl., f) Pra- 
mienbiicher fiir die Classen 30 fl., g) unvorhergesehene Ausgaben 50 fl. 4. Der jahrl. Mietswert der 
von der Kirchengeineinde iiberlassenen Raumliclikeiten 500 fl. Zusammen 5849 fl. CM.



achtclassigen Gymnasium wird die Entscheidung folgen. Der angesprochene Beitrag 
fur die Volksschule hat aus dem Gymnasialfonde zu erfolgen; der Rest der eingegan- 
genen Zinsen (nach Abschlag des Beitrages zur Volksscliule) „wird regelmassig an 
die Teschner Filialkasse fiir Rechnung des Teschner evang. Staatsgymnasiums in Ab- 
fulir zu bringen scin. Nach Massgabe der eigenen Bedeckungsmittel wird der Teschner 
Kirchengemeinde fur jetzt das Recht eingeraumt 2 Lehrer fur das Untergymnasium 
in Yorschlag zu bringen.“ Mit diesen und anderen unbedeutendereń Modificationen 
„sind die entworfenen Punktationen iiber die Rechte und Verpflichtungen der Teschner 
evang. Kirchengemeinde in Hinsicht auf das dortige eyang. Gymnasium zur Grundlagc 
zu nehmen und der Entwurf der beziiglichen rechtlichen Urkunde zur yorlaufigen Prii- 
fung anlier vorzulegen.“

Die Jesusschule war somit zu cinem k. k. evang. Staatsgymnasium umgewandelt, 
und die dazumal an dieser Anstalt wirlcenden Lehrer hatten die schwierige Aufgabe 
bei vermehrter Stundenzalil den Uebergang des Gymnasiums aus dcm alten System 
in das neue durchzufuhren. Sie giengcn getrost an das Werk da sic der kraftigsten 
Unterstiitzung des k. k. Schulrates und Gymnasialinspectors Andr. Wilhelm versichert 
warem Auch liess es der provis. Director Klapsia an Liebe und Eifer fiir die Schnie 
nicht fehlen, und er wurde darin von dem gesammten Lehrkorper unterstiitzt. — Bereits 
im Schuljahre 1850/1, wurde der Unterricht dem proyis. Lehrplan fiir das Schuljahr 
1851 gemiiss erteilt, und seitdem trachtet der Lehrkorper fortwahrcnd den Vorschrif- 
ten des Org. Entw. und den a. li. und h. Anordnungen, so wie den freundlichen 
und wolwollenden Ratsclilagen und Fingerzeigen der h. k. k. schles. Landesschulbe- 
horde strengstens nachzukommen. — Der Aufforderung des h. Unterrichtsministeriums 
folgę leistend zog das k. k. Consistorium A. und H. Conf. in Wien die Frage iiber 
die kiinftige Einrichtung des Religionsnnterrichtes an unserm Gymnasium in genaue 
Erwagung, und legte seine Ansichten iiber den hierbei zu beobachtenden Lehrplan und 
iiber die zu gebrauchenden Lehrbucher vor.

Yor der Organisation unserer Lehranstalt bestanden die sogenannten Doppcl- 
classen. Laut a. h. Entschliessung vom 9. Juni 1850 „gernhten Se. Majestat die a. h. 
Willensmeinung dahin auszUsprechen, dass dieses Gymnasium gleich den offentlichen 
Anstalten dieser Art, jedoch yor l au f i g  mit  Be i beha l t ung  der  D o p p e l k l a s s en  und 
der  g e genwar t i gen  L e h r e r z a h l  eine zeitgemasse Reform erhalte.“ Es wurde daher 
im Schuljahre 1850/1 nur in 4 Classen und zwar in der 2. 4. 6. und 8. gelehrt, in 
dem darauf folgenden Jahre trat eine 5. Cl. hinzu (1. 3. 5. 7. und 8.), und bereits im 
Jalir 1852/3 war das Untergymnasium yollstandig und im Obergymnasium fehlte bis 
1855/6 nur eine CL, und zwar im Schuljahr 1852/3 die 5. 1853/4 dic G. 1854/5 die 7. 
und 1855/6 die 8. „Laut Eroffnung des h. k. k. Unter. Minist. vom 21. Nov. 1855 
liaben Se. k. k. apost. Majestat mit a. h. Entschliessung vom 18. Nov. a. g. zu ge- 
nelimigen geruht dass dem kath. und evang. Gymnasium zu Teschen die bisher provi- 
sorisch bewilligten acht  C l a s sen  belassen und der Regulierung derselben in Betretf 
des Lehrer- und Gebiihrenstatus mit dem fiir Gymnasien dritter Classen systemisierten 
Gelialtsstufen von 700 und 800 fl. in Gemassheit der Bestimmungen, welche Se. k. k. 
apost. Majestat mit a. h. Entschliessung vom 3. Marz d. J. festzusetzen geruht liaben 
durchgefuhrt werde. Diesem a. h. Entschl. zu folgę wurde das k. k. evang. Staats
gymnasium zu Teschen ein yollstandig achtklassiges. Die Verordnung des h. k. k. 
Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom 2. Sept. 1852 gestattet, wegen der ungleichen



Vorbereitung der in die 1. Classe eintretenden Schiiler die Errichtung von Vorberei- 
tungsclassen an Gymnasien und zwar dort wo sich ein Bediirfnis dafiir herausstellt. 
Und dies zeigte sieli nirgends vielleicht dringender ais gerade an unserer Anstalt, der 
eine betrachtliche Sebiilerzahl polnisclier Zunge zustromen, die niclit selten der deutschen 
Unterricbtssprache niclit machtig sind. Dalier glaubte der Lehrkorper im wolverstan- 
denen Interesse der Selmie zu handeln, ais er auf Grund jener Ministerialverordnung 
einer k. k. scliles. Landesregierung seine Bitte mn Genehmignng einer solchen Yor- 
bereitnngsclasse unterbreitete; die Bewillignng der li. k. k. scliles. Landesregierung er- 
folgte durch Erlass vom 24. Oct. 1854, und noch im Schuljahr 1854/5 wurde die Vor- 
bereitungsclasse eroffnet, den Scfciilern derselben wird deutscli in 5, Arithmetik in 4 
und Kalligrapliie in 3 wochentl. St. gelelirt; Religion, Geogr. und Naturgeseli. lernen 
sie gemeinschaftlicli mit den Schiilern der 1. Cl.

Mit der Vervollstandigung der Anstalt beziiglicli der Classen liielt die liin- 
sichtlich der Lehrkrafte gleiclien Scbritt. Zu dem im Schuljahr 1851/2 aus dem Di- 
rector, dem Religionslehrer und 5 Professoren bestelienden Lehrkorper trat der aus 
Wolmar in Licvland gebiirtige Emil Leonii. Wiener liinzu. Nocli in demselben Schul- 
jahre wurde der aus Leipheim in Baiern gebiirtige Dr. Karl Fried. Burkhard hielier 
berufen, beide wurden in der Folgę von einem b. k. k. Unterrichtsministerium zu wirk- 
lichen Gymnasiallehrern ernannt. Endlicłi wurde auch der aus Alt-Bielitz gebiirtige 
Leliramts-Candidat Oskar Zlik zur unentgeldlichen Yerwendung ani Gymnasium zuge- 
lassen, zwar gieng er knrz darauf bełiufs seiner weiteren Ausbildung nacli Wien, 
wurde aber wieder zu Anfang des Sclmljahres 1853/4 ais suppl. Lehrer hielier be- 
rufen. Das Jahr vorher kam der aus Ober-Schonbach in Bohmen gebiirtige Johann 
Kaspar Oertel ais suppl. Lehrer an die Anstalt, diese Stelle gab er 1854 nacli seiner 
Berufung zum Prediger nacli Ramsau wieder auf. Nacli seineni Abgang bekleidete 
dieselbe Stellung der aus Kamrl. Ellgoth gebiirtige Leliramtscandidat Imanuel Raschke. 
Mit dem Beginn des Sclmljahres 1856/7 kam Gottlieb Biermann aus Presburg gebiirtig 
ais suppl. Lehrer hielier, welcher nacli viermonatlicher Tatigkeit zum wirklichen Gym- 
nasiallehrer von einem b. k. k. Unterrichtsministerium befordert wurde. — Der jetzt 
yollzahlige Lehrkorper wurde sclion das Jahr darauf durch zwei Todesfśille gclichtet. 
Der urn unserc Anstalt vielverdiente Prof. Dr. Ernst Plncar Lehrer der Mathematik 
und Pliysik erkrankte bereits um Ostern 1857, erhielt einen lialbjahrigen Urlaub be- 
hufs der Wiedererlangung seiner Gesundheit, erbolte sieli aber niclit wieder und starli 
ani 25. Marz 1858 „tief betrauert von seinen Collegen, von allen Schiilern des Gym- 
nasiums und von den Bewohnern Teschens, um welche Stadt er sich durch aufopfernde 
Pflege des stadtischen Armenwesens vielfaclie Verdienste erworben hatte.“ Sclion wah- 
rend der Beurlaubung des erkrankten Dr. Plucar wurde der aus Teschen gebiirtige 
Leliramtscandidat Rud. Bartelmus zu dessen Vertreter ernannt. Dersclbe ist seitdem 
ais Supplent ani Gymnasium tatig. — Einen eben so schweren Verlust ais durch den 
Tod Plucars erlitt das Gymnasium durch das ableben des durchaus biedern, un- 
ermiidlich tatigen und hochst humanen und gebildeten Lehrers der Philologie E. L. 
Wiener, welcher ani 25. Sept. 1857 scliwer erkrankte und am 27. Jan. 1858 zum 
cwigen Friedcn eingieng. Ein h. k. k. Minist. fur Cult. und Unterr. hat die durch 
Wieners Tod erledigte Stelle dem aus Presburg gebiirtigen Lehrer am evang. Gymna- 
sium zu Oberschiitzen in Ungarn Gottlieb Friedrich verliehen. — Auf sein Ansuclien 
wurde der bisherige prov. Director des Gymnasiums G. H. Klapsia der Leitung des



Gymnasiums mit der Bemerkung enthoben, dass der Religionsunterricht im Obcrgym- 
nasium ihm aucli ferner iiberlassen bleibe nnd dass er den Posten so lange fortzufiih- 
ren babę bis sein Nachfolger ernannt sein wiirde. Und zu diesem wurde vom li. k. k. 
Unter.-Ministerium Jobann Kalineak bestimmt welcber bereits 12 Jalire lang ais Ree- 
tor an dem evang\ Gymnasium zu Modern in Ungarn gewirkt liatte. Er ist seit 
beinabe einem Jahr fiir das ibm aiwertraute Wol der Anstalt tatig. Sein Vorganger 
der in der Eigenschaft eines Ephoren und dann eines Directors eine Reibe von Jaliren 
seine besten Krafte freudig dem Gymnasium widmete, wird in dem friscben aufbliilien 
dieser Unterrichtsstatte reicblicben Lobu finden, zu dem er treulich beigetragen bat.— 
Ausser den genannten Lebrern (dem Director, 2 Religions-, 7 wirki, und 3 suppl. 
Lebrern) gehoren der Anstalt den Teschner Kreisrabbiner Samuel Friedman ais Reli- 
gionslebrer der israel. Scbiiler ausgenommen, nocb 2 Nebenlehrer fiir das Zeicbnen 
und den Gesang an. Aueh wird ausser den obligaten Lebrgegenstanden Unterricht 
in mehreren freien Lebrgegenstanden erteilt, und zwar in der ungar., franz. und hebr. 
Spracbe, in Kalligraphie, Zeicbnen, Singen und Turnen.

Fast mit jedem Jalire mebrt sieli die Zald der Scbiiler des k. k. evang. Staats- 
gymnasiums zu Teschen, das d a s  e i n z i g e  in d e r  g a n z e n  g r o s  s e n  M o n a r 
c h i e  ist .  Die Zdglinge der Anstalt kommen aus nab und fenie, fast jede Provinz 
unseres Vaterlandes in welcber Protestanten zu treffen sendet ibr Contingent bielier, 
so ausser Schlesien vorziiglieb Bdlimen, Mahren, Galizien, Oesterreicb u. s. w. aucli 
Ungarn woliin sieli vor nocb niclit langer Zeit die Sclilesier wenden mussten um den 
Unterrielit in den Lebrgegenstanden der boberen Gymnasialclassen zu geniessen, sebiekt 
eine niclit unbetrachtliche Zabl seiner Solinę selbst aus den entfernteren Comitaten an 
unsere Anstalt. Die Scbiilerzabl die 1850/1 149 betrug stieg im nacbsten Jalir auf 
188, in den 4 darauf folgenden war die llohe eine ziemlicb gleiche, sic stellte sieli 
beraus mit 178, 181, 183 und 186; 1856/7 bat die Anstalt 221, hierauf 218 und im 
gegenwartigen Scbuljabr 283 Scbiiler aufzuweisen. Allerdings sind die Classcn des 
Obcrgymnasiums wie fast an allen latein. Mittelsclmlen verhaltnismassig zu gering 
besetzt, aber aucli in dieser Hinsicht scheint sich in neuester Zeit ein giinstigcres 
Ycrbaltnis lierausstellen zu wollen. — Ein Teil der Scbiiler wird im Alumneum be- 
berbergt und rerkostiget. Der Aerarialbeitrag von 12 fl. CM. fiir jeden der 35 Alum- 
nen ist laut a. b. Entscbliessung vom 20. Aug. 1852 auf 30 fi. CM. erliobt worden, 
jeder Alumnist zabite in diesem Jalir 50 fi. ii. W. Kostgeld. Wie friiher bat nocb 
immer der Kircbenvorstand die Oberaufsicbt iiber diese Verpflegungsanstalt, die spe- 
cielle Oekonomie besorgt Pfarrer Zlik, die Disciplinaraufsiclit Prof. Gazda. Die Auf- 
nabmsgesucbe mit den beigefugten Schul-, Armuts- und Impfungszeugnissen sind an 
den Kircbemorstand der bierortigen evang. Gemeinde zu riebten und an Pastor Zlik 
zu adressieren. Das Alumneumgebaude ist gegenwartig in selir baufalligem Zustande, 
es genebmigte daber das b. k. k. Unterriclitsministerium eine Sammlung freiwilliger 
Beitrage bei den evang. Glaubensgenossen A. und li. Conf. in der ganzen Monarcbie 
zum bebuf des Umbaues, das Resultat derselben ist abzuwarten.

Die Lehrmittelsammlungcn des Gymnasiums haben sieb bedeutend vcrmcbrt. 
Eine Gymnasialbibliotbek bestand zwar schon zu ende des vorigen Jabrb. sic zabite 
einige 100 Bandę, von welcben jedoch der grosste Teil ais ganzlich abgeniitzt und 
veraltet nacb und nacli ausgescbieden wurde1). Erst 1849 wurde der Grund zu einer * 7
’) Diese Biichersammlung entstand nach und nacli aus Geschenken, besonders aus dem Naclilasse des
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neuen Biichersammlung gelegt durch die Schenkung von 75 Bdn. neuer pliilos. Schrif- 
ten von dem spiiteren k. k. Statthalter von Schlesien Ritter von Kalchberg, wozu dann 
ein Geschenk von Prof. Sittig mit 100 Bd. historischen und vermischten Inhalts hin- 
zukam. Tu den folgenden Jahren teils durch kleinere Schenkungen teils durcli Ankauf 
betrachtlich vermehrt zabite sie am 30. Apr. d. J. 1952 Bele., von welchen 1422 auf 
die Lehrer —  168 auf die Schiilerbibliothek kommen, 362 Bandę zaldt die sebon vor 
der Organisation dureb Scbiiler gegriindete bohm. Biicbersammlung. Dazu kommt die 
1077 Nummern zablende Programmensammlung. — Den geogr. und hist. Unterricht 
untcrstiitzen 27 Wandkarten, 7 Atlanten, 4 Globen und ein Tellurium. Die Miinzen- 
sammlung besteht aus 233 Nummern. Die naturbist. Sammlung zahlt gegenwiirtig 
20 Stiick Saugetiere, 2 St. Ampbibien, 224 St. Vbgel, 342 St. Insecten; 1677 Pflanzen- 
species, von welchen 453 exotische sind; sodann 724 Mineralien. Audi ist das Gym- 
nasium im Besitz von 51 Krytallmodellen, 185 mathematisdi-stereometriscbcn Figuren 
und 82 Apparaten fiir Physik und Chemie.')

Wie viel jabrlicb ein b. Aerar zur Erbaltung des bierortigen evang. Gymna- 
siums beitragt lasst sieb aus folgender Specification der Ausgaben fiir das Schuljahr
1858/9 erseben'2).
Gebalte fiir 4 Lehrer h 840 fl. 3360 fl. kr. b. W.

„ „ 4 Lehrer a 735 fl. 2940 T) ---- 77 77
„ „ 2 Religionslehrer . . . . . 672 77 — 77 77

„ „ 3 Supplenten k 441 fl. 1323 77 — 77 77

Directionszuscblag . . . . . . . 315 77 — 77 77

Remuneration fiir (len kaligrapli. Unterricht 84 77 — 77 77
Erziebungsbeitrag fiir die Dr. Plucariscben Waisen . 140 77 — 77 77

Aerarealbeitrag fiir das Alumneum . . . . 1102 77 50 77 77

Bebeizung des Gymnasiums . . . . . 210 77 — 77 77

Erfordernisse fiir den tbeoretiseben und praktiseben Unterricht 115 77 50 77 77

Conservations-Arbeiten (im J. 1858) 225 77 75 77 77

Anscbaffung der notigen Einricbtungsstiicke 132 7? 30 77 77

Zu demselben Zwecke . . . . . . 42 77 — • 77 77

Pramienbiicher (im J. 1 8 5 8 ) ....................................... 46 77 — • 77 77

Fiir den Druck und das broschieren des Programms (im 1. 1857) 232 77 57 77 77

Scbuldiener . . . . . . . . 168 77
—

77 77

Kanzlei- und kleinere Schulbediirfnisse (im J. 1858) 110 77 25 77 77

Summa 11218 fl. 87 kr. o. W.
hierortigen Pastora Homann, des Conrectors Werner und des ais Prediger nach Bielitz abgegangenen 
Rectors Schubert; das um 1795 angelegte Verzeichnis weist aus: theolog. 284, grammat. und lexico- 
graph. Biicher 99, rom. und griecli. Classiker 47, Biicher von neuern Schriftstellern und zwar encyklop., 
pliilos., jurid., mcdicin., naturwissenschaftl., mathem., geograph. und liistor. Inhalts 206, zusammeri 
686 Nummern.

*) Die naturhistorische Sammlung hatte schon 1850 18 St. Saugetiere, 164 Vogel, 2 Amphibien und eine 
kleine Kafersammlung, sodann an 500 Mineralien aufzuweisen. Die Mammalien, die afrik. Vogel und 
Kiifcr sind ein Geschenk des bekannten Reisenden Theodor Kotschy, die europ. Tiere wurden zum 
Teil von Prof. Sittig der Anstalt geschenkt; die kleine Mineraliensammlung wurde 1849 durch eine 
der Anstalt vom Kreishauptmanne Max von Scharschmid geschenkte Collection von 450 Mineralien 
ansehnlich vermehrt.

a) Da die Rechnung fiir dieses Jahr noch nicht abgeschlossen ist so wurden mehrere Posten die sich jahr- 
lich wiederholen aus der vorjahrigen genommen.



olme die Remunerationen der einzelnen Lehrer fiir die Supplierung des seit 1. Jan. 
erkrankten Lehrers G. Friedrich. -— Das Scłmlgeld betragt im gegenwartigen Schtil- 
jalire 1701) ti. 40 kr. o. W., die Zinsen des Gymnasialfondes nach Abzug der Erfor- 
dernisse fur die Volksschule 1036 fl. 80 '/, kr., somit bleibt dem Aerar ein Ausfall 
vou 8472 fi. 66'/., kr. b. W. zu decken. -—

Wenn die evang. Jesusschule den Anforderungen welche die Jetztzeit an eine 
latein. Mittelscliule maclit geniigt, so bat sie dics olme Zweifel der kraftigen Unter- 
stiitzung des Staates zu danken, die sieli jedoch keineswegs bloss in finanzieller Be- 
zieliung aussert. Ein h. k. k. Unterrichtsministerium suclit durch seine Yerordnungen 
wie das sammtliche Unterrichtswesen des Staates uberhaupt so auch unsere Anstalt 
zu lieben und zu kraftigen. Und wenn das evang. Gymnasium zu Tescben den Uebcr- 
gang von dcm alten zu dem ncucn Systeme verhaltnismassig leicht durehgemacht, wenn 
es beziiglich seiner Leistungen mit ahnlichen Anstalten wetteifern, wenn der Lehrkor- 
per nach einer neunjahrigen Tatigkeit mit dem Gefiihl der Befriedigung auf scine 
Leistungen, auf den Fleiss und die guten Sitten seiner Zoglinge blicken kann, so ver- 
dankt es dieses vor allen dem hochst woltatigen Einfluss den die Regicrung vcrmittelst 
ihrer Organe auf dasselbe ausiibt, es verdankt dies vorziiglich der tretflichcn Leitung 
des Mannes, dem die Angelegenheiten der schlesichen Gymnasien anvertraut, sind. Nur 
wer selbst Gelegenheit gehabt bat den ebenso energischen ais humanen k. k. Schul- 
rat und Gymnasialinspector Andreas Wilhelm in seinem Wirkungskreis kennen zu ler 
nen, wer den unermudlichen Eifer dieses Mannes fiir das Wol der ihm aiwertrauten 
Lehranstalten selbst erfahren, wer mit Aufmerksamkeit seine vielfachen Instructionen 
in Bezug auf den Unterricht aller Gymnasiallehrgegenstande die eine so reiche Fiille 
tiefer padagogischer Kenntnisse beurkunden studiert ha t,') der wird uberzeugt scin 
dass die wiedorholt in den Programmen unseres Gymnasiums vorkommende Bcmerkung 
„dass der gesammte Lehrkorper sieli aufrichtig Gliick wiinsche in diesem eben so 
gelchrten und unermiidet tatigen ais humanen Mannę seinen Vorgesetzten verehren zu 
konnen" keine leeren Wortc sind, dem wird begreiflich werden dass der Wunscli des 
Lehrkorpers ihn nocli lange ais seinen unmittelbaren Yorgesetzten verehren zu kbnnen 
ans vollem Herzen kommt. Unter der Inspection eines solchen Mannes und unter der 
Fiirsorge eines li. k. k. Unterrichtsministeriums schaut die Jesusschule zu Tescben, 
welche in diesem Jahr ihr 150jahriges Jubileum feiert einer trostreichen Zukunft 
entgegen.

') Unter melireren andern Instructionen ftihre ich an die vom ló . Juni, vom 31. Octob., vom 2 2 .  Uec. 
1857 und dic vom 6. Jan. 1858.

E iner n ich t genug aufm erksam en einm aligen C orrectur fallen zahlreiche D ruckfehler zur L ast (z. B. S. 29 Z. 18 etc.), w elche der gUtigen Berich- 
tigung des Lesers anheim gestellt w erden.



Schulnachrichten.

I. Lehrplan des Schuljahres 1858 — 1859.

V orbereitungsclasse.

C l a s s e n l e h r e r :  Juliami Kiikutscli.

Religion: 2 Stunden. Gemeinschaftlich mit der ersten Classe.
Deutseh: F> Stunden. Grammatik naeh K. Hoffmann. Lesen und memorieren. Ueber- 

setzung unbekannter Stellen ans Mozarts Lesebueh 1. Tl. Alle 8 Tage ein 
Aufsatz und eine orthographiscbe Uebung. J. K ukutsch.

Geographie: .‘5 Stunden. Gemeinschaftlich mit der ersten Classe.
Mathematik: 4 Stunden. Rechnen mit unbenannten und einnamigcn, mit ganzen und 

gebrochenen Żabien bis zu den Decimalbruchen nach MoCniks Lehrbuch. Jede 
Woclie eine Composition und zwei Hausaufgaben. O. Zlik.

Naturge.se/ricJifr: 2 Stunden. Gemeinschaftlich mit der ersten Klasse.

Erste Classe.

C l a s s e n l e h r e r :  Karl Gazda.

Religion: 2 St. Dr. Luthers Katecliisnms nach K. Redlichs Ausgabe. Die kleinere 
llalfte. A. Żlik.

Latein: 8 St. 1. Halbjahr nach Dr. F. Schulz kleiner lat. Sprachlehre: die regel- 
massige Formenlehre: Deelinationen, Comparationen der Adjective und Par- 
ticipien, Bildung und Comparation der Adverbia Pronomina und Numeralia. 
Nach den ersten 10 Wochen jede Woclie eine lialbe Stunde Composition und 
alle 14 Tage ein Pensum nach Diinnebiers Lesebueh. — 2. lialbj. Formen- 
lebrc: Yerbum, seine genera, tempora, modi, Ableitung der tempora, Conju- 
gation des IIilfsverbum esse, die 4 regelmassigen Conjugationen und der 
Gebraucli des Conjunctivs und Infinitivs in den wielitigsten Fallen nacli dem-



selben Lelirbuch. Memorieren mul aufschreiben der Vocabeln mit der Ueber- 
setzung. Jede Woche eine Comp. alle 14 Tage ein Pensum mach Diinne-
biers Lesebuch. K. G azda.

JJeut.sch: 4 St. Grammatik nach Hoffmann. Das Verbum und sein syntaktischer Ge- 
brauch. Dabei wurden alle 160 starken Verba und ilir Ablaut, von poln., 
bbbm. und ungr. Scliiilern mit Uebersetzung genau in ihrem Ablaut inemo- 
riert. Partikeln. 1 Stunde orthogr. Uebungen. Alle 14 Tage ein Aufsatz.
Lesen und memorieren nach Mozarts Lesebuch 1. Tl. J. K ukutsch.

Geugraphie: 3 St. 1. Halbj. Der 1. Curs des Leitfadens der Geogr. von Bcllinger.
Kartenlesen und Kartenzeichnen. — 2. Halbj. Der 2. Curs desselben Leit
fadens. Karten von Scheda. R. Bartelmus.

Mathematik: 3 St 1. Halbj. Arithmetik. Erganzungen zu den 4 Species und den
Briichen, Decimalbruche, nach Mocniks Lelirbuch. — 2. Halbj. 1 St. Wie- 
derholung und Einiibung des obigen, 2 St. geometr. Anschauungslehre nach 
Hillardts Tafeln. In der Anschauung des Wiirfels entwickelte Vorbegriffe 
vom messen, von der Congruenz, Gleichheit, Aehnlichkeit, von Winkeln, von 
numerischer Bestimmung gerader Linien, von den Winkeln und Sciten eines 
Dreiecks, Arten der Yierecke und die Hauptsatze von den Parallelogrammen.

J. Kukutsch.
Naturgeschichte: 2 St. 1. Halbj. Saugetiere nach Pokornys Lelirbuch. — 2. Halbj.

Insecten, Spinnen- und Krustentiere, Wiirmer, Weich-, Strahl-, Korali en- und 
Aufgusstiere nach demselben Lelirbuch. O. Zlik.

Zweite Classe.
C l a s s e n l e h r e r :  Gottlieb Bicrmann.

Religion: 2 St. Die andere Halfte des in der ersten Classe angefangenen Lehrstoffs 
nach demselben Lelirbuch. A. Zuk .

Jja.tein: 8 St. 1. Halbj. Die Unregelmassigkeiten der Declination, die in der 1. Cl.
nicht behandelten Abteilungen der Numeralien, Pronomina, Adverbien, Prśipo- 
sitionen und Conjunctionen nach Schultz ki. Spraehlehre. Schinnagls Lese
buch fur die 2. Cl. Memorieren und spater aucli hausliches praparieren. 
Wochentlich eine Comp. alle 14 Tage ein Pensum. — 2. Halbj. Die Unre- 
gelmassigkeit der Conjugation, die Yerba anomala, defectiva, impersonalia. 
Gebraucli des Conjunctivs, Imperativs, Infinitivs. Anwendung der Participia 
nach demselben Lelirbuch. Schinnagls Lesebuch. Wochentlich eine Comp. 
alle 14 Tage ein Pensum. G. Bikkmann.

Deutsch: 4 St. Grammatik nach K. Hoffmann: Declination und ilire Anwendung in 
der Syntax. Wiederholung des Verbum und seiner Anwendung. 2 St. lesen 
ans Mozarts Lesebuch 2. Tl. 1. St. orthogr. Uebungen. Alle Monat ein 
passendes Stiick aus dem Lesebuche gelernt und frei vorgetragen. Alle 14 
Tage ein Aufsatz. J. K ukutsch.

Geograp/de und Geschichte: 3 St. 1. Halbj. Einleitung in die Weltgesch., Gcsch. von 
den Indern bis zum Tode Alexanders Gr. nach Dr. Becks Lelirbuch. Gleich- 
laufend Geogr. Vorderasiens, Griechenlands und des ostliclien Mittelmeers nach
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Wandkarten von Kiepert. 2. Halbj. Gesch. von Roms Griindung bis zum 
Fali des westrom. Reiclies. Geogr. Italiens, des ganzen Mittelmeers, des 
wcstliclien und mittleren Europas. In beiden Halbj. Kartenzeichnen.

G. Biermann.
Mathematik: 3 St. 1. Halbj. Arithmetik 2 S t.: Verhaltnisse, Proportionen, einfache 

Kegel de tri imd darauf beruhende Rechirangsarten nach Mocniks Lehrbucb. 
Gcoraetr. Anschaunngslehre 1 S t.: Flachenbereclinung geradliniger Figuren 
nacb Hillardts Tafeln. — 2. Halbj.. Arithmetik, 1 St. walsche Praktik und 
Uebungen der Rechnungen des 1. Halbj. Geometr. Anschauungslehre 2 S t.: 
Pytbagoraischer Lehrsatz, von der Bildung bestimmter Quadrate, Verwandlung 
und Teilung geradliniger Figuren. J. K ukutsch.

Naturgeschichte: 2 St. 1. Halbj. Vogel, Amphibien, Fische nach Pokornys Naturgesch.— 
2. Halbj. Erklarung der Pdanzenorgane und des Linne’schen Systems nach 
demselben Lehrbuch. Uebung im beschreiben, unterscheiden und bestimmen 
der um Teschen wild wachsenden und cultivierten Pflanzen. O. Ż lik.

Dritte Classe.
C l a s s e n l e h r e r :  Heinrich Sittig.

Religion: 2 St. Zusammenhangende Darstellung der christl. Glaubenslehre nach Palmer: 
Christl. Glaube und christl. Lebcn. Darmstadt 1857. Christl. Glaubenslehre.

A. Żlik.
Latein: fi St. 1. Halbj. 2 St. Grammatik nach Schinnagls Sprachlehre, 2. A ud. Ueber- 

einstimmung der Satzteile, Gebrauch der Casus; syntaktisclie Eigentumlich- 
keiten im Gebrauch der Adjectiva und Pronomina. 4 St. Lectiire: Historia 
antiąua von Hoffmann lib. 4. und 5. Bildung von Satzen. Praparation. — 
2. Halbj. 2 St. grammatische Wiederholung des im 1. Sem. durchgenom- 
menen und caput 37 und 38. Beispiclc nach Siipde 1. Tl. 1— 204 mit Auswahl. 
Lekturę 4 St. Historia antiąua lib. 5. und 6. Praparation. Alle 14 Tage 
eine Comp. und ein Pensum nach Siipde 1. Tl. 1— 204 mit Auswahl.

K. G azda.
Griechisch: 5 St. 1. Halbj. Auswahl des notwendigsten aus der Laut- und Flexions- 

lehre bis zum Yerbum auf w einschliesslich nach Curtius Grammatik. Memo- 
rieren und praparieren. Schenkels Lcsebuch S. 1— 40. 2. Halbj. Yerba eon- 
tracta, starkę Verba bis zu den Verbis auf /.« ausschliesslich. Schenkels 
Lcsebuch Verba contracta bis auf tu mit Auswahl. — Alle 14 Tage ein Pen
sum, alle 4 Wochen eine Comp. H. Sittig.

Deutsch: 3 St. Grammatik nach Hoffmann. Wiederholung der Satzlehre bei Erklarung 
der Lekturę aus Mozarts Lcsebuch 3. Tl. Lesen, memorieren, Yortrag jtassen- 
der Gedichte und Aufsiitze. Alle 14 Tage ein Aufsatz. K. Gazda.

Geographie und Geschichte: 3 St. 1. Halbj. Vom Fali des westrom. Reiches bis Rudolf 
von Habsburg nach Dr. Becks Lehrbuch. — 2. Halbj. Fortsetzung der Gesch. 
des Mittelalters und neuere Gesch. bis zum westfal. Frieden nach demselben 
Lehrbuch. Gleiclilaufend Geographie nach Brettschneiders histor. Kartem

K. Gazda.



Mathematik: 3 St. 1. Halbj. Arithmetik nach Mocniks Lehrbuch: I)ic 4 Spccies in 
Buchstaben, Lehre von den Klammern, potenzieren. Geometr. Anschauungs- 
lehre 1 St. nacli Hillardts Tafeln: Proportionalitat der Linien, Aelmliclikcit 
geradliniger Figuren, einige Anwendnngen der Lehre von der Congruenz nnd 
Aelinlicbkeit der Dreiecke. — 2. Halbj. Arithmetik 1 S t.: Qnadrat- nnd Ku- 
bikwurzel, Permntationcn nnd Cornbinationen. Geometr. Anschauungslehre 
2 St. Linien, Winkel nnd Verhaltnisse im Kreise, Constructionen in and um 
den Kreis, Kreisberechnung der Ellipse. O. Zlik.

Natur geschichte und Physik: 2 St. 1. Halbj. Mineralogie nach Fellocker: Terminologie, 
Uebnng im beschreiben einzelner Mineralien. — 2. Halbj. Physik nach Scha- 
bns: Yon den Korpern und ihren Yeranderungen, von den auf ihre kleinsten 
Teilclien wirkenden Kriiften. O. Zllk.

Vierte C lasse.

C l a s s c n l e h r e r :  Paul Kaisar.

Religion: 2 St. Fortsetzung des in der 3. Classe begonnenen: Christl. Sittenlehre.
A. Żu k .

Latein: 6 St. 1. Halbj. 2— 3 St. Grammatik nach Schulz kl. lat. Sprachlehre: Wieder- 
holung der Casuslehre und §. 236— 257. Eigentiimlichkeitcn der Adjectiva 
und Pronomina, Gebraucli der Tempora, des Indicatiy, Conjunctiy und der 
Conjunetionen. —  Mundlich aus Siipfle 1. Tl. von Nr. 215—234 mit Auswahl 
Lectiire 3—4 S t.: Csesar de bel. gali. lib. 1. und 2. Praparation. — 2. Halbj. 
2 St. Grammatik nach demselben Lehrbuch §. 257— 304: Conjunctiv in Re- 
lativsatzen, Imperatiy, Infinitiv, indirecte Rede, Participia, Gerundium, Supi- 
num, das yorziiglichste aus der Prosodie und Metrik. Miindlich wie im 1. 
Halbj. Lectiire: de bel. gal. lib. 3 und 4 und Ovids Metamorph. lib. 1. 89— 150. 
Praparation. In beiden Sem. jede 2. Woche ein Pensum und alle 14 Tage eine 
Comp. aus Siipfle 1. Tl. Nr. 215—234 mit Auswahl. P. K aisar.

Griechisch: 5 St. In der Grammatik Wiederholung der Verba auf Yerba auf tu.
Schenkels Lesebuch bis zur 8. Classe der starken Verba p. 72— 97. Merno- 
rieren, praparieren; alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Comp.— 
2. Halbj. Wiederholung der Verba auf fu und der iibrigen unregelmassigen 
Conjugationen. Nach Massgabe der Lekturę: Syntax der Satztcile, Casus- 
lehre, Hauptpunkte der Moduslehre. Schenkels Lesebuch S. 98— 102; 112— 
123; 130— 150. Memoriereni und praparieren. Pensum und Comp. Avie im
1. Sem. H. Sittig.

Deutsch: 3 St. Lektiire aus Mozarts Lesebuch 4. Tl. durch 2 S t., die Lesestiicke 
der Reihe oder der Auswahl nach gelesen mit Anwendung der Grammatik. 
Memorieren und Vortrag passender Stiicke. 1 St. Aufsatz, yorziiglich Ge- 
schafts- und Briefstil. Im 2. Halbj. dazu nocli die deutsche Metrik ihren 
Hauptpunkten iiach. J . K ukutscii.

Geschichte und Geograplde: 3 St. 1. Halbj. Yon der Reformation bis zur Griindung 
des nordamerik. Freistaatcnbundes nach Dr. Becks Lehrb. und Brettschneiders



liist. Wandkarten. — 2. Halbj. Wiederholung der Geographie Oesterreichs; 
Vaterlandskunde, nach einem Leitfaden ans dem k. k. Schulbiicherverlag und 
einer Flussnetzkarte; Ueberblick der Entstehung der Monarchie.

T. R aschke.
Mathematik: 3 St. 1. Halbj. Arithmetik 2 St. nacli Mocnik: Zusainmengesetzte Ver- 

haltnisse und darauf griindende Rechnungsarten. Anschauungslehre 1 St. nacli 
Moćniks Stereometrie: Lagę der Linien und Ebenen gegeneinander, korper- 
liclier Winkel. — 2. Halbj. Arithmetik 1 St: Zinseszinsrechnung, Gleichun- 
gen des ersten Grades mit einer unbekannten. Anschauungslehre 2 St: 
Hauptarten der Korper, ihre Gestalt und Grossenbestimmung.

R. B artelmus.
Physik: 3 St. 1. Halbj. Aerostatik, Dynamik, Akustik, Magnetismus und Elektricitat 

nacli Schabus. — 2. Halbj. Vom Licht, von der Warnie, von den Naturer- 
scheinungen im grossen, nacli Schabus. R. Bartelmus.

Fiinfte Classe.

C l a s s e n l e h r e r :  Oskar Żlik.

Religiom: 2 St. Histor. Ueberblick iiber die Entfaltung der christl. Kirche nacli Palmers 
Leitfaden. G. K lapsia.

Lałein: fi St. 1. Halbj. 1 St. grammatisch- stilistische Uebungcn nach Siipfle 1. Tl. Nr.
380 mit Benutzung der lat. Sprachlehre von Schinnagl. 5 St. Lekturę: Livius 
lib. 3, ed. Grysar, Ovids Metam. lib. 1. v. 163— 415. lib. 2. v. 1— 366; trist
1. el. 10; 5. el. 10. 2. Halbj. 1 St. grammatisch - stilistische Uebungen nach 
Siipfle 2. Tl. Nr. 1— 100 mit Auswahl. 5 St. Lekturę, Livius lib. 5. c. 1— 40 
und cursoriseh von c. 41— 55 Ovid. Metam. lib. 6. v. 146—312, lib. 8. v. 
183— 235. Die letzte Woche des Scliuljahres Fortsetzung der Livius-Lektiire. 
En beiden Sem. Praparation, alle 14 Tage ein Pensum und eine Comp. nach 
Siipfle 1. Tl. Nr. 380 etc. mit Beziehung auf die Lektiire. P. K aisar.

Griechisch: 5 St. 1. Halbj. 1 St. grammatische Uebungen. Syntax nach Curtius ein- 
geliende Behandlung der Casuslehre, der Prapositionen, Pronomina, genera 
Vcrbi, tempora unter fortlaufender Vergleichung mit dem latein. 4 St. Lektiire 
Nenophon Anab. 1. cap. 1. §. 8 1—4. cap. 4. §. 11— 1!». cap. 5. Nach 2 
Monaten Homers Ilias 1. und 11. — 2. Halbj. 1 St. Grammatik. Syntax: 
Modi in einfachen und abhangigen Satzen, Conditionalsatze unter Vergleiclmng 
mit dem latein. 4 St. Lektiire: Homer II. 3. 4. — In beiden Sem. alle 4 Wo- 
clien ein Pensum oder eine Comp. H. Sittig.

Deutsch: 3 St. 1. Halbj. Lesen, memorieren, freier Vortrag aus Mozarts Leseb. 5. Tl.
Wicland bis Schiller. Ais Einleitung zur Lektiire der neueren Dichter mit 
Benutzung der allgemcincn Kenntnisse der Geschichte ein kurzer Ueberblick 
der deutsclien Literatur bis zur 2. classischen Periode. — 2. Halbj. Lektiire 
wie im 1. Hlbj. mit Einschluss Klopstocks nebst literarhist. Notizcn, die 
schliesslich in zusammenhangender Folgę zur iibersichtlichen Anschauung 
gebracht wurden. Alle 14 Tage ein Aufsatz. I. Raschke.



Geschichte und Geographie: 3 St. 1. Halbj. Geogr. und Gescli. der oriental. Lander 
und Volker, Geogr. Grieclienlands und hellenische Gescli. bis zu den Per- 
serkriegen nacli Ramshorns Lelirbuch 1. Abtl. und liistor. Wandkarten von 
Kiepert. —- 2. Halbj. Fortsetzung bis zur Scldacht bei Charonea; Makedonien 
und das Reich Alexanders bis zur Unterjochung der Teile desselben durch 
die Romer nach demselben Lehrb. G. Biermann.

Mathematik: 4 St. 1. Halbj. 2 St. Arithmetik nach Moćnik: Algcbraische Ausdriioke 
im allgemeinen, die 4 Spccies mit Buchstabengrossen, Folgenlehren der Di- 
vision. 2 St. Planimetrie nach Moćnik: Gerade Linien und geradlinige Fi- 
guren. — 2. Halbj. 2 St. Arithmetik: Kettenbruche, Verhaltnisse und Pro- 
portionen und darauf grumlende Rechnungsmethoden. 2 St. Planimetrie: krumme 
Linien und von ihnen begranzte Figuren. O. Zijk .

Natur geschichte: 2 St. 1. Halbj. Mineralogie nachaFellbcker: Terminologie, Systematik, 
Uebung im beschreiben der Mineralien, die wiehtigsten Tatsachen der Geo- 
gnosie. — 2. Halbj. Botanik nach Leunis: Terminologie, das Linneselie und 
Decandollesche System. Uebungen im bestimmen und beschreiben der Pflan- 
zen. Einiges aus der Paleontologie und geograph. Verbreitung der Pflanzen.

O. Żuk .

Sechste Classe.

C l a s s e n l e h r e r :  hminud Itasclihc.

Religion: 2 St. Ausfiihrlichere, auf das reifere Alter berechnete Darstellung des christl.
Glaubens nach Palmer. G. K ra psia.

Latein: 6 St. 1 St. Grammatisch-sti 1 istisehe Uebungen nach Sii])fle 2. Tl. Nr. 101 etc. 
mit Auswahl. 5 St. Lekturę: Casar de beli. civ. lib 3. und Virgil Aeneid. lib. 1.
2. Halbj. 1 St. Fortsetzung der grammatisch- stilistischen Uebungen nach Siipfle 
Nr. 101 etc. Lektiire 5 St. Yirgil Georg. lib. 1. 2. eelog. 1 und 5. Sallust: 
Jug. und Cicero or. in Catil. 1 .— In beiden Sem. Praparation, alle 14 rrage 
ein Pensum, und alle 2 Wochen eine Comp. nach Siipfle 2. Tl. Nr. 101 etc. 
Vor dem Schlusse eines jeden Sem. Livius. P. K aisar.

Griechisch: 5 St. 1. Halbj. 1 St. Einiibung der Syntax im bestandigen Vergleich mit 
dem deutsehen und latein. Wiederholung der Casuslehre; eingehende Be- 
handlung der tempora, modi, besonders in Conditionalsatzen. — 4 St. Lektiire 
Horn. 5. G. mit Auswahl, dann 15, 16, 17, 21. Praparation. — 2. Sem. 
1 St. Einiibung der Syntax wie im ersten Sem. Lehre der Relativsatze; 
Infinitiv, Particip, Negation, Partikeln. 4 St. Lektiire: Herod. lib. 7. c. 
153— 179; lib 8. c. 17— 39; c. 56— 64; c. 74— 124. Nenoph. Anab. lib. 3. 
c. 1. Alle 4 Wochen ein Pensum oder eine Comp. in beiden Sem.

H. SlTTIG.
Deutsch: 3 St. In beiden Sem. Mozarts Leseb. 6. Tl. Zur sachlichen, spraehl. und 

asthet. Erklarung kam ein ausfiihrlicherer lit. hist. Abriss ankniipfend an 
die biograph. Angaben des Lesebuchs. Freier Vortrag memorierter Stiicke 
und eigener Aufsatze mit gegenseitiger Beurtheilung. Alle 14 Tage ein 
Aufsatz. I. Raschke.
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Gescliichte und Geographie: 3 St. 1. Sem. Geogr. und Gesch. Italiens von den altesten 
Zeiten bis auf Constantin I nach Ramshorns Lehrb. und Brettschneidcrs bist. 
Wandkarten. — 2. Sem. Von Constantin bis zum Untergang des westrbm. 
Reiches und von der Volkerwanderung bis zu den Kreuzziigen nacb dem- 
selben Lehrb. I. Raschke.

Mathematik: 3 St. 1. Sem. 2 St. Algebra nach Moenik: Yon den Potenz- und Wur- 
zelgrossen und Logarithmen. 1 St. Geometrie nach Moenik: Ellipse, Parabel, 
Hyperbel; Stereometrie: gcrade Linien und Ebenen im Raume, besondere 
Eigenschaften der Kbrper und dereń Oberflache. — 2. Sem. 1 St. Algebra: 
unbestimmte Gleichungen des ersten Grades; 2 St. Geometrie: Kubikinhalt 
der Korper, ebene Trigonometrie. O. Zlik.

Naturgeschichte: 2 St. 1. Sem. Zoologie nach Schmarda: Protozoa, Radiata, Yermes, 
Mollusca, Arthozoa. — 2. Sera. Yertebrata: Pisces, Reptilia, Aves, Mammalia; 
Palaontologie und geograph. Verbreitung der Thiere. O. Zlik.

Siebente Glasse.

C l a s s e n l e h r e r :  Rudolf Rartclmus.

Religion: 2 St. Gegenstand, Lehrbuch und Methode wie in der 6. Cl. Christl. Sitten- 
lelire. G. K lapsia.

Latein: 5 St 1. Sem. 1 St. gram. stil. Uebungen nach Siipfle 2. Tl. Nr. 280 etc.
spater Seytfcrt Palaestra Cic. Mat. 4. 1 — 7 St. Lektiire: Cic. orat. pro 
Milone, Marcello. Praparation. — 2. Sem. 1 St. gram. stil. Uebungen nach 
Seyfferts Palaestra Mat. 4. Fortsetzung. 4 St. Lektiire: Virg. Aeneid. lib. 2, 
8, und Besprechung des Innhalts lib. 3, 4, 6, 7. Praparation. Alle 14 Tage 
ein Pensum, alle 14 Tage eine Comp. in beiden Sem. Vor dem Sehlusse 
eines jeden Sem. mehrere friiher gelesene Schriftsteller.

D r. K. B urku ard.
Griechisch: 4 St. 1. Sem. Alle 14 Tage 1 St. gram. Uebung und Wiederholung der 

Syntax mit Riicksicht auf das Latein. Lektiire: Sophokles Elec., und spater 
Kom. Od. 5. 228— 493, 13. — 2. Sem. stilist. Uebungen wie im 1. Sem. 
Iłom. Od. 15, und 19, ais Privatlektiire; dann Demosth. Olynth. 2. 3. 
Philipp 1. In beiden Sem. alle 4 Wochen 1 Pensum oder 1 Comp. Vor 
dem Sehlusse eines jeden Sem. mehrere friiher gelesene Schriftsteller.

Dr. K. B urkhard.
Deutsch: 3 St. 1. Sem. Lektiire des Nibelungenliedes aus Weinholds Lesebuch. 2. Sem.

Tierepos, Hofepos, Lyrik und Prosa aus Weinholds mhd. Lesebuch. Damit 
fortlaufend das wiehtigste aus der mhd. Grammatik. Zur Wiederbelebung 
des gelesenen; Wesen und Character des Volksepos. Nach Beendigung jeder 
Gattung der mhd. Dichtung eine Probe derselben Gattung aus der neuen 
hochdtsch. Poesie. In beiden Sem. freie Yortrage; alle 14 Tage 1 Aufsatz, 
darunter Uebersetzungen aus dem mhd. I. R aschke.

Geschichte und Geographie: 3 St. 1. Sem. Von den Kreuzziigen bis zum Tode Fried
rich III nach Ramshorns Lehrb. und Brettschneiders histor. Wandkarten. —



2. Sem. Fortsetzung bis zum Scbluss des Mittelalters und lieuere Gescli. bis 
zum westfal. Frieden Jiacb demselben Lelirb. G. B iermann.

Mathematik: 3 St. 1. Sem. 2 St. Algebra liach Mocnik: unbestimmte Gleiclmngen 
ersten Grades, ąuadratische Gleichungen, hohere und Exponentialgleicbungen. 
1 St. Geometrie nacb Mocnik: Anwendung der Algebra auf Losung geometr. 
Aufgaben, Elemente der analytischen Geometrie, Coordinatensysteme, gerade 
Linien. — 2. Sem. 1 St. R. Bartelmus.

Philosophische Propddeutik: 2 St. Formelle Logik nacb Dr. Beck. J . K alinćak.
Physik: 3 St. 1. Sem. Von den Kbrpern iiberhaupt, Chemie inbegriffen, Statik, Dyna

mik mit Ausnahme der Wellenbewegung, nacb Baumgartner. — 2. Sem. 
Wellenbewegung, Akustik nacb Baumgartner. R. B artelmus.

A chte K lasse.

C l a s s e n l e h r e r :  Dr. Karl Durkhard.

Religion: 2 St. Ein von cliristl. Philosophie getragener Ueberblick der ewigen Tat- 
saclien und Wahrheiten, zu dereń Verkiindigung die cliristl. Kircbe berufen 
ist, nacb Dr. Hagenbaclis Leitfaden. G. Klapsia.

Latein: 5 St. 1. Sem. Gram. stil. Uebungen nacb Seyfferts Palastra, Mat. 5, Nr. 4 etc.
durch 1 St. 4 St. Lektiire Tacit. Ann. 3, Praparation. — 2. Sem. 1 St. 
gram. stil. Uebungen nacb Seifferts Palastra Mat. 5. Fortsetzung. Lektiire 
4 St. Horat. Odeń lib. 3, 4, Satir. lib. I. 1. 4. 10. Epist. I. 1. II. 1. Vor 
dem Schlusse jedes Sem. mehrere friilier gelcsene Scbriftsteller. In beidcn 
Sem. alle 14 Tage 1 Pensum und alle 14 Tage 1 Comp. D r. K. B urkhard.

Griechisch: 5 St. 1. Sem. Alle 14 Tage Wiederbolung der Syntax. Lektiire: So[ibok.
Antig., Platon Apologie. Praparation. — 2. Sem. Gram. stil. Uebungen wie 
im 1. Sem. Lektiire: Platon, Kriton, Gorgias. Praparation. Vor dem Schlusse 
jedes Semesters mehrere friilier gelcsene Scbriftsteller. Alle 4 Woclien ein 
Pensum oder 1 Comp. in beiden Sem. I)r. K. Burkhard.

Deutsch: 3 St. 1. Sem. Analytisclie Aesthetik d. h. Darstellung der Dicbtungsgattungen 
auf Grand der gesammten Lektiire mit Beziehung auf die Gescli. der deutschen 
Poiisie 2 St. Erklarung einer Auswahl aus Mozarts Leseb. 7. Tl. 1 St. ab- 
wechselnd Redeiibungen. — 2. Sem. Anal. Aestli. Wiederbolung der Litera- 
turgcsch. wie oben. 2 St. Lektiire von Gotbes Tasso und Schillers Wilhelm 
Tell. In beiden Sem. alle 3 Woclien ein Aufsatz und Redeiibungnn.

I. Raschke.
Geschichte und Geograplue: 3 St. 1. Sem. Vom westfal. bis zum 2. Pariser Frieden 

nacb Ramshorns Lelirb. —  2. Sem. Satistik nacb dem Handb. der Statistik 
des (ister. Kaiserstaates von Prascb. G. B iermann.

Mathematik: 1 St. Algebra: Wahrscheinlichkeitsreclinung. Wiederbolung der Haupt- 
teile des gesammten Lebrstoffs und Losung daliin geboriger Aufgaben. Geo
metrie: zunaebst Aufarbeitung des in der 7. Cl. nocli iiberbliebenen Lebrstoffs, 
dann Wiederbolung wie bei Algebra. R. Bartelmus.
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Philosopkische Propadeutik: 2 St. Empirische Psychologie nacli Dr. R. Zimmcrmann.
J. K alinćak.

Physik: 3 St. 1. Sera. Optik, Magnetismus, Elektricitat nach Baumgartner. — 2. Sem. 
Warme, Astronomie, Meteorologie nach Baumgartner. R. Bartelmus.

Israelitischcr Religioiisuiiterricht
wurde insrael. Schiilern unseres und des kath. Gymnasiums gemeinschaftlich von dem 
hiesigen Kreisrabiener Samuel Friedmann erteilt.

Itcdingt obligate Lclirgcgeiistaiidc.
1. Polnisch.

1. A h t e i l u n g :  2 St. Formenlehre des Zeitworts nach Pohls Lehrbuch. Lektiire der
Wypisy polskie 1. Tl. Monatlich ein Pensum und 2 Schreibungsiibungen. 
Sehiilerzahl 78. J. K ukutsch.

2. Ab t l . :  2 St. 1. Sem. Wiederholung der 4 Conjugationen; Verba reciproca, imper-
sonalia, frequentativa und composita. Adverbien und Prapositionen nach Pohls 
Lehrbuch. Lektiire der Wypisy polskie 3. Tl. Das ganze Jahr monatlich 
ein Pensum und 2 Comp. Sehiilerzahl 46. J. K ukutsch.

3. Abt l . :  2 St. Lektiire der Wypisy polskie mit Anwendung der Grammatik von Pohl.
Monatlich ein Aufsatz. Sehiilerzahl 13. P. K aisar.

2. Bohmisch.

1. A b t l . :  2 St. Grammatik nach Tomeks „kratka mluvnice deska.“ Lektiire: Jirefiek
ćitanka pro prvnf tfidu niżsiho gymnasia. Alle 14 Tage eine sehriftliche 
Arbeit. Sehiilerzahl 80.

v  v
2. Abt l .  2 St. Lektiire nach Celakovskys „Oitaci kniha pro vyźśi Gymnasia1', mit

Anwendung der Grammatik von Tomieek. Monatlich eine sehriftliche Arbeit. 
Sehiilerzahl 13. J . K a l in ć a k .

Freie Lehrgegenstaiidc.
Umjarisch: 2 St. Grammatik nach Toplers Leitfaden. Gelesen, iibersetzt und teilweise 

momoriert wurde aus Nepszerii olvasókonyv, szerkeszte Matics. Schiiler 18.
G. B iermann.



Hebraisch: 2 St. (Fiir kiinftige Theologen aus der 7. 8. Cl.) Formenlehre und Syntax 
nach Gesenius, Lektiire ans Gesenius Lehrbuch. Scliiiler 9.

Dr. K. Bukkhard.
Franzmisch: 2 St. (Fiir Scliiiler der 5. bis 8. Classe.)

1. Ab t l .  1 St. Abns franz. Gram. durcbgenommen. Scliiiler 12.
J. K ukutsch.

2. Ab t l .  1 St. Telemaąue liv. 1—4; L’avare par Molier, mit Benutzung der
Grammatik von Alm. Scliiiler 10. P. K ai.sak.

In der engl. und ital. Sprache baben einige Schiller den Unterricht am biesigen katli. 
Gymnasium erhalten.

Schonschrift: 4 St. 1. Ab t l .  (1. 2. Cl.) 2 St. Aclit Hefte latein. und 8 Currentsełirift 
nacli Pokornys Yorlagen. Scliiiler 49.

2. A bt l .  (3. 4. Cl.) 2 St. Unterricht nacli Pokornys Vorschriften fur Haupt- und 
Realschulen; im 2. Sem. nacli Kosseks Schulvorschriften. Scliiiler 38. 

Zeichnen: 2 St. Nach Yorlagen fiir Landschaft von Steinbach, Sandmann, Hermes;
fiir Kopfe von Julien, Kaiser, Hermes; fiir Tierstiicke von Adam, Hermes, 
Canton; fiir Blumen von Meiclielt; fiir Geometrie von Bilordeaux. Scliiiler 37.

J , W anke, Lelirer an der k. k. Unterrealschule. 
Singen: im 2. Sem. 2 St. Gesang des Cliorals und der Arie. Scliiiler 21.

J. W eiser.

II. Deutsche Stilaufgabeii.

Fiinfte Classe.

1. Adler und Taube von Gothe, in Prosa nachzuerzdhlen.
2. Was ich sarninie, Beschreibung einer naturhist. Sammlung in Briefform.
3. Die Zierde meines Geburtsortes.
4. Erklarung des Monologs in Lessings Philotas.
6. Nestor ais Yermittler in dem Hader der Konige Agamemnon und Achilleus. 
(i. Die Macht der Gewohnheiten a u f unsere Ausbildung.
7. Das Kamei in der Gescluchte der Yolker.
8. Deutsche Ausdrucke f u r  die Yorstellung sterben.
3. Der weniger sichtbare Segen des Waldes fu r  Land und Leute.

10. Eine Sagę aus der Heimat.
U. Deutsche Ausdrucke f u r  die Yorstellung tbnen.
12. Prosaische Umschreibuug des Liedes: Ein feste Burg ist unser Gott.
13. Eine Eisenbahnfahrt.
14. Der Inualid des Krieges und der Inualid des Lasters.
16. Eine bestimmte Strecke des Olsąflusses ist zu schildern.
16. Welche sittliche Grundsatze hat der Chor in Iphigenie in Aidis non Euri- 

pides — Schillerf



17. Wie kann ich in den kommenden Ferien meine Naturkenntnisse erweitern? 
Oder: Welchen Gewinn werden die kommenden Ferien meinen naturwissensch. Samm- 
lungen bringen f

18. Fin bluhender Lindenzweig, genau und botanisch zu beschreiben, oder an- 
schaulich und poetisch darzustellen. (Schularbeit.J

Sechste C lasse.

/. Quomodo moliuntur literis animi, ąuomodo efeminanturf
2. F in Tag aus dem Leben eines rom. Patriziers in der patrizischen Republik.
8. Illi robur et a,es triplex circa pectus erat, qui fragilem truci commisit pelago 

ratem primus. Fkoratius.
4. Die Spinne ais Raubtier geschildert, uńssenschaftlich und anschaidich.
5. Das Studium der Geschichte weckt Demut. Das Studium der Geschichte 

weckt hohes Selbstbewustsein. (Zur Auswahl.)
6. Ueber Furcht und Furchtsamkeit.
7. Eine Idylle aus der Heimat.
8. A u f  welcher Entwicklungsstufe stehen unsere PJlanzen jetzt im. Marz.
9. Eine Fabel zu Gothes: Eines passet nicht f u r  alle.

10. Hat der Mensch auch das Recht, Tieren Freiheit und Leben zu nehmenf
11. Was wdre die Geschichte ohne den Gebrauch der T ieref
12. Worin zeigt Thoas in Gothes Iphigenie den Barbar en und worin den bo

hem Menschen ?
13. Freuden und Leiden eines Soldaten.
14. Deutsche Ausdriicke f u r  die Vorstellung sehen.
15. Der niedere und der hbhere Gewinn der Arbeit. Prosaische Ausfuhrung 

des „Schatzgrabers11 non Gothe. (Schularbeit.)

Siebente Classe.

1. Warum Schriften tiefer stehender Volker und Zeiten uns zur Bildung dienen.
2. Warum. sprechen nicht alle Volker dieselbe Sprache f  Ursachen und Zwecke 

der Vorsehung.
3. Der Kommos in Sophokles Elektra zu erklaren, oder zu umschreiben.
4. ,, Was wird man dazu sagan f “ — „Es ist nicht weit lier.“ — „Anders ma- 

chen es auch so.“ — Die.se Redensarten sind abzuschdtzen.
5. Unkun.de der Natur ist mit eine Ursache der Stumpfheit f u r  Poesie.
6. „Originak1 ais Substantin und Adjectin ist zu nerdeutschen. (Ist 12fach ver- 

deutsclit worden.)
7. Odysseus. K am pf mit den Freiern und Walters non Aąuitanien K am pf mit 

den Franken im Wasgau. Die plastische Darstellung beider Kampfe ist zu uergleichen 
und die nationale Art darin zu zeigen.

8. Mit dem Ackerbau beginnt gesetzliche Ordnung.
9. Hagens Art.

10. Die Handlung des Dramas Helke von unbekanntem Yerfasser. (Leipzig 1856.)



11. Burgers wilder Jager verglichen mit Schillers Alpenjdger.
12. Wer ist ein H eld f —  Ez heizent vile helde unt sint nikt geliche gemuot. 

Ruedeger im Nib. lied.
13. Swer sich habet cm den Dorn, So er vellet der hdt zwirnt rerlorn. Vrtdan/c.
14. Die Schlacht ein Fest. Oder: Wie stellt das N ib. lied die Schlacht ais 

hóchgezit dar f
15. Swer sines mundes hat gewalt; Der mac mit er en werden alt. Vridank.
16. Ich hórte ein wazzer diezzen, von Walther. Metrische freie Uebersetzung; 

statt des Reims oder neben ihm ist Alliteration anzuwenden. Oder genaue Prosa-Ueber- 
setzung. (Schularbeit.)

A chte Classe.
1. Der Mensch im Kampfe mit der Natur.
2. Alexander Gr. und K arl X I I  von Schweden.
3. D a rf die Heldenkraft der Vorfahren in dem Masse geruhmt werden, dass 

wir die Vorzuge jeglicher Art fu r  die Gegenwart uergessen ?
4. Das Wesen der Balladę und Romanze.
5. Aufklarung ist noch nicht Bildung.
6. Das Kochsalz unser tdglicher und vielf dltiger Woltdter.
7. Unsere Sprache ist uns Schmuck und Waffe, wie den Rittern Schild 

und Schwert.
8. Drum priife wer sich ewig bindet, Ob zum B eru f das Herz sich findet.
9. Da Kunst nicht gelernt sondern angeboren wird: was will die Kunstwis- 

senschaft ?
10. Selbstgewdhlte Aufgaben: Was haben die Deutschen f u r  Grund, a u f ikr en 

Namen stolz zu sein f — Warum wissen wir unser Schicksal nicht uoraus?
11. Zur Maturitatsprufung: Einfiuss des Bergbaues a u f die Geschichte der Vblker.

III. Der Lehrkorper.
1. J ohann  K a l in ć a k , prov. Director.
2. Gustav K lapsia, j Pastoren und Re-
3. Andkeas Z i.ik, \ ligionslehrer.
4. Paul K aisar, wirklicher Lehrer.
5. H einrich S ittig, wirklicher Lehrer.
6. K arę G azda, „ „
7. J ohann K ukutsch, „ „
8. D r. K arl Burkhard, „ „
9. Gottlieb B iermann, „ „

10. Gottlieb F riedrich,1 2 3 4 5 6 7 8 9 *) wirki. Lehrer.
11. Oskar Zu k , Supplent.
12. Imanuel Raschke, Supplent.
13. Rudolf B artelmus, „
14. J ohann W anke, Nebcnlhr. fiirs Zeichncn.
15. J ohann Weiser, Nebenlelirer fur den

Gesang.
16. Samuel F riedmann, lehrte israelitische

Religion.

*) Erkrankte am Sylvestertage 1858 and bekam mit Erlass der hoehl. k. k. scldea. Landesregierung vom 
27. Marz 1859 Z. 3968 einen seclismonatlichen Urlaub, darum erscheint auch sein Name im l.eiir 
piane niclit.



IV. Schiiler und dereń Prufimgen.

1. Statistischcr Aiisweis
iiber die Schiller des k. k. evangelischen Gymnasiums zu Teschen ara Schlusse des

Schuljahres 1859.
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IV 22 35 1 32 2 6 29 29 — 24 2 3 3 15 4 4 — 3 1 25 4
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2. Am 1. und 2. Aug. 1858 wurde die miindliche Maturitatspriifung mit den 
Abiturienten des Schuljahres 1857/8 unter Vorsitz des k. k. Scludrates und Gymnasial- 
Inspectors Herrn Andreas Wilhelm in der vorschriftsmassigen Weise abgehalten und 
es verliessen das Gymnasium:

a) mit dcm Zcugiiis der Rcife mit Anszcichmiiig:
1. Molnar Joseph, 20 Jahre alt, aus Horatev in Bohmen.
2. Zielina Joliann, 19 Jahre alt, aus Trzanowitz in Schlesien.

b) mit dem Zengnis der Reife.
3. Diez Julius, 20 Jahre alt, aus Ober-Fellach in Karnthen.
4. Horn IJerrmann, 20 Jahre alt aus Hlinik in Ungarn.



5. Klebinder Leopold, 21 Jalire alt, ans Lonkau in Schlesien.
G. Reich Samson, 23 Jalire alt, aus Leipnik in Mahren.
7. Schindler Albert, 21 ’/2 Jalire alt, aus Kuttelberg in Schlesien.

3. Mit den diesjalirigen Schiilern wurden die verschiedenen Prufuugen in fol- 
gender Ordnung abgehalten:

a) die sclinfilidirii Versetzungspriifungen den 11.— 14. Juli in allen Classen
zugleich.

b) die in:iii(l3icSicn den 15.— 22. Juli im Untergymnasium; den 23.— 28. Juli
im Obergymnasium.

c) Die sclmftliclic Malimtatsprufiing fand statt:
den 11. Juli von 8— 11 Uhr Uebersetzung aus-dem deutschen ins latein. 
den 12. Juli von 8—10 Uhr Uebersetzung aus dem latein. ins deutsche. 
den 12. Juli von 3— 5 Uhr naclimittags polnischer Aufsatz. 
den 13. Juli von 7— 12 Uhr deutscher Aufsatz.
den 14. Juli von 8-— 11 Uebersetzungen aus dem griechischen ins deutsche. 
den 15. Juli von 8— 12 mathematische Arbeiten.

d) Audi in diesem Schuljahre unterbleiben die offentlichen Priifungen.

4. Den 30. Juli naclimittags urn 2 Uhr versammelten sieli die Gymnasiasten 
mit dem Lehrkorper in dem Priifungssaal und wurden nach Verteilung der Pramien 
und Zeugnisse mit einer Ansprache des Directors in die Heimat entlassen.

Y. L e h r m i 11 e 1.
1. Die Gymnasialbibliothek hat wiihrend dieses Schuljahres, teils aus der jahr- 

lichen Dotation und den Aufnahmstaxen, welche 159 fl. 60 kr. oster. Wahr. betra- 
gen haben, teils durch Gescbenke folgenden Zuwachs erhalten:

a) durch Ankauf: das Kaiseralbum; Lit. Centralblatt 1858; Deutsche Classiker 
254— 300, Neuc Folgę 2, 3.; Handatlas der Erde und des Himmels 19— 32; 
Kurz Literaturgesch. 32— 36 ; Schillers Briefe 23— 27 ; Koli dr Naturgesch. 7— 20; 
Protestautische Jahrbiicher 1858; Korner Weltgesch. 9. 10; Giesebrecht Kaiser- 
zeit 2. 13.; Doderlein Homerisches Glossarium 2. und 3. Bd.; Botticher Lexicon 
Tacit; Lehrs Questiones epicae; Musae Herodoti ed. Bahr I ; Sophokles Tragoe- 
diae v. B ergk ; Hartung Bucolica; Tomek Gesch. Oesterreichs 1. B .; Euripides 
Tragoediae v. Fritze; Wackernagel Lesebuch II und III 1.2. ;  Wilhelm łlumboldts 
W erke; Dunker Gesch. des Altert. 4. B .; Benecke Worterbuch II, 2, 3, III, 3.; 
Koberstein Nationalliteratur I, II, I I I ; Grimm Worterbuch II, 6.; Cacsar de bel. 
gal. ed. Hoffmann; Yollbrecht Xen. Anab. 1, 2; Ameis Homers Odys.; Bopp 
Yergleieliende Grammatik II, 1; Register zur Augsburger Zeitung 1852/57; 
Zschockes Schwciz 21— 24; Gotschalt Poetik; Gelakovsk)r Cftanka pro vyżśl

9



Gymnasium; Jireóek Cftanka I ;  Plato v. Arnold 3. B .; Poggendorf Ilandworter- 
buch 1. und 2.; Zippe Mineralsystem; Miklosich Yerglciclicndc Graimnatik 1. 3. 
Formenlehre, Lautlehre; Salomo Sammlung youFormeln; Miller et Grailich Kry- 
stallographie mit A tlas; Mot Tlieorie des Liclites; Duncan Lexicon; Ruperti Ta- 
citus; Rankę franz. Gescli. 2. 4.; Baumgartner Crusius Ov'ids Metam.; Orelli 
Tacitus 1.; Sclilomilch Methode zur Summierung, analytische Studien 1, 2 ; matliein. 
Abhandl.; Tlieorie der Differenzen und Summen, Reilienentwieklungen, Umkelirung 
der Functionen; Petzwald Dioptrische Untersuchungen; Maier, Hirsch und Magnus 
Sammlung von Aufgaben 1—4; Muller Tetraeder; Cauchy Differenzialrechnung 
mit Zusatzen; Anwendung des Infinitesimalcalculs auf die Geometrie; Doderlein 
lat. Synonymik 6 T le.; Rotli Taciti Synonyma; Riickert Metrik; Deutsche Volks- 
bibliothek 4— 10 und Snppl. 1 ; Jungman Historie literatury ćeske mit Register; 
Schafer Demosthenes 3. B .; Jirecek Antologie z literatury eeske; Lelirs Populare 
Aufsatze 1, 2; Ellendt Lexic. Sophocl. 2 Bde.; Pertz Monumenta 10. B .; Inhalts- 
yerzeichnis der ersten 10 Bde. von Pertz Monumenta; Zeitschrift fiir Gymnasien 
1858; Mitteilungen des zool. bot. Yercins in Wien; Stein Herodot II.; Bonitz So- 
pbocles II; Uuschuld Leitfaden z. darstellenden Statistik; Gymn. Schematismus.

F i i r  d i e  S cli iii e r  b i b l i o  tli e k :
Simrock Altdeutsches Lesebucb; Bottiger Sabina; Friedemann Paranesen I; Becker 
Gallus 3 Bde.; Charikles 3 Bde.; Westermanns Monatsblatter 1858.

b) gescbenkt wurden und zwar durch die h. k. k. scliles. Landesregierung: Arenstein 
Die Lelirmittel der Pariser Ausstellung 1855; Lumnitzer 2 Kupfertafeln mit Pflan- 
zenabbildungen; Śliwka: krótka historya rcformacyi. — Von der k. k. geol. Reichs- 
anstalt: 3 Hefte ilires Jahrbuches v. J. 1858. —  Von der k. k. malir. scliles. 
Ackerbaugesellschaft: dereń Mitteilungen v. J. 1858. — Von der k. k. zool. bot. 
Gesellschaft in Wien: der Bakonyer Wald v. Kerner. — Vom k. k. Finanzrat 
Ch. d’Elvert in Briinn: Geschicbte d. Heil- und Humanitatsanstalten in Maliren 
und oster. Selilesien. — Vom erzb. Kammer-Director M. Kasperlik seine Schrift: 
Kasimir Herzog von Beuthen und Miecislaw Herzog y. Tesclien. — Yom Pfarrer 
P. Terlica in Golleschau: Taciti opera omnia recens. et comment. G. W. Waltlier 
4 Bde. —  Vom Prof. G. Biermann: Kurtz Beitriige z. Gescli. des Landes ob d. 
Ens 2 Bde.; dann seine Gescbicbte der evang. Kirche Sclilesiens mit Riicksieht 
auf die Gnadenkirche in Tesclien. —- Vom Bucbliandler Teubner in Leipzig: 
Beuseler griech. deutsches Scbulworterbuch. — Vom bohm. Museum in Prag: 
Shakspeare: kral Jindrich V pf. J. C .; Koriolan lis pf. Douclia. — Fiir die 
Scluilerbibliotłiek ein Ungenannter: Die Weltgesch. in Tabellen v. Czedik; Schil
ler Glaicar: Kohlrausch deutscher Dichterwald.

2. Fiir das physikalische Gabinet wurden von den Aufnahmstaxen angeschafft: 
Prisma auf Stativ; Flintglasprisma; Lunarium und Tellurium; Dcelinationsnadel; seehs 
Bunsensche Elemente; Galvano-plastisches Apparat; Wasserhammer; Pulshammer; Kryo- 
plior; Camera lueida; Multiplicator fiir galvanische Strome; zwei Platten von Zink 
und Kupfer; Inclinationsnadel auf Stativ; Wasserzersetzungsapparat; Stimingabel auf 
Resonanzkastchen.



3. Dem Naturalienkabinet bat Herr Johann Walczysko k. k. Miinzwardein in 
Kremnitz 32 St. Mineralien und der k. k. zoologisch-botaniscbe Vercia in Wicu 100 St. 
Algen geschcnkt.

YI. Das Alumneum. Stipendien.
Die Zabl der im Alumneum befindlicben Scbiiler, welcbe Kleidung und Biicber 

ausgenommen, Wolmung Kost etc. erhalten, bctragt 35, fur die ein jahrlicher Beitrag 
von 1102 fl. 50 kr. o. W. (31 fl. 50 kr. per Kopf) aus dem Aerar fliesst, und von 
welcben jeder in diesem Jabre 50 fl. o. W. an Kostgeld gezablt bat. Eine Beibilfe 
gcwahrt das Bludowskiscbe Stiftungslegat von jabrlicben 315 fl. b. W. Die Oberauf- 
sicht iiber die Anstalt bat der Kirchenvorstand der hiesigen evang. Gemcinde, die 
specielle Oekonomie besorgt gegenwartig Pfarrer A. Zlik, die Disciplinar- Aufsiebt 
Prof. K. Gazda.

Dieses Jabr betrug die fur Stipendien zu verwendende Summę 92 fl. 96 kr. o. W. 
die am 1. Aug. 1858 in der Verlosung gezogenen 2 scliles. Aerarial - Obligationen 
werden die jabrlicben Stipendien vermebren. Bei der Verteilung derselbcn wird auf 
die in den Stiftungsbriefen entbaltenen Bedingungen, sodann aber aucli hauptsachlich 
darauf Riicksicht genommen, dass der Bewerber ein sittsamer, fleissiger, armer Scbiiler 
und zugleich Scblesier von Geburt sei.

Y II. C łi r o n i k.
1. Das Sclniljabr 1858/9 wurde ordnungsmassig am 1. October 1858 fcierlicb eroffnet.

Der Lehrkorper versammelte sieli mit der Gymnasialjugend in dem Priifungssaale 
friib urn 9 Ubr. Nacbdem ein passendes Lied gesungen war, richtete der Director 
etliclie Worte an Lebrer und Scbiiler. Darauf wurde der Lectionsplan, die Stun- 
denverteilung und die Disciplinarordnung fur die schles. Gymnasien bekannt ge- 
geben.

2. Die Aufnabmsprufungen wurden am 2. Oct. durch alle Classen und mit allen neu-
immatriculierten Sehiilern abgebalten.

3. Die evang. Scbiiler wurden wie alljabrlicb, so aucli in diesem Jabr dreimal zur
Beiclite und Communion gefiibrt und dazu den Tag zuvor im Priifungssaale dureb 
einen der Religionslebrer vorbereitet, worauf jedesmal ein Scbiiler an den versam- 
melten Lehrkorper eine Anrede im Namcn der gesammten Jugend bielt, welcbe 
immer vom Director beantwortet wurde.

4. Am 4. Oct. feierte die Gymnasialjugend das Namensfest Sr. k. k. apost. Majestat
in der evangel. Kirclie.

5. Das 2. Semester begann am 11. Miirz,



6. Das Gymnasium feierte am 24. Mai 1859 mit der hiesigen evang. Kirchengemeinde
das 150jahrige Jubilaum seines bestehens.

7. Tm Dec. 1858 und anfangs Juni 1859 inspicierte der k. k. Schulrat und Gymna-
sial-Inspector Herr Andreas Wilhelm das Gymnasium.

8. Die miindliche Maturitatspriifung beginnt am 8. Aug. 1859.
9. Das Schuljahr 1859/60 beginnt am 1. Oet. 1859. Die Schiiler liaben sieli am 28.,

29. und 30. Sept. zu melden und die neu eintretenden am 1. und 2. Oet. einer 
Aufnahmsprufung zu unterzielien, in welcher Zeit zugleich auch die Wiederliolungs- 
prufungcn abgehalten werden.


