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Die Scliule uiicl der Zeitgeist in ihrer Wechselwirkung.
Von

PAUL KAISAR.

(Yeroffentlicht zur Erinnentng an den am 27. Mai 1865 hingeschiedenen Yerfasser.)

Der Hauptzweck des Lebens ist Erziehung und Vorbereitung des Menschen 
fiir eine hohcrc Weltordnung.

Das ist das wirkende Prinzip, das sich in der Weltgeschichte, dera Entwicke- 
lungs- nnd Lauterungsprozess der Menschheit, ais Fortschritt zur hochsten Vollkoraraen- 
heit manifestiert.

Dieser Fortschritt, ais wesentliclier Faktor des Lebens, realisiert nach und 
nacli die Idee der menscblichen Perfektibilitat, dereń Tragweite das Dies- undJenseits 
umfasst.

In der Realisierung erscheint diese Idee durch die grossen Pulse des Lebens, 
durch welche die Menschheit von einer Entwickelungsphase zur andern, wie von Stufe 
zu Stufe schreitend, ihrem erhabensten Ziele sich nahert, und die allweisen Absichten 
der in ihr waltenden Vorsehung offenbart.

Bedingt wird aber der Fortschritt der Menschheit durch die Thatigkeit der 
Vernunft, des Gbttlichen im Menschen, dessen reifste Resultate, die Idee, mit Hilfe 
der p r o v i d e n t i e l l e n  E r z i e h u n g  den grossartigsten Ausdruck ais weltbistorische 
Anstalten in den Religions- und Staatsformen finden, welche in bestandiger Wecbsel- 
wirkung, Hand in Hand gehend, die wiolitigsten und heiligsten Interessen der Mensch
heit pflegen und befordern. Dies geschieht, wenn die Ideen das allgemeine Bewusst- 
sein ausmachen, wenn sie die Zeit befruchten, den geistigen Hauch derselben bilden, 
der die Gemuther in elektrischer Reziprozitat erlialt, wenn sie alle untergeordneten 
Zwecke des Lebens weihen und durchdringen, kurz: wenn sie zur Herrschaft gelangen.
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Und die Summę der in einer Zeit zur Herrschaft gelangten Ideen bildet den
Zeitgeist.

Zur Herrschaft gelangen aber die Ideen nur durcli Uebung, durch zweek- 
massige, methodische, gemeinschaftliehe, fortgesetzte Uebung oder durcli die Schule, 
welche niclit nur das doktrinare, sondern aucli das erzieliliclic Moment entbalt.

Fast aus der AYicge nimmt die Schule iliren Zogling, und fiihrt ihn von der 
Anschauung zum Symbol, vom Lallen der einfachsten Laute bis zum systematischen 
Ordnen der Ideen. Aus des Vaters Garten fiihrt sie ihn allmahlich in die unermess- 
liclieWelt, in die erhabene Natur; aus der Heimat in die grossen, ehrwiirdigen Hallen 
der Geschichte der Menschheit. Sie zeigt ihm, wie aus der kriechenden Raupe nach 
und nach ein schoner Falter sich entwickelt, und wie die Psyche des Sterblichen, 
immer reifer werdend, immer edler sich entfaltend, sich selbst und die Welt iiberwin- 
det. Sie beweist ihm, wie das Grosse im Kleinen, das Allgemcinc im Besondern sich 
offenbart, bis aucli in seiner Seele die Sonne aufgeht, bis er sich selbst, bis er die 
Menschheit begreift, und inne wird, aucli er sei ein Zogling der Vorsehung, ein Zog
ling fiir cine hohere Weltordnung. Und analog dem Individuum entwickelt sich die 
Gattung.

Die Schule ist demnach der vorziiglichste Hebel des Zeitgcistcs, die natiir- 
lichste und einflussreichste Pflegerin desselben und des Fortscliritts iiberhaupt. Ohne 
Scliulen, das heisst ohne Uebung, Entwickelung und Fortschritt, ware die Menschheit 
im Zustande der Rohheit, der Wildnis geblieben. Der Gartner, der Forster, der 
Handwcrker, der Baumeister, der Arzt, der Priester, der Gesetzgebcr, der Geiibte, der 
Geschulte, die lieiworragenden Solinę des Zeitgeistes iiberhaupt, verwandelten den 
Urwald in ein Kulturland, die Yolker in aufgeklarte, gliickliche Biirgervereine, in 
Kulturvblker. Denn die Schule liilft der Menschheit jene geistigen Ilbhen erklimmen, 
welche ihr den erhabenen Stempel der himmlischeu Biirgscliaft yerleihen. Docli Ge- 
meingut muss die Schule werden; sie muss alle Schichtcn der Bevolkerung durch- 
dringen. Das geistige Pfund der Menschheit muss in Scheidemiinze ausgepiiigt wer
den, es muss Jederinann zuganglich sein wic Sonnenschein und Luft. Wer der Schule 
eutzogen wird, stelit isoliert, wie ein aus der menschlichen Gesellschaft Yerbannter, 
ein im tiefen Schacht der Finstcrnis vergessener und fiir die Kultur verlorener Dia- 
mant, cine Waise des Zeitgeistes, welcher Thranen des Mitleids gebiihren.

Und ist die Schule Gemeingut, wird Niemand von der geistigen Schatz- 
kammer der Zeit abgewiesen, so spiegeln sich beide, Zeitgeist und Schule, wechsel- 
seitig in einander, und die Reflexe beider bilden neue Brennpunkte, die den Fortschritt 
der Menschheit verbiirgen.

Schule und Zeitgeist stelien also im innigsten, das Leben und den Fortschritt 
der Menschheit bedingenden, wechselseitigen Yerhaltnisse zu einander.



Dics wolłen wir an tlen vorziiglichsten Entwickelungsphasen der Meuschheit, 
wclelie in der Weltgeschichte, den Annalen der providentiellen Erziehung der Sterb- 
lichen fur eine bohere Weltordnung vcrzeicbnet sind, nachweisen.

Die Menscbbeit, wie uns die Mythe auf den erstcn Blattern dieser welthisto- 
rischen Annalen mit glaubigem Lacheln erzahlt, war ein Kind und befand sieli in der 
Wiege der Kultur. Der Instinkt, die erste leisc Spur verniinftiger Aliniuig, der sinn- 
lielie Trieb, das Bediirfnis, warcn scine Erzieher, Mutter Natur seine unmittelbare 
Pflegerin und der Zufall sein erster Lebrer. Gott selbst stieg vom Iiimmcl herab 
und redete mit seinen Kindern. Die Kinder wurden gescbeidter. Sie unterscbieden 
Liebt und Finsternis, Nabes und Fernes, das Niitzlicbe vom Schadlichen, das Gute 
vom Bosen. Sic macbten unter dem waltenden Gesetz des Dualismus aussere und 
innere Erfahrung und gerietlien mit sieli selbst und mit der Welt in Zwiespalt. In 
ibrem Gemiitbe platzte eine geistige Knospe nach der andern. Der Scbleier fiel und 
die Kinder verloren ihr Paradies. Sie traten aus sieli selbst lieraus und begaben sieli 
biemit auf die grosse Wanderscbaft, um, von ilirer Yernunft und ibrer Frciheit Ge- 
brauch macbcnd, unter dem Schutz und Beistand der bimmliscben Macbtc die Idee der 
nienscblieben Perfektibilitat nach und nacli zu realisieren, um Gott abnlicb zu werden.

Die grosse Arbeit der Menscbheit nabm ibren Anfang.
Gering war noch die Summę der Erfahrung, klein die Anzalil der unreifen 

und mit der Scliale des Concreten noch verwacbsenen Ideen, und einfaeb, kindlich und 
naiv daher der herrscbende Geist. Die Naturgewalt liielt man fur die Gottbeit selbst; 
derBlitz war ihr Rachestrahl, ihr Grollen der Donner; in der Kreatur sali man seinen 
Yerwandten, eine eingekerkerte biissende Menschenseele im Tbiere. Das durch Er- 
kenntnis verwirkte Paradies wollte man wieder erringen; man selinte sieli nacli der 
eigenen Wiedergeburt. Denn die Menscbbeit ist mit Tausend Banden an den Ilimmel 
gekettet und strebt ewig nach der Wiedervereinigung mit Gott. Und diese Wieder- 
vereinigung mit Gott musste nun der Menscli, wo er durch die Erkenntnis sieli selbst 
tiberlassen wurde, durch seine eigene Anstrengung anstreben.

Man unternahm also den grossen Kampf mit der Endlicbkeit, um zum Ur- 
lieber derselben zu gelangen. Gefiihl und Pbantasie, die machtigsten Potenzen geisti- 
ger Tbatigkeit auf den erstcn Stufen der Kultur, schufen sieli Riesengebilde, dereń 
aussere Spuren wir noch heute in den Trummern der Pagoden und Tempelstadten der 
Hindus, in den Pyramiden und Obelisken der Aegypter anstaunen. Der Pantheismus 
berrscbte. Er liielt mit seinem wunderbaren Zauber das Leben im Banne, kneclitete 
die Gesellscbaft in unebenbiirtige Kasten, und der Priester mit dem Gesetzgeber 
macbten die Yolker zu blinden Werkzeugen des abenteuerlicben Glaubens und blinder,



rober Gewalt. Religionsform und Staat waren wie zusammengewachsene riesenhafte 
Zwillingsgeschwister oline freie, natiirliche, menschliche Gliederung.

Dieser Pantheisraus, mit seiner Unzalil von Haupt- und Nebengottcrn samrnt 
seinen socialen und politischen Konseąuenzen, tritt, obne von den Yolkern, die dem 
Sabaismus und Fetischismus dienten, zu reden, beim Zendvolke, gleichsam durclds 
Feuer gelautert, ais sittlicher Dualisnuis deutlicber bervor und scbeint voin bistoriscben 
Weltgeiste die Mission erhalten zu liaben, neuen Gahrstoff von Osten nach Westen zu 
tragen. Denn Bewegung und Fortschritt sind bei der Gattung so wie beim Individuum 
die wirkende Secie des Lebens.

Die Sekule, Tocbter des Zeitgeistes, kleidete sieli mit der Erfahrung des 
Yaters und lebte von den Ideen dessclben. Der Priester und Gesetzgeber weibten 
ilire Freunde, Gebilfen und die Solnie derselben, also nur die Spitzen der Gesellscbaft 
in ilire Gebeimnisse ein, und die zur Herrscbaft gelangten phantastischen und despo- 
tiseben Ideen kursierten nur unter Wenigen ais seltene mit mystischem Stempel ver- 
sehene Miinze. Die geistigen FiTiingenscbaften wurden bei den Hindus in den Bra- 
minenanstalten, die agyptiscben Gebeimlehren durch exclusive Priesterinstitute, und 
die dualistisebe Lebre beim Zendvolke durch nur den Privilegierten zugangliche 
Scbulen aufbewalirt, geiibt und fortgepflanzt. Die Sekule war noch kein Gemeingut. 
Ilire Ausstattung zeugte nur vom dringendsten Bediirfnis; sie hatte das Gepriige gei- 
stiger Armutli. Des Knaben physisclie Kraft und Gescbicklicbkeit, List und Muth im 
roben Kampfe waren sonst das gewobnlicbe padagogische Ziel. Die Sekule war ein 
vom Zeitgeist dcmZufall iiberlassener Baum, von dem er keine edleren Friicbte ernten 
konnte. Und desbalb fielen auch diese religios-politiseben Riesengebaude, von keinem 
verjiingenden, den Fortschritt bedingenden Prinzip getragen, dem Yerwitterungsprozess 
anlieim. Sie traten nach und nach in den welthistorisclien Hintergrund und machten 
kiibneren Schopfungen des menseblieben Geistes Platz.

Eine neue Entwickelungspbase begann. Die Menschbeit wuebs zum Jiingling 
lieran und wiederbolte, von machtiger Selmsucht ergriffen, in gegliederterer, edlerer 
Form den grossartigen, welthistorisclien Versuch ilirer geistigen Wiedergeburt. Gefiibl 
und Phantasie wurden von bimmliseben Genien befliigelt und bis an die Grenze der 
Mbglichkcit getragen. In jugendlicher Begeisterung wollte man die Unendlicbkeit in 
endliebe Scbraiiken bannen; man wollte den Himmel mit der Erde vermablen. Die 
Krafte der Natur stellten sich ais Titanen entgegen. Docb jedes Hindernis war dem 
kiibnen Jiingling nur ein lieuer Sporn zum Ziele in diesem Kampfe mit seinen selbst- 
gesebatfenen Gigantem Man stiirzte mit schopferischer Kraft des Bewusstseins die 
Herrscbaft der Zeit; dem Kronos entwand man das Scepter, und der mit menschliehen 
Eigcnschaften begabte Jupiter, sein Solin, setzte sieli auf den olympischen Tliron.

Die Herrscbaft des Polytheismus beginnt. Geist und Materie durebdringen



sieli hier bis zur schonen, rein mensclilichen Form. Ueberall ist Ebenmass und Ord- 
nung; Alles bat seine Seele, seinen Vorgesetzten. Das Meer, die Ober- und Unter- 
welt liaben ibren Herrselier; die Weisbeit, Schbnbeit und Liebe, Kricg und Frieden, 
Tag und Nacbt, Kunst und Wissenscbaft, Leben und Tod. alle menseblieben Ange- 
legenbeiten und des Daseins Momente —- alles bat seinen Gott, seine Gottin sammt 
geeignetem Gefolge. ais Attribute ibrer Wirksamkeit. Fin guter Genius stebt dem 
Menscben zur Seite, dem das Orakel, unter dem Vorsitze Apollo’s freundlieb in die 
Zukunft zu schauen gestattet. Docb aucli die Furie, der Unterwelt Toebter, bangt 
sieli an die Ferse des Verbrecbers; denn Zeus, der oberste Gott, lobnt das Gute und 
straft das Bose.

Wir freuen uns dieses erbabenen Spieles der Menscbeit; denn im Hinter- 
grunde befindet sieli cin tiefer Ernst, befindet sich die durch das unvermeidlicbe Fatum, 
vor dem die Gotter selbst sieli beugen, reprasentierte Einbeit, eine unverkennbare Spur 
des Monotheismus, den Gott niemals, in seiner Weisbeit und Glite, verschwinden liess.

Diese grossartigen, sclion ins Leben getretenen Ideen, ais kiihne Resultate 
der Jugendperiode, bildeten den berrschenden Geist des sogenannten klassiscben Altcr- 
tlmms, welcber die Volker zu Grossthaten auf jegliebem Gebiete beseelte, die wir 
noeb jezt bewundern, und an welchen sieli unser melir reflektierendes ais begeistertes 
Zeitalter nalirt, erąuickt und erhebt.

Und dieser Zeitgeist wirkte aucli maclitig auf Kirclie und Selmie, ja seine 
Ideen gelangten vorzugsweise durcli diese Doppelfaktoren zu jener Herrscbaft, unter 
dereń Auspizien so Grosses, so Scbones und Edles zu Stande gebracbt werden konnte. 
Denn je mehrLicbt, desto melir Ordnung, desto klarer und Yollkommener die Methode; 
je melir Uebung bis zur Gewohnkeit, bis zur Gesinnung, desto grosser der Einfluss 
aufs Leben; je lebendiger und freier die Kraft, desto sieberer und sebbner der 
Erfolg.

Das gesinnungstiichtige Sparta, um nur ben orragende Momente des Griecben- 
thums fiir unsern Zweck zu beruhren, erkannte mit sebarfem Blickc Lykurgs in der 
Erziehung und bestandigen Uebung die erste und sieberste Basis des Staates, und 
ragte dadurch, wenn aucli der Menach dem Burger oft nachstehen musste, durcli Jalir- 
bunderte bervor. Denn nur was wir lernen, wissen wir, und was wir iiben, konnen 
wir. Das geistreiebe, von der Minerva boclibegiinstigte Atlien war durcli ein Jalir- 
tausend eine Musterschule fiir die Menscbbeit und ist es nocli jezt durcli das geschrie- 
bene Wort seiner liochbegeisterten Dicbter, Weltweisen und Redner. Der jonisebe 
Stamm, zu dem die Athener geliorten, wurde ein neuer, gewaltiger Hebel der Menscb
beit. Ueberbaupt atbmete dieselbe in dem grossartigen Erziehungsinstitnt des griechi- 
sclien Polytbeismus, ais weltbistoriscber Entwickelungspbase, in einer geistigen Friili- 
lingsatmospbare, welclie jeden in die Furclie der Zeit gestreuten Gedanken zur



Bliitc, zur kiihnen That gelangen liess. Das kleine Griechenland iiberhaupt gab tlen 
Stiitzpunkt ab fiir welthistorische Thaten, fiir uniibertroffene Werke der Kunst und 
Wissenschaft. Die Sinnlichkeit, der Stoff erhielten ein ideelles Geprage; die robę 
Kraft wurde vergeistigt und potenziert. Miltiades schlug mit einer Handvoll Gleich- 
gesinnter die persischen Satrapen, welclie mit iliren zalillosen Schaaren Griechenland 
iiberschwemmten; Themistokles, der kluge Interpret des delpliischen Orakels, bewies, 
dass Intelligenz und Kiihnheit einer lialben Welt die Stirne mit Erfolg bieten konnen; 
und Perikles vollendete in Griechenland den Tempel der Kunst und Wissenschaft.

Diese erhabenen Erscheinungen wurden vorziiglich durch die Selmie, des 
Zeitgeistes integrierenden, natiirlichsten Faktor, zu Stande gebracht. Denn die Selmie 
jiflegt die Bliite der Gc.genwart, sie ist die geistige Pfhanzstatte der Zukunft, sie zieht 
ihr die besten Friichte, die an der Sonne des Lebens reifen.

Wem ware unbekannt die grosse Nationalschule, die unter freiem Himmel 
gefeierten olympischen Spicie, zu welchen der Grieche von allen Weltgegenden eilte, 
urn im schonen, kiihnen Wetteifer seine Resultate der Uebung, der Kunst und Wissen
schaft auszutauschen? Und gieng der Grieche nicht von diesem grossartigen Schau- 
platz, wie von einem grossen Priifungstag, zu neuen Uebungen, zu neuen Schopfnngen 
hochbegeistert von dannen?

Der Natursinn des Griechen, durch klimatische und religios-politische Riick- 
sichtcn bestimmt, betrieb und verhandelte die wichtigsten Angelegenhciten auf otfenem 
Markte, hatte seine vorziiglichsten Uebungs- und Bildungsanstalten meist unter freiem 
Himmel. Und ans den engen Raumen des Hauses, aus dcm Schoss der Familie eilte 
der Knabc, der Jiingling in die Palastra, in eine offenc Halle, auf den Markt, um von 
den hervorragenden Mannern zu lernen, um in ihre Fussstapfen zu tretem Des Pytha- 
goras Institut, Plato’s Akademie, des Aristoteles peripatetische Selmie, die Stoa und 
andere ahnliche Anstalten, sind grossartige Riickwirkungen des griechischen Zeitgeistes, 
welche wieder den wohlthatigsten Einfluss auf denselben ausubten. Und glanzt nicht 
der auf offenem Markte lehrende Sokrates, ais Stern erster Grosse auf dem Gebiete 
der Selmie, welchen wir nocli jczt ais unubertroffenes Muster empfehlen? War er 
nicht zugleich Yorbote einer hoheren Weltanschauung?

Die Selmie ist der Spiegel der Zeit, und der Zeitgeist erkennt in derselben 
sein eigenes Zeugnis, dessen Werth die Geschichte, von allen Erscheinungen desselben 
Akt nehmend, lobend oder tadelnd bestatigt.

Docli audi das Griechenthum, diese schone Entwickelungsphase der Mensch- 
heit, stieg von seinen Hohen lierab und zollte den welthistorischen Tribut. Der Zeit
geist wurde iiberreif, und gab wurmstichige Friichte. Die Selmie, dem Verderben sieli 
widersetzend, wurde endlich, von der Macht der Ereignisse iiberwaltigt, vom Strom 
fortgerissen. Der schone, kiihne Bau des Hellenismus war morsch geworden. Zwie-



tracht, Eifersucht und Herrschsucht waren scine inneren Wurmcr, und der Nachbar 
freufe sieli des Yerfalls. Ein Pfeiler stiirzte mieli dem andern, nnd dic Bcstandtheile 
derselben wnrden zu einem ausserlich grossartigeren Ban vervvendet. Jahrhunderte 
lang wanderte man zwar nocli nacli Atlien, um dort wie ans einer Universalquelle zu 
schopfen, docli das war nur ein Nachklang friiherer, schonerer Zcitcn, es war Pietat 
einer neuen Gegenwart gegen die Vergangenhcit.

Wahrend Alexander die Erfolge griechischer Kultur, die politisch nur nocli 
kiimmerlich ihr Dasein fristete, nach Osten weiter trug, um einer neuen Zeit vorzu- 
arbeiten, iiatte der Romer, vom welthistorischen Geiste zum Nachfolger des Grieclien 
erlcoren, das reiclie Erbe desselben ubernommen, dasselbe seinem geistigen Hab und 
Gut einrerleibt und demselben festeren, dauerhafteren Grund und Boden verliehen.

Der Romer, griechischen Ursprungs, beginnt mit dem Pfluge auf seinem 
kleinen Gebiete und endigt, Riescnkampfe, wie Herkules mit dem Antaus, bestehend, 
mit der Eroberung der damals bekannten und zuganglichen Wclt. Der Jiingling war 
ein Mann geworden. An die Stelle der oft uberschwenglichen Alinung, der freudigen 
Begeisterung traten Besonnenheit, Klugheit, ausdauernder Heldensinn, der durcli Jalir- 
hunderte planmassig handelt. Das Ideał war ilirn naher geriickt, und er batte den 
Muth , es mit ciserncr Hand erobern zu wollen. Er fand reichlichen Ersatz an dem 
Besitz, und, mit der Realitat zufrieden, entlelmfe er vom Grieclien die Selionheit. Der 
Senat, das elirwiirdige Haupt dieses bewunderungswurdigen Organismus, lenkte den- 
sclben von der Griindung bis zur Yollendung und Einheit und Patriotismus waren die 
maclitigsten Faktoren romisclier Grosse. Die Tarąuinier fanden in denselben eincn 
Damm; Brennus, welclier Rom einascherte, musste abzielien; Hannibal, die furchtbarste 
Geissel der Romer, fand an ilmen einen unuberwindlichen Felsen; Casar und Pompejus, 
Solinę des Elirgeizes, welclie ihr Vaterland zu zerreissen droliten, erlagen der Einheit, 
dem Patriotismus, erlagen dem Schicksal, und Roma, des Alterthums Vollendung, gieng 
jedesmal, wic ein wclthistorischer Phbnix, ans dem allgemcinen Brando licrvor.

Und dieser hcrrschende Gcist, der so Grosses hervorbrachte, war eine Frucht 
der Privat- und offcntlichen Erziehung.

Der Grieche war des Romers Lelirer und Padagog. Kunst und Wissenscliaft, 
meist griechisches Erbe, staiulen im Dienste des Staates. Von der Vesta gcheiligtcm 
Herde, ans dem einfachcn Familienkreis, wurdc der mit der Toga feierlich geschmiickte 
Jiingling aufs Forum gefiihrt, gieng er vom Grammatiker zum Redner, zum Philoso- 
phen, um Geschicklichkeit und Gesinnungstiichtigkeit, Gehorsam in Wort und That, 
um Ehrfurcht vor den Gottern zu lernen. Der Zeitgeist spiegelte sieli in seinem Wcrke, 
der Erziehung und Schnie. Diese bildeten ilirn Manner, welclie dic unter den Auspi- 
zien des Mars gegriindete Schopfung mit Grossthaten aussclimuckten, dencn wir jetzt 
nocli Bewunderung zollen.



Wolil erfreuten sieli nur clie Edlen, die Freien und die vom Zufall Begiin- 
stigten des Vorzuges der damaligen Kultur; die geistige Sonne der Zeit erleuehtete 
nur die Holien und liervorragenden Momente der Gesellschaft, wahrend die Masse des 
Volkes tief unten im Tliale in geistiger Finsternis ein besseres Sebicksal zu erwarten 
genbtłiigt war. Docli die providentielle Erzieliung erbarmte sieli der Mensclilieit und 
den Armen wurde das Evangelium gepredigt.

Proplietisclie Stimmen hatten sieli liingst vernelimen lassen; die reifsten 
Solinę der Zeit hatten auf eine grbssere Zukunft hingewiesen; unverkennbare Yiilker- 
symptome mahnten an das Ende der Mission des Polytheisnms, und eine neue Morgen- 
rbthe eines neuen Weltlichtes war angebrochen.

Das Alterthum fiel dem Auflbsungsprozess anlieim. Und ais die Zeit erfiillet 
war, wurde aucli das romische Weltreich, diese Schopfung des Krieges, tlieils durcli 
eigene Scliuld, tlieils durcli liistorisclie Vblkerwerkzeuge zertriimmert, um dem voll- 
kommensten Erlosungswerke der Mensclilieit Raum zu geben. Der Monotlieismus, den 
uns die Yorsebung im Nationalgottc Jeliovali, ais eine unverwustlicbe Spur, bei den 
Israeliten aufbewalirte, sollte zur alleinigen Ilerrscliaft gelangen. Die Sonne der Walir- 
lieit, die im Pantlieismus und Polytheismus nur dunkel durchscliimmerte, zeigte sieli in 
ilirer Herrlichkeit; ein ewiger Tag brach an. Die durcli die ewige Gnade neu be- 
fruchtete Welt seliien aus iliren Angeln zu tretem Das Werk der Erlbsung beginnt. 
Die Vblker des Alterthums athmeten einen neuen Geist, und durcli alle folgenden 
Jahrliunderte weht ein liimmlischer Hauch. Europa iibernimmt die Mission derYolker- 
begliickung, und Dcutschland, Europa’s Herz, wird Mittelpunkt der welthistorischen 
Kultur. Das M i t t e l a l t e r  erscheint mit seinen wundervollen Schbpfungen, unter 
denen ais sichtbare Zeichen die vom Diesseits nacli dem Jenseits liinweisenden Domc 
nocli jetzt hervorragen. Denn diese weltbegliickende Erziehungsanstalt des Christen- 
thums, der machtigste welthistorische Faktor menschlicher Perfektibilitat, trieb die 
cdelsten Kulturfriichte, welclie die Vorsehung zeitigte.

Das Christenthum, der Mittelpunkt des welthistorischen Bewusstseins gelangte 
zur Herrscliaft. Und dieses Zeitgeistes vorzuglichster Faktor war die Selmie; ja, die 
eigentliche Periode der Selmie bcgann, es begann ihre wiclitigste, erspriesslichste 
Wirksamkeit. Denn die Kinder, die Einfaltigen, die Armen, die Unglueklichen waren 
nacli dem Willen des Stiftcrs zunaclist Objekte der Hilfe, des Trostes, der Erzieliung 
des Unterrichtes, der, wie das Sonnenliclit, Allen zu Tlieil werden sollte.

Die Kirclic, die Pflegerin dieses Zeitgeistes, wurde Herrin desselben. Aus 
ilirem Schoosse giengen daher unmittelbar die Katechumenenscliulen und Anstalten zur 
Bildung von Dienern der Kirelie hervor, zu denen die Selmlen der sogenannten sieben 
freien Kiinste hinzutraten, und in welclie die von romischen Kaisern gegriindeten Kai- 
sersclmlen, die nur nocli ein kiimmerliches Dasein fristeten, iibergiengen. Docli nacli



yorwarts trieb der neue Gcist die Yolker; neue, maclitige Hebel entstanden. Die 
erstiegene Holie war cinc Stule nur, und des Geistes Tragweite wurde iinmer gros ser.

Der Moncli, dieser der Sinnlichkeit entsagende Solm des Glaubens, wurde 
Bildner des Volkcs, wurde begeisterter Lehrer. Die Sekule erhielt cinen ascetischen 
Charakter; denn Resignation, Ueberwindung dieser Welt, Vorbcrcitung fur das Jcn- 
seits, sind Grundzuge der Religion. Und wer kennt niclit die im neunten und zehnten 
Jahrliundert beriilimten Klosterscliulen z. B. zu Salzburg, Korvei und Fulda, woliin 
wissbegierige Junglinge und Manner pilgerten und ais begeisterte Volkerapostel, ais 
Tragcr und Fortpflanzer des immer machtiger sieli entfaltenden Zeitgeistes zuruekkamen?

I)ic Fiirsten, Karl der Grosse an der Spitze, durchdrnngen von der Wichtig- 
keit und Nothwendigkcit der Schulen, leisteten, mit der in Rom zur Herrschaft gelang- 
ten Kirclie im Bundę, dem christlich-germanisclien Prinzip den machtigsten Vorschub.

Im Bewusstsein der immer machtiger werdenden Kirclie machte sieh die 
Rcchtsidee geltend, und Rechtsanstalten, von viclcn Tausenden besucht, wurden gegriin- 
det. Jedes Lebens- und Bildungsraoment trieb neue Keime und wurde durch Ptłege, 
Unterricht und Uebung cntwickelt, erhielt nacli und nacli Consistenz, und der Zeitgeist 
driickte ihm seinen eigenthumlichen Stempel auf die Stirne. Bald erwachte das Be- 
diirfnis nacli allgemeiner Uebersicht, nacli Vollstandigkeit und Gnindlichkeit des 
menschlichen Wissens, das man bei seiner Wurzcl fassen wollte, und sielie, im zwolften 
und dreizehnten Jahrliundert standen ais neue Schbpfungen des Zeitgeistes die Univer- 
sitaten da, welclie ais geistige von Koriigen und Kaisern mit Pmilegien verseliene 
Machte eine neue kulturhistorische A era vorbcreiteten. Denn Schnie und Zeitgeist 
stelien in inniger Wechselwirkung, ja sic bedingen und erganzen einander.

Audi die Kreuzziige, diese christliche Yolkerwanderung, ein Symbol allge
meiner Pilgerfahrt nacli dem Innern, waren ein mittelbarer Hebel der Schulen. Neue 
Erfahrungen und Kenntnisse vereinigten sieli wie Stralden in einem Brennpunkte und 
bildeten und erweiterten die Kiinste und Wissenschaften. Ein ritterlicher Sinn, der 
Germanenvolksfamilie schones, mittelalterliches Meteor, yerjiingte und verklarte es, und 
gab somit einen machtigen Impuls zum neuen Leben, zur Erreichung einer lioheren 
Kulturstufe. Selbst zu den Muhamedanern in Spanieli, wo erfreuliche Streiflichter in 
kulturhistorischer Beziehung geworfen wurden, wanderten Deutsche, und verwendeten 
den dort gemachten mathematischen und naturwissenscliaftlichen Gewinn zur Hebung 
der Wissenschaft und Kunst.

Die Stiidte, durch Industrie und Handel, ais Folgę dieser geistigen Regsam- 
keit, zahlreicher und wohlhabeiider geworden, wurden Yermittlerinnen zwischen den 
lioheren und niederen Standen. Sie griindeten in ihrem Interesse und vom Zeitgeiste 
aufgefordert, Ziinfte, Innungen, Burgerschulen, und verbreiteten Gemcinsinn und Bildung 
unter dem Yolke.



Immer neue, erfreulichere Stadieu betrat die europaische Menschheit. Die 
Urenkel der Griechen, durch rolic Machte aus ihrer Heimath vertrieben, fliichteten sieli 
zu ihren Gcistesverwandten nacli Italien, und machten Europa auf die unverganglichen 
Geistesprodukte ihrer Urahnen auf s Neue aufmerksam, und die gebildefe Wclt sclibpfte, 
diese Klassikcr aufrollend, aus denselben, wie aus frischcn Naturąuellen, Erąuickung 
und Labung. Neue gelehrte Schulen taucliten auf, und verwandelten den klassischen 
Gewinn in einen neuen Hebel der Intelligenz fur den cliristliclien Fortschritt. Und 
immer laufer wurde der Ruf: dem Zeitgeiste miisse man Rechnung tragen, Stillstand 
sei Ruckschritt, sei Versiindigung an der Menschheit.

Mit inniger Freude erfiillen uns die Annalen jener Zeit. Der Gedankc wird 
befliigclt; aus Tausend Keimen springen Ideen, Kinder des Lichtes, hervor, und ein 
ncuer geistiger Lenz tritt uns freundlich entgegen. Die Glocke ruft, die Orgcl crtont, 
der Maler, Bildhauer, Sanger, Musiker, verlassen begeistert die Schulcn und verwirk- 
liehcn ilire Ideale im Dicnstc der herrschenden Kirche. Der Weltwcise, der Bibel- 
kundige las, forschte und schrieb im Dicnste der Menschheit. Die Buchdruckerkunst, 
ein unvergangliches Monument deutscher Erfindung, verursaelite bald ein geistiges 
Wetterleucliten, einer neuen Kulturara beflugelter Herold. Der gepanzerte, voin tliiiti- 
geren Biirgerstande iiberholte Ritter trautc nicht melir seiner physischen Kraft; das 
Feuergewe.hr bewies ihm, oline Kunst und Wissenschaft konne der Stroni des Lcbens 
nicht mit Erfolg befahren werden.

Die alte Welt war eng gcworden. Alles cilte im Dienste der erregtcn Zeit 
sein Sclierflein zum Bau einer neuen geistigen Welt beizutragen. Mit den Natur- 
gesetzen vertrauter gab man Gewichte der Zeit; die Uhr sclilug und man sali bald 
eine Weltuhr in der Unendliclikeit. Man zabite, berechnete und ordnete die Stenie 
und siehe, Kopernikus schuf das Sonnensystem und dem Galilei bewegtc sieli, trotz 
dem Verbot, die Erde. Der Zeitgeist schenkte dem Schiffer den Kompass; er wurde 
mit dem Ocean vertraut und Columbus entdeckte Amerika.

Eine neue Zeit und mit ihr eine neue Entwickelungsphase der Menschheit
beginnt.

Die Summę der Erfindungen und Entdeckungen wurde immer grosser und 
geordneter. Man freute sieli des Reichthums in der Schatzkammer des menschlichen 
Bewusstseins, den die Scliule, Scheidemiinze daraus priigend, auf reichliclie Zinsen 
anlegte. Kiihnere Ideen traten in den historisehen Yordcrgrund, eine hbhcre Kultur- 
stufe war zu crsteigen; denn Fortschritt ist Lebcnsprinzip. Nicht zufrieden mit den 
matcriellen, endlichcn Errungenschaften, richtete der gescharfte Geistcsblick, mit dem 
Freibrief der Selbstforschung versehen, sein Augenmerk auf die heiligsten Interessen 
der Menschheit. Damme und Schutzwehre sollten durclibroclien werden, die dem 
grbssercn Fortschritt im Wege standen, geraumt werden der durch Jalirliunderte



angesammelte Scliutt, yerwclken und abfallen das zufallige Beiwerk, das seine Dienste 
gelcistct. Laut riefen, im Bundę mit der Vernunft, die Spreclier der Zeit: Priifet 
Alles und das Bestc behaltet. Und die scheinbare Ebbe auf moraliscb-religibsem Ge- 
biete nacli der grossen mittelalterlichen Fiut, in dem Hin- und Herwogen der grossen 
welthistorischen Pulsc, war nur ein neuer Anlauf zu kulineren Entwickelungen, zu 
einer licbteren und reiferen Phase in dem providentiellen Lauterungsprozess derMensch- 
beit, in der Erziehung des Sterblichen fur die Unsterblichkeit.

Der Zeitgeist und die Scliule feiern in dieser neuen  Zeit die gliinzendste 
und schbnste Periode ihrer Wechselwirkung.

Der kubne Geist steigt binab in die Tiefen der Vernunft und liolt sieli, ais 
Ebenbild Gottes, eine grossere Selbststandigkeit des Denkens, Wollens und Handelns. 
Tiefer und scharfer blickt er in die Werkstatte der Natur, und der Stein, die Pflanze, 
das Thier, die unsichtbaren Krafte derWelt, allc werden Elemente zu neuen und voll- 
kommeneren Wissenschaften. Blitzsclmell wirkt der so geiibte Gedanke, und Nalie 
und Fenie reieben sich die Iland. Den Stein, die Farbę, den Ton, dasWort vollendet 
der Mensch und sebatft milde und erbebende Kiinste. Die zerstreutesten, entferntesten 
Strablen fasst dieser Zeitgeist in seinem Bewusstsein wie mit einem Brennspiegel auf 
und erleuchtet und erwarmt sein Jahrbundert. Seine Erfolge werden zu dringenden, 
unabweisbaren Bediirfnissen. Staat und Kirclie, vom Lebensprinzip getragen, nelimen 
Kenntnis davon, wolil wissend, dass die Scbulen die Menschheit in ilirem Fortschritt 
erhalteu. Erziehung und Unterriclit fangen an Hauptfaktoren des Staats- und Reli- 
gionslebens zugleicli zu sein, so dass sowolil der Staat wie aucli die Kirclie neue Lelir- 
anstalten grundet. Die Lebrart, yorwarts sclireitend mit dcm Zeitgeist, wird immer 
Yollkommener. Denn je rcicher der Inbalt des allgemeinen Bewusstseins, desto matinig- 
faltigcr und ausgepragter die Form, ais Otfenbarung des Wesens. Der Gedacbtnis- 
kram, der sieli auf die eigene Forsehung niebt grundende Autoritatsglaube treten in 
den Hintergrund. An der Stufenleiter naturlicher, liarmoniselier Entwickelung oricn- 
tiere sieli der Zogling und entfalte seine unsterbliche Psyche zum schonen geistigen Falter.

Die Bildung wird Gemeingut und bis in die Hiitte dringt allmablig das Liclit, 
und wohlthatig wirken seine zalilreichen Reflexe auf Staat und Kirclie zuriick. Denn 
die Scliule entwickelt und zeitigt die cdelsten Friicbtc am Baume des Lebens, die dem 
Zeitgeist in den Scbooss fali en, und die derselbe, seiner selbst eingedenk, wieder in 
scinen Boden pflanzt, sie pflcgt und liegt, urn sieli selbst Vorschub zu leisten, um fur 
seine eigene Zukunft zu sorgen, um sein durcli reichliclie Zinsen vermebrtes Ideen- 
kapital nicht nur unverkiimmert, sondern aucli reredelt und potenziert der Nacbwelt 
zu ubermitteln.

Ibrer hoebsten Bestimmung eingedenk, bewegen sieli in der n e u e s t e n  Zeit 
die Kultunblker, von der moralischen Maclit der Scliule getragen und befórdert, vom



Zenitli bis zum Nadir auf dcm unendlichen Gebiete des Geistes, und iiberbieten alles 
bishcr Gcleistete. Unter der ermuthigenden Fahne der Selbstforschung bannt der Zeit
geist alles unter seine Ilerrschaft und verleiht oft dcm Moglichen das Gcpragc der 
Wirkliclikeit.

Doch, wie die tagliche Erfabrung bcstatigt, scheint sich der Zeitgeist der 
Gegenwart, von seinen glucklichen Erfolgcn berausclit, selbst iibergipfeln zu wollen, 
und scheint seine Blicke von den gewonnenen sittlicli-religiosen Holien vorzugsweise 
auf endliche Zwecke zu ricbten. In jedem Jahrkundert tritt zwar auf der Stufenleiter 
der Entwickelungspliasen der Menschheit eine zu realisierende Idee in den Vorder- 
grund, aber die auffallend heiwortretende Neigung der Mitwelt zum Erwerb, das Yer- 
sunkensein in den materiellen Interessen und die daraus resultierende Genusssucht 
stellen den letzten Dezennien unseres Jalirhunderts kein giinstiges Zeugnis ans. Denn 
das hausliche Leben sowohl ais das offentliche scheint der sittlich-religiosen Wcilie 
entbehren zu konnen; die Gesinnung ist verweltlicht und edle Cliarakterc werden 
immer seltener. Rechtschaffenheit und innerer Adel werden zwar nicht getadelt, aber 
ohne gesellige Yirtuositat wenig beriicksichtigt, ja nicht selten ironisch belachelt. Die 
Herzensgiite, der man nicht selten begegnet, ist nicht immer ein Produkt wahrer sitt- 
licher Veredlung, sondern oft nur eine Folgę der Eitelkeit, der Beąuemlichkeit, der 
iiberhand nehmenden Nervenschwache, ja sogar moralischer Feigheit, die es schoner 
und intercssanter findet, an der Bliite zu riechen, ais dieselbe entschlossen und miilisam 
zur reifen, edlen Frucht zu entwickeln. Denn „Geniesse!“ lautet der Ruf des Zeit- 
geistes. Und kann dieser Zweck auf gewohnlichem Weg nicht erreicht werden, so 
verpfandet man seine heiligsten Giiter und fasst man den Vorsatz, auf seine eigene 
Faust, wie man sagt, selig zu werden. Und natiirlicherweise wini die hausliche Er- 
ziehung immer iippiger und weicher, worin besonders die egoistischen Triebe wuchern. 
Artigkeit, Geschmeidigkeit und Weltsitte, kurz, die sogenannte Liebenswiirdigkeit wer
den fiir Hauptbedingungen gehalten, um sein Gliick im Leben zu machen, in das man 
die Kinder so bald ais moglich einzufiihren, kein Bedenken tragt. Und wenn Zueht 
und Sittlichkeit nicht in den Familien Wurzeln schlagen, wo werden sic im offentlichen 
Leben, das nur ein grosser, blendender Spiegel des hauslichen ist, geweckt und befordert?

Daraus geht hervor, dass die Wechselwirkung zwischen Schnie und Zeitgeist 
gegenwartig in einen Kampf auszuarten scheint. Denn die Zeit will, die Selmie soli 
ibr dienen und ihre vorherrschenden Interessen befordern.

Allerdings darf die Selmie mit dem Zeitgeiste nicht in Widerspruch gerathen, 
denn sie ist seine Tochter, seine Pflegerin, sein Hebel. Doch ais moralische Macht 
ist die Selmie verpflichtet, den einseitigen und gefahrdrohenden Richtungen des Lebens 
nicht nur durcli griindliche und mannigfaltige Kenntnisse, sondern auch, was vorziiglich 
Noth thut, durch Weckung und Belebung tiichtiger, edler Gesinnung mit allen ihr zu



Gebote stehenden Mitteln entgegenzutreten. Denn alle neun Musen erreichen erst dann 
iliren Zweck, wenn ilinen die sittlich-religibse Bildung die Weihe verleiht.

Es ist zu hoffen, die Menschheit werde in dieser neuesten Entwickelungs- 
phase in den materiellen Interessen niclit yersinken, sondern, ihrer erhabenen Bestim- 
inung eingedenk, auch ans dem gegenwartigen Lauterungsprozess ais Zogling ciner 
hoheren Weltordnung mit ldarem Bcwusstsein hervorgelien und mit neuer Begeisterung 
an der Realisierung der Idee der menschlichen Perfektibilitat arbeiten, und diese er- 
liabenste Idee durcli eine gliickliche Wechselwirkung zwisclien Schnie und Zeitgeist, 
die einander yorzugsweise bedingen, zur yollkommenen Herrschaft gelangen lassem

SCHULNACHRICHTEN.

Lelirplan des Scliuljalires 1864—65.

Erste Klasse.

Klassenlehrer: J o h a n n  Ku k u t s c h .

Religion: 2 Stunden Dr. Luthers Katecliismus nach K. Redlichs Ausgabe. Die kleinere 
Hiilfte. Am. Źlik.

Latein: 8 Stunden. 1. Sem. Grammatik nach Schulz: Die regelmśissige Formenlehre: 
Declination, Comparation, Pronomina. Numeralia, Adyerbia. Nach 10 Woehen 
alle 8 Tage eine halbe Stuude Composition nach Diinnebiers lateinisch-deut- 
schen und deutsch-lateinischen Eebungsbeispielen. 2. Sem. Schulz: Formen
lehre: Genus, Tempora, Modi, Ableitung der Tempora. Regelmassige Con- 
jugation. Gebraucli des Conjunctivs und Infinitivs in den wichtigsten Fiillen. 
Memorieren und Aufschreiben der Vokabeln mit der Ucbersetzung. Alle 
8 Tage eine Composition, alle 14 Tage ein Pensum nach Dunnebier.

Jolu Kukutsch.



Dmtsrh: 4 Stmulen. 1. uikI 2. Sem. Die Conjugation, ihr syntaktisclier Gebrauch und 
die Partikeln nacli Bauer’s Grammatik. Ausserdem wurden die 160 starken 
Yerba mit ilirem Ablaut, ihrem Conjimctiv und ihrem Hilfsverbum memoriert; 
Lesen und Memorieren ans Mozarfs Lesebucli 1. Abtb. Alle 14 Tage einc 
schriftliche Uebung zu den laufenden §§. der Grammatik. Alle 8 Tage 
einc Schreibungsiibung. K. Gazda.

Geagraphie: 3 Stunden. Geographie nach Schubert; Karten von Scheda.
Im. Raschke.

Mathematik: 3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik. Erganzungen zu den vier Species und 
den Bruchen; Decimalbriiche nach Moenik’s Lehrbuch. — 2. Sem. 1 Stunde 
Wiederliolung und Einiibung des Obigen. 2 Stunden geometrische Anschau- 
ungslehre. Auf Anschauung basierte Entwickelung der Begritfe der Raum- 
grossen: Korper, Flachen, Linien, Punkte. Gerade Linien; Richtung und Grbsse 
derselben. Entstehung und Grosse der Winkel. Gleichheit, Aehnlichkeit 
und Congruenz. Entwickelung der Haupteigenschaften der Dreiecke; Con- 
struction derselben und Auflosung einiger geometrischen Aufgaben, nach 
Hillard’s Tafeln. J. Odsłrcil.

Naturgeschichte: 2 Stunden. 1. Sem. Saugethiere nach Pokorny’s Lehrbuch. 2. Sem.
Insecten, Spiuncn und Krustenthiere, Wurmcr, Weicli-, Strahl-, Koral len- und 
Aufgussthiere, nach demselbcn Lehrbuche. O. Zllk.

Zweite Klasse.
t

Klassenlehrer: O s k a r  Zl ik.

Religiom 2 Stunden. Die andere grbssere Hiilfte des Lutherischen Katechismus nach 
Redlicli. Am. Źlik.

Latein: 8 Stunden. 1. Sem. Grammatik nach Schulz. Unregelmassigkeiten in den 
Declinationen; die in der 1. Klasse weniger berucksichtigten Partieen der 
Zald- und Furwbrter, der Adverbien, Prapositionen und Conjunctionen. 
Schinnagel’s Lesebucli, Memorieren, spater hausliches Praparieren. Alle 
8 Tage eine Composition, alle 14 Tage ein Pensum. — 2. Sem. Unregel
massigkeiten in der Conjugation. Verba anomala, defectiva, impersonalia. 
Lehre vom Gebrauch des Conjunctivs, Imperativs, Tnfinitivs. Anwendung 
der Participien. Schinnagels Lesebucli. Praparation, Composition und Pen
sum wie im 1. Semester. P. Kaisar.

Deutsch: 4 Stunden. 1. und 2. Sem. Declinationen und ihr syntaktisclier Gebrauch.
Wiederliolung des Yerbums, besonders des starken und seiues syntaktischen



Gebrauchs nach BaueFs Grammatik. Lesen und Memorieren ans Mozarfs 
Lesebucb 2. B. Alle 14 Tage ein Aufsatz abwechselnd zu Ilause mul iii 
der Selmie. Jede Woclie ciiic Schreibungsiibung. J. Kukutsch.

Geschichte und Geographie: 3 Stunden. 1. Sem. Alte Geschichte bis zum Tode Ale- 
xandePs des Grossen nacli Dr. Beck’s Lehrbuch. Gleichlaufcnd: Geographie 
der ostlichen Mittclmeerlander nach Wandkarten von Kiepert. — 2. Sem. 
Geschichte von der Griindung Roms bis zum Fali des westromischcn Reiches. 
Geographie Italiens, des westlichen und mittleren Europa’s ; in beiden Sem. 
Kartenzeichnen. G. Biermann.

Mathematik: 3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik 2 Stunden. Verhaltnisse, Proportionen, 
einfache Regel-de-tri und darauf beruhende Rcclmungsarten nach Mocnik’s 
Lehrbuch. Geometrische Anschauungslehre: 1 Stunde Flachenbereclinung
geradliniger Figuren nach Hillard’s Tafcln. •—- 2. Sem. Arithmetik 1 Stunde 
walsche Praktik und Uebungcn der Rechnungen des 1. Sem. Geometrische 
Anschauungslehre: 2 Stunden Pytli ago raisch er Lehrsatz, von der Bildung 
bestimmter Quadrate, Verwandlung und Theilung geradliniger Figuren.

O. Źlik.
Naturgeschichte: 2 Stunden. 1. Sem. Vbgel, Amphibien, Fischc nach Pokorny’s Lelir- 

bucli. — 2. Sem. Erklarung der Pflanzenorgane und des Linne’schen Systems 
nach demselben Lehrbuche. Uebung im Besclireiben, Unterschcidcn und Be- 
stimmen der um Tcschen wild wachsendcn und angebauten Pflanzen.

O. Źlik.

Dritte Klasse.

Klassenlehrcr: K a r l  Gazda.

iiion: 2 Stunden. Zusammenhangcnde Darstellung des christliclien Glaubens nach 
Palmer. Am. Zlik.

Lat ein: G Stunden. 1. Semester. 2 Stunden Grammatik nach Schulz: Gcbrauch 
der Casus. Alle 14 Tagc eine Composition und ein Pensum nach Siijidc
1. Tlieil 1—204 mit Auswahl. Lcctiire 4 Stunden: Historia antiqua ed. 
Hoffmann lib. IV. V. Bildung von Satzen. Priiparation. — 2. Sem. 2 St. 
Grammatik naeli Schulz: syntaktische Eigentlniinlichlceitcn im Gcbrauch der 
Adjectiva und Pronomina. Composition und Pensum wic im 1. Sem. 4 St. 
Lcctiire: Historia antiąua lib. VI. Bildung von Satzen. Priiparation.

K. Gazda.
Griechisch: 5 Stunden. 1. Sem. Auswahl des Nothwendigsten ans der Laut- und 

Flexionslehre bis zum Verbum auf to inclusive nach Curtius’ Grammatik.
3



Memorieren und Prśiparieren. SchejikPs Lesebucli Nr. 1—39. — 2. Sem. 
Alle 14 Tage ein Pensum oder eine Composition. Ans Curtius’ Grammatik: 
Verba contracta bis zu den Verbis auf fu. Aus Schenkks Lesebucli Nr. 40 
bis 74. K. Gazda.

Deutscli: 3 Stunden. 1. und 2. Sem. Wiederbolung der Formen- und Satzlebre bei 
Gelegenbeit der Lecture. Lesen und Memorieren aus Mozarts Lesebucli III. 
Bauer’s Grammatik. Alle 14 Tage ein Aufsatz abwechselnd zu Hause und 
in der Selmie. G. Biermann.

Geschichtc: 3 Stunden. 1. Sem. Vom Fali des westromiscben Reiches bis auf Rudolf
von Habsburg nach Dr. Beck’s Lebrbucb. — 2. Sem. Fortsetzung der Ge- 
scliicbte des Mittelalters und neuere Geschicbte bis zum westfiilischen Frieden, 
nacli demselben Lebrbuche. Gleicldaufend: Geographie nach Bretscbneider’s
liistoriscben Kartem G. Biermann.

Mathematik: 3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik nacli Mocnik’s Lebrbucb. 2 St.: Die vier 
Species in Buchstaben, Lehre von den Klammern, Potenzieren. 1 St.: Geome- 
triscbe Anscbauungslehre nach Hillard’s Tafeln. Proportionalitiit der Linien, 
Aebnlichkeit geradliniger Figuren, einige Anwendungen der Lehre von der 
Congruenz und Aebnlichkeit der Dreiecke, — 2. Sem. Arithmetik 1 Stunde: 
Quadrat- und Kubikwurzeln, Permutationen und Combinationen. Geometrische 
Anscbauungslehre 2 St.: Linien, Winkel und Yerhaltnisse im Kreise, Con- 
structionen in und um den Kreis, Kreisberechnung. O. Źlik.

Naturgeschichłe und Physik: 2 Stunden. 1. Sem. Mineralogie nach Pokorny. Ter
minologie. Uebung im Beschreiben einiger Mineralien. — 2. Sem. Physik 
nach Kunzek. Von den Korpern und ihren Veranderungen; von den auf ihre 
kleinsten Theilchen wirkenden Kraften. O. Źlik.

Vierte Klasse.

Klassenlehrer: P a u l K a i s a r .

Religion: 2 Stunden, Fortsetzung des in der dritten Klasse begonnenen. Christliche 
Sittenlehre. Am. Źlik.

Latein: G Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Grammatik nach Schulz. Wiederbolung der 
Casuslehre: dann Gebrauch der Adjectiva, vom Comparativ, Superlativ, von 
den Numeralibus, Pronominibus, Temporibus, Modis. Alle 14 Tage ein Pen
sum oder eine Composition nach Siipfle 1. Thl. Nr. 205—260. 4 Stunden
Lectiirc: Caesar de bello Gallico ed. Hoffmann I. IV. Praeparation. —
2. Semester. 2 Stunden: Grammatik nacli Schulz. Moduslehre, Relativ-



satze, Accusativus cum Infinitivo, Participium, Gerundium, Supinum. Com- 
position, Pensum und Praparation wie im 1. Sem. 4 St. Lectiire: Caesar dc 
bello gallico lib. VI. VII. Ovidii Metamorph. ed. Grysar lib. I. 89—126; 
163—415. Prosodie und Metrik. P. Kaisar.

Griechisch: 1. Sem. Alle 4 Stunden Curtius’ Grammatik: Wiederholung der Vcrba 
auf o ; Erklarung der 1. Klasse der Vcrba auf tu §. 302—318. Alle 4 St. 
zugleich Lectiire aus Sehenkrs Lesebuch: Verba auf Nr. 75—83. — 
2. Sem. Alle 4 Stunden Curtius’ Grammatik. Wiederholung der 1. Klasse 
derVerba auf /u; 2. Klasse derselben; 8 Klassen der unregelmassigen Verba 
§. 318—333. Lectiire aus Sclienkl’s Lesebuch Nr. 84—102 und die Lcse- 
stiicke mit Auswahl. Alle 14 Tage ein Pensum oder einc Composition ab- 
wechselnd in beidcn Semestern. H. Sittig.

Deatsch: 3 Stunden. 1. Sem. Mozart’s Lesebuch IV. Theil, dabei Wiederholung der 
Formen- und Satzlehre nach BauePs Grammatik. Alle 14 Tage ein Aufsatz, 
darunter sogenannte Geschaftsaufsatze. Vortrag memorierter Lesestiicke. — 
2. Sem. Die Hauptstiicke der deutschen Metrik, sonst wie im 1. Semester.

Im. Raschke.
Geschichte: 3 Stunden. 1. Sem. Von der Reformation bis zum Wiener Congrcss nach 

Dr. Beck’s Lelirbuch; Geographie nach Dr. BretschneideBs historisehen Kar
tem — 2. Sem. Geschichte und Geographie Oesterrciclis; Vaterlandskunde 
nach IIeuffler’s Reichs- und Landerkunde des Kaiserthums Oesterreich.

G. Biermann.
Mcithemałik: 3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik: 2 St. nach Mocnik, zusammengesctzte 

Verhaltnisse und darauf gegriindete Rechnungsartcn. Anschauungslchre 1 St. 
nach Hillard’s Tafeln. Lagę der Linien und Ebenen gcgen einander; Korper- 
winkel. — 2. Sem. Arithmetik: 1 St. Zinseszinsrechnung; Gleichungen des 
ersten Grades mit einer Unbekannten. Anschauungslehre 2 St. Hauptarten 
der Korper, ihre Gestalt und Grossenbestimmung. -/. Kukutscli.

Physik: 3 Stunden. 1. Sem. Magnetismus, Electricitat. — 2. Sem. Statik, Dynamik, 
Akustik, Magnetismus und Electricitat. Vom Licht, nach Kunzck.

J. Odstrcil.
Fiinfte Klasse.

Klassenlehrer: Dr. K a r l  Bu r k h a r d .

Religiom,: 2 Stunden. Historischer Ueberblick der Entfaltung der christlichen Kirche, 
nach PalmePs Leitfaden. G. Klapsia.

Latein: 6 Stunden. Grammatisch-stilistische Uebungen in beiden Semestern wbchent- 
lich 1 Stunde. 1. Sem. nach Siipfle 1. Thl. Nr. 335—406; 2. Sem. 2. Thl.
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Nr. 1—100 mit Auswahl. Fercl. Schulz lateinischc Sprachlehre 5. Anfl. Alle 
14 Tage ein Pensum, jeden Monat eine Composition in beiden Semestern. 
Praparation. — Lectiire 5 Stunden. 1. Sem.: Livius ed. Grysar lib. I. Ovidii 
Trist. III., 4. V., 2. ex Ponto I., 2. 8. Ep. Her. I. — 2. Sem.: Livius ed. 
Grysar 1. VI. (Mdii Metam. I, 89—162; II, 1—366; VI, 146—312; XI, 
85—193; XIII, 399—575. Praparation. Dr. K. Burkhard.

Griechisch: 5 Stunden. 1. Sem. Syntax nacli Curtius lStunde: Congruenzlehre; vom 
Nomen, Genus, Artikel, Casus §. 362—407. — 4 St. Lectiire: aus Schenkl’s 
Chrestomathie: Xenoplions Anabasis, 2 Monate hindurcb; dann Homeri Ilias 
ed. Hochegger lib. I. — 2. Sem. 1 St. Syntax nacli Curtius’ Casuslehre: 
Genetiv und Dativ; Prapositionen, Pronomina, Genera verbi §. 407—483. — 
4 St. Lectiire: Ilomeri Ilias II. III. Alle 4 Woclien ein Pensum oder einc 
Composition in beiden Semestern. Dr. K. Burkhard.

Deulsch: 2 Stunden. 1. und 2. Sem. Kurzer Ueberbliok der deutschen Literatus bis 
Klopstock. Mozarfs Lesebuch fiirs Oberg. I. zum Lesen, Memorieren und 
freien Vortrag durcli Wiedergabe der gelesenen Stiicke und ilirer Erklarung. 
Alle 14 Tage ein Aufsatz; Bespreclmng der corrigierten Aufsatze in der 
Selmie. G. Biermann.

Geschiclite: 3 Stunden. 1. Sem. Geographie und Geschiclite der orientalisclien Lauder 
und Volker. Geographie Griechenlands und hellcnische Geschiclite bis zu 
den Perserkriegen, nacli Piitz’ Grundriss 1. Abth. und liist. Wandkarten von 
Kiepert. — 2. Sem. Fortsetzung bis zur Schlacht bci Charonea. Macedonien 
und das Reich Alexander’s bis zur Unterjocliung der Theile desselben durcli 
die Romer nacli demselben Lehrbuche 2 St. Geographie Asiens, Afrika’s 
und Eu rop as 1 St. Im. Raschke.

Mathematik: 4 Stunden. 1. Sem. 2 St. Algebra nacli Mocnik. Algcbraische Aus- 
driicke im Allgcmeinen; die 4 Species mit Buchstabengrbssen, Folgelehren 
der Diyision. Briichc. 2 St. Planimetrie nacli Mocnik: Geradc Linien und 
geradlinige Figuren. — 2. Sem. 2 St. Algebra: Kettenbruche, Verhaltnisse 
und Proportionen und darauf sieli grundende Rechnungsmethodeu. 2 Stunden 
Planimetrie: Krumme Linien und von ilinen begriinzte Figuren.

J. Odstrcil.
Natur geschiclite: 2 Stunden. 1. Sem. Mineralogie nacli Fcllokcr. Terminologie, Syste- 

matik, Uebung im Beschreiben der Mineralien, die wiclitigsten Thatsaehen 
der Geologie. — 2. Sem. Botanik nacli Bill: Terminologie, das Linne sclie 
und Decandoirsche System. Uebungen im Beschreiben und Bestimmen der 
Pilanzen. Einiges aus der Palaontologie und geograpliischen Verbreitiuig der 
Pflanzen. O. Źlik.



Sechste Klasse.
Klassenlehrer: H e i n r i c h  Si t t ig.

Religiom 2 Stunden. Ausfiihrlichere auf das reifere Gemiith berechnete Auseinander- 
setzung des christlichen Glaubcns und Lebens, nacb Dr. Palmcr’s Lebrbucb. 
Einleitung und die christliche Glaubenslebre. G. Klapsia.

Latein: 8 Stunden. 1 Stunde: Grammatiscb-stilistische Uebungen in beiden Scm. nacb 
Siipfle 2. Tld. Nr. 117 &c. mit Auswabl. Grammatik von Ferd. Schulz 5. Aufl. 
Alle 14 Tage ein Pensum, jeden Monat eine Composition, sowie Praparation in 
beiden Semestern. — 5 St. Lectiire. 1. Sem. Caesar de bello civili lib. I. 
Sallustii Jugurtlia. 2. Sem. Ciceronis orat. I in Catilinam. Virgil. Aeneidos I. 
Fel. I. Caesar und Yirgil ed. Hoffmann; Jugnrtha und Cicero ed. Linker.

II. Sittig.
Griechisch: 5 Stunden. 1. Sem. 1 St. Syntax nach Curtius: Wiederbolung der Casus- 

lelire; eingebende Bebandlung der Tempora undModi in unabhangigen Satzen 
§. 484—518. 4 St. Lectiire: Ilomeri llias ed. Hocbegger lib. XII, XVII, 
XXIV nebst Entwickelung des Inhalts und Zusammenbangs mit der episclien 
Handlung in der llias. — 2. Sem. 1 Stunde Syntax nacb Curtius: iiber die 
Modi in Aussage-, Absiehts-, hypothetischen, Relativ- und Temporalsatzen 
tj. 507—558. 4 Stunden Lectiire: Herodot ed. Wilhelm lii). V, 1—45; VII,
GO—152. Alle 4 Wochen ein Pensum oder eine Composition in beiden Se
mestern. ćr. Friedrich.

Deutsch: 3 Stunden. 1. u. 2. Sem. Literaturgescliicbtlicber Ueberbliek von Klopstock 
bis zur neuern Zeit. Mozarfs Lesebucb II. Am Scblusse jcdes Sem. fertigtcn 
die Scbiiler ans den Angaben des Lesebucbes eine literargescbicbtlicbe Zeit- 
tafel. Alle 14 Tage ein Aufsatz; Besprecbung der corrigierten Aufsiitze in 
der Selmie. II. Sittig.

Geschichte: 3 Stunden. 1. Sem. Geographie und Gcscbicbte Italiens von den altesten 
Zeiten bis zum Untergang des rbmiseben Reich es, nacb Piitz und Kiepcrfs 
bistoriseber Wandkarte. — 2. Sem. Von der Volkerwanderung bis zu den 
Kreuzzitgen, nacb demselben Lebrbucb und Bretscbneider’s bist. Wandkarten.

G. Biermanu.
Mathemati/c: 3 Stunden. 1. Sem. 2 St. Algebra nacb Mocnik: Von den Potenz- und 

Wurzelgrossen und Logaritbmen. 1 St. Geometrie nacb Moćnik: Ellipse, 
Parabel, Hyperbel; Stereomctrie: gerade Linien und Ebeucn im Raume, be- 
sondere Eigenscbaften der Korper und ibre Obcrflacbe. — 2. Sem. 1 Stunde 
Algebra: Gleichungen des ersten Grades. 2 St. Geometrie: Kubikinhalt der 
Korper, ebene Trigonometrie. O. Zlik.



Naturgeschichte: 2 Sttinden Zoologie nach Schmitt. — 1. Sem. Mammalia, Aves, Am- 
pliibia, Pisces. — 2. Sem. Arthiozoa, Gastrozoa, Paleontologie und geogra- 
pliische Verbreitung der Thiere. O. Zlik.

Siebente Klasse.

Klassenlehrer: Job.  Ods t r c i  1.

Religiom: 2 Stunden. Gegenstaiid, Lehrbuch und Methode wie in der VI. Klasse. 
Ohristlicbe Sittenlehre. G. Klapsia.

Latein: 5 Stunden. 1 St. in beiden Sem. stilistische Uebungen nach Siipfle II. Tlieil 
Nr. 2G0 &e. Monatlich 3 chriftliehe Arbeiten (Composition und Pensum). 
4 St. Lectiire: 1. Sem. Cicero cd. Linker pro Roscio Amerino. — 2. Sem. 
Virgilii Aeneid. lib. II, VI, VII ed. Hoffmann. Dr. K. Burkhard.

Griechisch: 4 Stunden. 1. Sem. Lectiire: Sophokles Philoktetes ed. Bergk; Demosthenes 
Olynth. ed. Pauly.— 2. Sem. Lectiire: Demosth. Olyntli. II. Plomeri Odysseae 
lib. VI, XII ed. Koch. Alle 14 Tage gramm.-stilist. Uebungen nach Curtius; 
alle 4 Woclien 1 Pensum oder 1 Composition in beiden Sem. H. Sittig.

Deutscli: 3 Stunden. 1. Sem. Das Nibelungenlied und das Thierepos ans Wcinhold’s 
rnlid. Lesebuch. In der Lectiire die mhd. Lautlehre. Freic Vortriige eigcner 
Aufsatze und klassischer Gedichte. — 2. Sem. Gudrunlied, Lyrik, Gnomik 
und Prosa ans WeinhokTs mhd. Lesebuch und kurzer Ueberblick iiber die 
deutsche Literaturgeschichte von Wulfila bis zum 30jahrigen Kriege, nach 
einer chronologischen Tafel. Mhd. Formenlelirc. Alle 14 Tage ein Aufsatz 
in beiden Semestern. Vortrag wie im 1. Sem. Im Raschke.

Geschichte: 3 Stunden. 1. Sem. Von den Kreuzziigen bis zum Schlusse des Mittel- 
alters nach Piitz’ und BretschneideFs hist. Wandkarten. —- 2. Sem. Geogra- 
phie Amerika’s und Australiens. Neuere Geschichte bis zum westfalischen 
Frieden. VJ‘ G. Biermann.

Mathematik: 3 Stunden. 1. Sem. 2 St. Algebra nach Mocnik: Unbestimmte Gleiclmn- 
gen ersten Grades, quadratische Gleicliungen, hohere und Exponentialglei- 
chungen. 1 St. Geometrie nach MoCnik: Spharische Trigonometrie, Anwen- 
dung der x\lgebra auf Losung geometrischer Aufgaben. — 2. Sem. 1 St. 
Algebra: Progressionen, Combinationslelire, binomischer Lehrsatz. 2 Stunden 
Geometrie: Elemente der analytischen Geometrie. J. Odstrcil.

Physik: 3 Stunden. 1. Sem. Von den Korpern uberhaupt, Chemie lnbegriffen. Statik.
2. Sem. Dynamik, Wellenbewegung, Akustik, nach Kunzek. ./. Odstrcil.

Philosophische Propddeutik: 2 Stunden. Formelle Logik nach Beck. G. Friedrich.



Achte Klasse.

Klassenlehrer: Got t l .  F r i e d r i c h .

Religiom 3 Stunden. Ein von christliclier Philosophie getragener Ueberblik der ewi- 
gen Thatsaclien und Wahrheiten, zu dereń Yerkiindigung die cliristliclie Kirclie 
berufen ist, naclr Dr. Hagenbach’s Leitfaden. G. Klapsia.

Latcin: 5 Stunden. 1. Sem. Stilistische Uebungen nach Seyffert’s Palaestra Ciccro- 
niana, Mater. XIII. — 4 Stunden Lectiirc: Taciti annales lib. XVI und Hist. 
lib. I ed. Halni. — 2. Sein. Stil. Uebungen wie im 1. Sem. Lectiirc: Ho- 
ratins: Od. 1. III. 2, 3, 4, 5, 24, 29, 30; IV. 2, 4, 5, 6, 9, 14; Sat. lib. I.
1, 9, 10; Epist. I. 2, II. 1. Monatlieh 3 schriftliche Arbeiten in beidcn Se-
mestern. Vornahme von ungelesenen Partliien aus friiber gelesenen Schrift- 
stellern. G. Friedrich.

Griechisch: 5 Stunden. 1. Sem. Gramm.-stil. Uebungen im Vergleich mit dem Latein 
nacli Curtius 1 St. alle 14 Tage. Alle 4 Woclien ein Pensum oder cine 
Composition. Lectiirc: Platons Apologie, Gorgias cd. Hermann. Praparation. 
— 2. Sem. Alle 14 Tage Gramm. wie im 1. Sem. Lectiire: Fortsetzung 
des Gorgias, dann Sophokles Oedipus tyrannus ed. Bergk. Vornahme friiher 
gelesener Autoren. Composition, Pensum und Praparation wie im 1. Sem.

G. Friedrich.
Deutsch: 3 Stunden. 1. Sem. Analytische Aesthetik, auf Grund der altklassischcn, 

sowie der alteren und neueren deutschen Lectiire des Gymnasiums, wochent- 
lich 2 St. Mozart's Lesebuch fur das Obergymnasium III. 13. Sehillefs 
Braut von Messina. Freie Redeiibungen. Alle 3 Wochen ein Aufsatz. —
2. Sem. Ueberblick der alteren und neueren Literaturgeschichte. Shakespcafs
Hamlet; sonst wie im 1. Sem. Im. Raschke.

Gescluchte: 3 Stunden. 1. Sem. Vom westfalischen bis zum zweiten Pariser Frieden, 
nach Piitz’ Grundriss. — 2. Sem. Statistik des bsterr. Kaiserstaates von 
Schmidt. Wiederholung sus der Weltgcschiclite. Im. Raschke.

Mathemałik: 1 Stunde. Algebra. Wiederholung der Haupttheile des gcsammten Lclir- 
stoffes und Losung dahin gehoriger Aufgaben; Geometrie: zuniichst Aus- 
arbeiten des in der 7. Klasse noch iibriggebliebenen Lehrstoffes, dann Wieder
holung wie bei Algebra, nach Mocnik. J. Odstrcil.

Pliysik: 3 Stunden. 1. Sem. Magnetismus, Electricitiit. — 2. Sem. Optik, Warnie, 
Astronomie, Meteorologie, nach Kunzek. J. Odstrcil.

Philosophische Propddeutik: 2 Stunden. Empirische Psychologie nach Dr. R. Zimmer-
J. Kalincdk.mann.



Israclitischcr RcligionsniitciTicht

wurde israelitisehcn Scliiilern diescs und des katholischcn Gymnasiums gcnieinschaft- 
licli von dem hiesigen Kreisrabbiner Samuel Friedmann ertlieilt. Scbiilerzabl 19.

Rcdingt obligatc Lclirgegcnstande.

Polnisch :

1. Abt l i e i l ung:  2 Stunden. Grammatik von Pohl. Declinationen und Conjugationen.
Uebersetzung der Lesestiicke in Polil’s Grammatik. Memorieren passender 
Lesestiicke. Alle 14 Tage schriftliclie Uebungen in beiden Semestern. Schii- 
lerzahl 45. K. Gazda.

2. Abt l i e i l ung:  2 Stunden. Pohl’s Grammatik. Wiederholung der 4 Conjugationen,
unregelmassige Conjugationen, Verba reciproca, frequentativa, impersonalia. 
Priipositionen, Conjunetionen und Adverbia. -— Lectiire: Wypisy polskie 
1. Tlieil mitAuswahl. Alle 14 Tage eine orthograpbische ITebung und mo- 
natlicli ein Pensum. Schiilerzabl 58. J. Kukutseh.

3. Ab t l i e i l ung :  2 Stunden. Lectiire aus Wypisy polskie 3. Tlieil fiirs Untergym-
nasium mit Auswalil. Monatlicli ein Aufsatz. Beniitzung der Grammatik 
vou Pohl. Schiilerzabl 18. P. Kaisar.

4. Abt l i e i l ung :  2 Stunden. Wypisy polskie 2. Tlieil fiir das Obergymnasium mit
Auswalil. Monatlicli ein Aufsatz. Beniitzung der Grammatik von Pohl. 
Schiilerzabl 22. P. Kaisar.

Bohmisch:
1. Abt l i e i l ung:  2 Stunden. Lesen. Hauptregeln der Orthographie und die Bildung

des Satzes schriftlich und miindlich bis zum 1. Dezember; dann Grammatikv
nacli Tomek. Lectiire aus Jireeek's Citanka pro 1 tfidu niźsiho gymnasia. 
Schriftliclie Uebungen. Monatlicli 1 Aufsatz. Schiilerz. 21. J. Kalincdk.y

2. Abt l i e i l ung:  2 Stunden. Lectiire: Jirieek’s Citanka pro tfeti tfidu niźsiho gym
nasia. Syntax nacli Kunz mit ilirer Anwendung auf die in der Lectiire vor- 
kommcnden Satze. Monatlicli ein Aufsatz. Schiilerz. 9. ./. Kalincdk.

3. Abt l i e i l ung :  2 Stunden. Lectiire: Jiredek’s Anthologie z literatury deske doby
stare stfedni a nov(> abwechselnd mit Auswalil. Grammatik von Kvet und 
Hattala. Monatlicli ein Aufsatz. Schiilerzabl 17. J. Kalincdk.



Ficie Lelirgcgenstiiiidc.

Franzosisch: Im zwciten Semester. Ans Alm (lic ersten G5 und ans Ollcndorf dic 
ersten 15 Lectionen. Sclnilerzahl 21. A. Behschnitt.

Hebrdiscli: 2 Stunden. Formenlehre, Syntax und Lectiire aus Voscn’s Grammatik.
Schiilerzahl 9. II. Sittig.

Kalligrapliie: 1. Abth. 2 St. 1. Sem. 4 Tliekcn Current, 4 Tlieken Latein nach Po
korny. 2. Sem. 5.—9. Theke Latein nach Pokorny. Sclnilerzahl 40. —
2. Ali tli. 2 St. 1. Sem. Pokorny’s Yorschriften fur Haupt- und Rcalschulcn. 
2. Sem. Nach NoselPs Schulvorschriften. Sclnilerzahl 40. K. Gazda. 

Zeichncn: 2 Stunden. Sclhilerzalil 33. ./. Wańka.
Tuman: 2 Stunden. Sclnilerzahl 74. G. Fegerabendt.

II. Deutsche Stilaufgabeii.
Fiinfte Klasse.

1) Folgcn des nordischen Kric.ges fiir den europaischen Norden. — 2) Dic 
Falirt eines phonikischen Schiffes nach Wcstcn. — 3) Christian Fiirchtcgott Gcllert; 
eine biographischc Skizze. — 4) Wertli der Freundschaft. — 5) Der Sabinerkrieg nach 
Livius. — 6) Inhaltsangabe des „Philotas“ von Lessing.— 7) Das Feuer, ein Haupt- 
beforderungsmittel menscblichcr Kultur. — 8) Das Leben eines grossen Manncs ver- 
glicben mit einem Strome; nach Gbthe’s „Mahomets Gesang“. — 9) Einfluss der 
geographischen Lagę Griechenlands auf dic Kultur der Hellenem 10) Herakles am 
Scheidewege. — 11) Dic Fabel der Euripideischen „Iphigenie auf Aulis“, iibcrsetzt 
von Schiller. — 12) Die Pisistratidenherrschaft und ihr Einfluss auf Athen. — 13) Eine 
Waldwiese im Mai, botanische Schilderung. — 14) Charakter des Thersites nach 11. II, 
212 ff. — 15) Der Perscrkriege Einfluss auf Griechenlands Kultur. — IG) Beschrei- 
bung ciner Excursion auf dic Czantory und in das Weichselthal.

Sechste Klasse.

1) Der Herbst, ein Bild des menschlichen Lcbcns. — 2) Wertli der Freund
schaft nach historischen Yorbildern geschildert.— 3) CasaFs Charakter auf Grundlage 
des I. B. de bello civ. — 4) Die stille Thatigkeit, die sieli auch zur Nachtzeit in der
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Natur erkennen liisst. —• 5) Streit undWechsel der Grefulile des „Zaubcrlehrlings" von 
Gotlie. -—- 6) Geist mid Charakter des romischen Volkes zur Zeit der Verfassungs- 
kampfe. ■—■ 7) Der draraatische Charakter des I. Aufzugs von Gotlie’s Iphigenie. — 
8) Kann uns zum Yaterland die Fremde werden ? — 9) Die Homerischen Gleichnisse 
nacli ihrer Erhabenlieit und Anmut geschildert. — 10) Inhalt von Schiller’s Gediclit: 
Die unuberwindliche Flotte. — 11) Yergleichnng des menschlichen Lcbens mit dem 
Monde und Mondeswechsel. — 12) Wesentliche Vorziige der Mcnsehennatur im Ycr- 
glcich mit dem Leben und Ban der iibrigen Geschopfe, nach Herder. — 13) Der wohl- 
thiitigc Zusammenhang, in welchem das Leben des Menschen zur Tiiierwelt sieli be- 
findet. — 14) Welchem von den beiden Volkern in den punisehen Kricgen gebiilirt 
eine grbsscre Beachtung und Bewunderung? — 15) Gruppierung des Inhalts aus 
Schiller’s „Glockc“. — 16) Uebersetzung eines Absehnittes aus Sallust Jugurtha. -— 
17) Zwischen heut’ und morgen liegt eine langc Frist; lenie schnell besorgen, da du 
noch munter bist. Gothe’s Spriiche. — 18) Die Kunst, zu lesen. — 19) Entwiekelung 
des Inhalts von Cic. Catilin. I. — 20) Der Hirte und der Wanderer auf cinera alten 
Schlachtfelde. Nach Gothe’s „Wanderer und Pacliterin“. — 21) Die Not macht crfin- 
derisch.

Siebente Kiasse.

1) Wclche Naturtricbe halten die menschliche Gesellschaft zusammen? —
2) Die gebildete Gesellschaft im 13. Jarhundert in Deutschland. — 3) Uebersetzung 
aus dem Nibelungenlied. — 4) Welclien Segen braclite die Hierarchie des friihesten 
Mittelalters? — 5) Hagen und Riidiger. ■— 6) Die schadlichen Wirkungęn der Hierar
chie im spateren Mittelalter. — 7) In wcieli verschiedenem Zustande verbringen unsere 
wilden Tliiere den Winter? — 8) Uebersetzung aus Reinhart Fuchs. — 9) „Des ein 
geburc dem andern tuot, komt dicke lon.“ — 10) Gute Schulen begegnen verbreiteten 
Irrtiimern. — 11) Was werdet ihr denen antworten, die eure Studien lacherlich unprak- 
tisch finden? — 12) „Die jugent ie nacli frouden strebet, mit sorgen witze und alter 
lebet.“ Vridanc. — 13) „Hant alte liute jungen muot, die jungen alten, dcist niclit 
guot.“ Vridanc. — 14) „Die fliege ist, wird der sumer lieiz, der kiienstc vogel den 
ich weiz.“ Vridanc. — 15) Welchen Gewinn liabe ich von meinem Mittclhochdeutsch ?

Achte Kiasse.

1) Wie iiussert sieli der Schonheitstrieb auf niedrigster Bildungsstufe in Bezug 
auf dieWonung? —- 2) Wie iiussert sieli der Schonheitstrieb auf niedrigster Bildungs
stufe in Bezug auf Kleidung? — 3) Worauf kann ein Gymnasiast mit recht stolz sein? 
— 4) Einfluss der Jareszeiten auf geistige Arbeit. — 5) Grund und Ungrund der Klagen



iiber „schlechte Zeiten“. —- 0) Uebersetzung der Horazischeu Ode „Justum ac tenacem 
propositi virum“. — 7) Betrachtung dieser Ode. — 8) Warura wir imserem Naehsten 
das Heble l;i.nger iiacbtragen ais das Gute. —- 9) Sliakespeare’s Leben. — 10) Der 
Standpunkt des ech fen Historikcrs. — 11) Warmii nennt Arndt dic Gefalir des Mannes 
Braut? — 12) (Zur Prufung.) Die liatiirlicben Ursacben der ungleiclien Vertbeilung 
menscbliclier Lose.

III. Der Lelirkorper.
1) Johann Kalinćdk, prov, Director.
2) Heinrich Sittig, wirkliclier Lehrer.
3) Karl Gazda, „ „
4) Johann Kukutsch, „ „
5) Dr. Karl Burkhard, „ „
OJ Gotłlieb Biermann, „ „
7) Gotłlieb Friedrich, „ „
8) Imanuel Raschlce, „ „

9) Johann Odstrcil, wirkliclier Lehrer.
10) Gustcw Klapsia, Keligionslchrer.
11) Oskar Zlik, Supplent.
12) Samuel Friedmann, Nebenlehrer.
13) Johann Wanke, „
14) Gustav Feyerabendt, „
15) Albert Behschnitt, „

Das Gymnasium bat in diesem Scliuljabre den Verlust zweier seiner Lehrer 
zu bcklagen. Es ist liamlicb am 29. Marz 1865 der Senior, Pfarrcr und Keligions- 
lelirer Andreas Zlik nacli einem fast einjabrigen Krankenlagcr, und am 27. Mai 18G5 
der Lehrer fiir Latein und Polnisch, Paul Kaisar, hingeschieden. Den Religionsunter- 
riclit am Untergymnasium ertheilte dalier das ganze Jalir liindurch der wiirdige Solin 
des erstern Arnold Zlik, Vikar der evangelischen Kirchengemeinde in Teschen; die 
Fach er KaisaPs wieder mussten unter andere Kollegen vertlieilt werden. So ubernahm 
den 15. Mai Dr. Karl Burkhard Latein in der IV., Gazda Latein in der II., und das 
durcli diesen in der I. Klasse bisher vertretene Deutsch Sittig; die III. und IV. Ab- 
theilung Polnisch hel dem Lehrer Kukutsch zu.

Andreas Zlik, geboren am 1. Mai 1802 zu Kozakowitz in Schlesien, absol- 
vierte das Gymnasium in Teschen; Philosophie, Philologie und Theologie in Wicu. 
Zwischen seinem Gymnasial- und Universitatsstudium war er Lehrer der zweiten evang. 
Elementarklasse in Teschen; dann Pastor in Ramsau und Altbielitz. Endlich seit 1835 
Pastor und Mitephor des evang. Gymnasiums in Teschen, und seit 1845 Lehrer der 
Padagogik in den mit dem Gymnasium vcrbundenen philosophischen Klassen; ais die 
Lehranstalt 1850 in die Erhaltung des Staates ubergieng, Religionslelirer am Untcr- 
gynmasium.

Paul Kaisar, geboren am 13. September 1809 zu Końskau in Schlesien, ab- 
solvirte gymnasial-philologische und philosophische Studicu in Teschen und Pres-

4*



burg, Thcologie in Wicu. Seit 1835 Gramraatikal-, seit 1843 Humanitats- und seit 
1850 k. k. Gymnasiallehrer fiir Latein, Polniscli, Propiideutik und Gescbiclite am 
evang. Gymnasium in Tesclien.

Die Presbyterien des schlesischen Senioratssprengels wahlten ara 14. Mai 1865 
mit absoluter Stimmenmehrheit den Religionslehrer und Pfarrer Gustav Klapsia zum 
sclilcs. Senior, welcher in dieser Wurde unter dera 20. Juni 1865 Z. 1098 von dera 
k. k. cvang. Oberkirchenrathe in Wien bestatigt wurde.

Lebrcr Jo/umn Kukutsch wurde laut Erlass des k. k. Staatsministeriums vora 
24. Juni 1. J. Z. 5156 und der hochl. k. k. schles. Landesregierung vom 4. Juli 1. J. 
Z. 6753 in Ruhestand yersetzt.

IY. Schiller und dereń Prufungen.
i) S t a t i s t i s c h e r  A u s w e i s

iiber die Schiller des k. k. cvangclischen Gymnasiums zu Tesclien am Schlusse des
Schuljalires 1865.
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III 26 38 3 33 2 2 36 26 6 — 4 3 22 7 4 28 8 4
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V 20 24 3 16 5 3 21 13 5 — 3 3 8 7 — 3 11 10 2
VI 18 17 1 16 — — 17 14 1 — 2 6 7 2 — 2 11 6 1
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VII 12 18 — 17 1 — 18 16 2 — 11 4 3 — — 12 6 2
VIII 9 16 2 12 2 1 15 11 3 1 — 4 5 5 i — 12 3
Zus. 215* 252 25

G
O 59 12 240 184 36 1 19 38 135 47 i 19 185j 55 16

*) Die Zalil der 10 Schiller der iin vergangencn Lelirjahre nocli bestandenen Vorbereitungsklasse sind hier 
nicht mit inbegriffcn.

2) Ani 8. August 1864 wurde die miiiidliclie Maturitatsprufung mit denAbi- 
turientcn des Schuljalires 1863—64 unter dem Yorsitz des k. k. Schulrathes, Gyranasial-



Inspectors und Franz- Josef-Ordcnsritter Herrn Andreas Wilhelm abgelialten, wobei 
2 Abiturienten die erste Klasse mit Vorzug und 5 das Zeugnis der Reife erhielten, 
wahrend 3 auf ein Jahr relegiert wurden.

3) Die scbriftliclie Maturitatsprufung fur das Scliuljalir 1864—65 faiul den
3.—7. Juli 1865 statt.

4) Mit den diessjahrigen Schiilern wurden die s c h r i f t l i c h c n  Yersetzprii- 
fungcn den 10. bis 15. Juli in allen Klassen zugleich, die mund l i c l i e n  den 17. bis 
20. Juli im Untergymnasium, den 21. bis 24. Juli im Obergymnasium abgelialten.

5) Den 29. Juli Naclimittags um 2 Uhr versammelten sieli die Gymnasiasten 
mit dem Lehrkorper im Prufungssaale, und wurden nacli Vcrlesung der Klassifikation 
und yertheilung der Pramien mit Gesang, Gebet und einer Anrede des Directors in 
die Heimatli entlassen.

Y. Lehrmittel.
1) Die Gymnasialbibliotliek bat wahrend diescs Scliuljahres tlieils aus der 

jahrliclien Dotation, tlieils den Aufnalimstaxen welelie 132 tł. 30 kr. o. W. bctragen 
haben, tlieils durch Gesebcnke folgenden Zuwachs erhalten:

a) Dureli Ankauf: Platon Euthyphro, Krito, Pliaedo ed. C. Hermann 2 Ex. 
— Sophokl. Oed. tyr. Philokt. Elektra Ajas. Antigone ed. Bergk zu 2 Ex. Hom. Odyss. 
Epitome ed. Pauly 2 t. — Herodot epitome ed. Wilhelm. — Herodoti Musae 2—4 
ed. Balir. Wolf F. A. Ilias. — Spitzner, Herm. llias 1—4; Bekker, homer. Bkitter; 
Sophokles iibers. v. Jordan 2 t.; Schulausgaben v. Cicero oration., v. Cacsar Horat., 
Yirgil., Livius., Sallust., Tacitus.; Georges & Muhlmann, Thesaurus d. latein. Sprache 
4 t . ; Rheinhard Roma vetus, Wandkarte; Hettner, Literaturgesch. III, 2 ; Uhland’s Ge- 
diclite; Ronnefahrt, Lessing’s Natlmn; Grimm, deutsch. Wortcrb. V, 1. 2 ; Benekc, 
mittelhochdeutsches Worterb. II, 2. 3; Kurz, Supplemente z. Literatur 33—35; Halm’s 
Werke 8. Bd.; Shakespearc’s Wcrke: Makbeth 5 Ex., Hamlet 5 Ex., Gcrvinus Sliake- 
speare 2 Bde; Palacky, Gesch. v. Bolimen V, 1 ; Weber, Weltgesch. V, 2; Register 
zuDittmar; Siebel, Gesehichte d. Revolutionszcit III; L. Napoleon, J. Casar 1, deutsche 
Ausg. sammt Atlas 1 ; Becker, Weltgesch. 17. 18. Bd.; Schmidt, Encycl. d. Padagogik 
39—43; Poggcndorf, Annalen 1864. 65; Strumpell, Hauptpunkte der Metaphysik; 
Wiillner, Experimentalphysik; Zeitsclirift f. d. osterr. Gymnas. 1864. 65; Centralblatt 
literar. Zarncke 1864. 65. I. Sem.; Brehm, Thierleben 28—38; Rossmiissler, der Menscli 
4 Hefte; Leunis, Synopsis: Zoologie 1 ; Wypisy polskie I. II 3 Ex.; Wójcicki histo
ria literatury polskiej 4 t . ; Safafik spisy 21—29; Gesehichte der siidslavischen Lite-



ratnr I. II. III; Casopis Museafieskćho 1863 Heft 2, 3, 4, 1864 Heft 1, 2, 3; 
Shakespeare, Komedie pi na omylu a Mnoho povyku pro nic za nic.

b) Geschenkt wurden und zwar: v. liołien k. k. Staatsininisterium: ostcrr.
Bericht iiber d. internationale Ausstellung zu London v. Arenstein. 1862; von d. k. k.
geolog. Rcichsanstalt: dereń Jahrbuch 1864, 1865 Jan. bisJuni; von d. k. k. Central-
Kommiss. z. Erforscliung u. Erhalt. d. Baudenkmalc: dereń Mittlieilungen Jabrgang IX 
Jnli—Dezember, X. Januar—Juni; v. d. k. k. Gesellschaft f. Ackerbau, Natur- u. Lan- 
deskunde: dereń Mittlieilungen Jalirg. 1864, und Mittheil. d. k. k. Forstsektion Jalirg. 
1864 u. 1860. 61 nacligesendet; v. Buchluindler Ehrlicli: Beschreibung des Hcmerarion 
v. Dr. Rosenauer; v. Buclili. Tempsky: Pauly, lat.-deutsch. Handworterbuch; v. Gym- 
nasialprof. Imanuel Rasclike: Friedr. d. Gr. Werkc, Wicu 1789—-01. 30 Bde.

c) Ftir die Scliiilerbibliotliek wurde atigekauft: Jugendfreund deutscher 1864;
Gindely, allgem. Geschichte 3 Bde; Wenzig u. Korner, Yaterlandsb. Ili, 1. 2 ; Bekker, 
Erziild. a. d. alten Welt 3 Bde; Horn, Erzahlungeu 4 Hcfte; Heinrich, Monatshefte I, 
4 12, II, 1—5; Tempeltcy, Klytcnmestra; Hie Welf, hic Weiblingen; Hebel, Nibe-
lungen 2 Bde; Schlombach, die Stedinger; v. Kleist, II. Scliriften 3 Bde; Eiiekert,
Ilcrodes d. Grossc; Wagner, Rom 111; Harniscli, Wcltkunde 7.—16. Bd.; J. Muller 
an Bonstetten 2 Bde; Grimm, Hausmahrcli.; Westermann, Monatshefte 1864, 65 I. Qrt.

Geschenkt wurden und zwar: v. Gymnasialdirector Kalincak: Pliitz, Elernen- 
targramm. der franz. Spraclie; — Elementarbuch; — Sclmlgramm. der franz. Sprache; 
— franzosische Clirestomathie; v. der Yerlagshandlung Tempsky: Gindely, allgemeine 
Geseliiehte 3 Bandę; Schcnkl, Uebungsbuch zu Uebersetz. ins Griecliische; Pokorny, 
illustrierte Naturgescliiehte des Thierreichs.

d) Fur die bohmische Abtheilung der Gymnasialbibliothek liaben die Schiller
bohmisclier Zunge angeschatft: Sembera, Zdkladove dialektologie ceskoslovcnske;
Erben, Sto prostonarodmeh povesti slovanskych; Erben, Vybor z literatury ceske I, 1 ; 
Erben, Ilusi sebrane spisy 1—7.

Geschenkt: Abiturient Jos. Pellant: Labirynt sveta; Rokos, Ivan; Frisch, 
Theor.-prakt. Elementarbuch der bohm. Sprache Th. II. — Schiller der V. Klasse:v
Martinek, Herbert, Napoleon. — Direc-tor Kalincak: Sokol 1864; Cernokiiaźmk 1864.

2) Fiu- das physikalische Kabinet wurde angeschatft: SegneFs Wasserrad, 
komplet; Savart’s Glocke; Tangentenbussole nacli Gaugain; Linse mit Prisma auf 
Stativ zur Projektion des Spectrums; Prinzip der Fernrohre, otfen; ein Paar Holil- 
spiegel mit Stativeu; Sextant; Heroids rotierende Kugel; grosse 8 ciem. Smee’sehe 
Batterie; Ampere’s Gestell.

3) Fiir das Naturalienkabinet: Direktor Kalincak schenkte: Echinus escu- 
lentus, Ilippocampus brevirostris, das Gebiss eines Seefisches und mehrere Mineralien. 
Angekauft wurden: 5 Meeres-Conehylien, 16 Species europaische und 9 Species tro-



pisckc Schmetterlinge, ferner 112 Species Neuroptera Orthoptera und Hemiptera und 
ein Auerlialin.

Sowold den liolien Aemtern nnd Korporationen, wie auch den einzclnen 
Ereunden der Erzieliungssacke, welche dnrch ikrę Gesckenke die Lekrmittel des Gym- 
nasinms in diesem Sckuljakre zu venneliren die Giite liatten, wird liiemit der acktungs- 
yollste Dank abgestattct.

YI. Einige wichtigere Yerordnungen nnd Erliisse 
der h. k. k. Behdrden und der liolien Yertretungs-Corporationen

des k. k. Schlesiens.
1) TToclil. scldes. Landesaussclmss weist ans Anlass des Geburtstages Sr. 

Majestat des Kaisers nnter dem 9. August 1864 Z. 1669 zur Vertheilung an arme 
und wiirdige Studierende 25 fl. an.

2) Hocki. k. k. Landesregieruug theilt unter dem 17. Sept. 1864 Z. 9516 
die Modalitat mit, unter welclier die militarpflichtigen Schiiler der achten Gynmasial- 
klasse, die keine Vorzugsklasse haben, auf ein Jabr beurlaubt werden konnen.

3) Hocki. k. k. Landesregieruug tkeilt unter dem 25. Dez. 1864 Z. 12888 
den Erlass des liolien k. k. Staatsministeriums vom 30. Nov. 1864 Z. 10545/C.U. 
mit, wodurck die Aufnakme katkoliscker Sckuler an evangeliscken Gymnasien nickt 
fur zuliissig erklart, und zugleick angeordnct wird, dass der konfessiouelle Ckarakter 
sowolil der Lekranstalt wie auck der Sckuler in den Zeugnissen angegcben wenie.

4) Hocki, scldes. Landesaussclmss weist unter dem 10. Januar 1865 Z. 59 
200 d. o. W. zur Ansckaffung von Lekrmitteln an.

5) Hocki. k. k. Landesregieruug gibt uiiter dem 20. Marz 1865 Z. 2747 
kund, dass das kolie k. k. Staatsministerium sngeordnet kabe, von der Besckrankung 
des Org.-Entwurfes § .79 in Betreff der Zulassung der Octavaner zur Maturitiitspru- 
fung abzukommen, und den Lekrkorpern freistellt, von der Anordnung vom 7. Febr. 
1856 Z. 1954 Umgang zu nehmen.

6) Hocki. k. k. Landesregierung bringt unter dcm 18. Mai 1865 Z. 4916 
zur Erinnerung, dass zu Ende jedes Semesters die Yermogensverkiiltnisse der Sclml- 
geld befreiten Sckuler zu priifen, und bei den zweifelkaften neuc Armutkszeugnisse 
verlangen sind.

7) Hocki. k. k. Landesregierung intimiert unter dem 18. Mai 1865 Z. 4958 
die Bcstimmung des liolien k. k. Staatsministeriums vom 4. Mai 1865 Z. 3325 iiber 
die Abkaltung der miindlicken Maturitatspriifung bis zum 15. August und der sckrift- 
liclien in der zweiten Halfte des Monats Juni.

8) Hocki. k. k. Landesregierung sckreibt unter dem 25. Mai 1865 Z. 5471 
vor, dass fur die Zukunft, so lange die Gymnasien in Miiliren und Scklesien einem



Schulrathe zugewiesen sind, die vorschriftsmassigen Vorlagen fur die schriftlichc Ma- 
turitatspriifung alljalirlich am 15. Mai in Troppau eingelangt sein sollen.

9) Hochl. k. k. Landesregiernng schreibt unter dem 3. Juni 1865 Z. 5581 
die Stelle des am 27. Mai 1. J. hingeschiedenen Lehrers Kaisar ans. Desgleiclien 
unter dem 4. Juli 1865 Z. 6753 ebenfalls fur Latein, Griecbisch und die polnisclie 
Sprache, wobei sieli die Bewerber bis zum 15. August zu melden liaben.

10) Hoclil. k. k. Landesregierung tlieilt unter dem 4. Juli 1865 Z. 6863 mit, 
das h. k. k. Staatsministerium babę den 9. Mai 1. J. Z. 4031/C. U. eroffnet, dass Se. 
k. k. apost. Majestat am 29. April 1865 allergnadigst zu genelimigen gerubte, eiuen 
cigenen Religionslehrer am k. k. evang. Gymnasium in Teschen bestellcn und den Be- 
soldungsstatus der Lelirer vom Verwaltungsjahre 1866 angefangen so einrichten zu 
lassen, dass 3 Lelirer mit 735 fl., 3 mit 840 fk, 3 mit 945 tl. und 3 mit 1050 ti. 
salarisiert werden.

YII. Chronili.
1) Das Schuljahr wurde den 1. Oktober 1864 mit Kircliengesang, Gebet, 

einer Anspraclie des Ilirectors und der Bekanntmaclmng des Disziplinarvorsclirift fur 
die k. k. Gymnasien des Iierzogtliums Sclilesien feierlich eroffnet.

2) Die scbriftlichen Aufnahms- und Wiederliolungspriifungen wurden denselben 
Tag Naebmittags, die mundlichen den 3. Oktober in allen Klassen abgelialtcn.

3) Am 4. Oktober feierte die Gymnasialjugend das Namensfest Sr. k. k. apo- 
stolisclien Majestat.

4) Das erstc Semester wurde den 25. Februar gesclilossen; das zweitc be- 
gann den 3. Marz.

5) Mit Anbruch des Friilijahrs bat die hiesigę eyang. Kirchengemeinde das 
Alumneum zu bauen bcgonnen.

6) Vom 4.—8. April inspizierte der k. k. Sclmlrath,. Gymnasialinspector und 
Franz-Josef-Ordensritter IJerr Andreas Wilhelm das Gymnasium.

7) Die Aufnahmstaxen beliefen sieli auf 132 tl. 30 kr. b. W .; das Scliulgeld 
auf 1372 tl. 60 kr. o. W. im ersten, und auf 1190fl. 70 kr. o. W. im zweiten Semester.

8) Die sechs altesten Lelirer partizipierten von dem crlibliten Schulgelde 
15 °/„ wnd zwar im ersten Semester 61 fl. 8 V, kr., im zweiten 57 tl. 15 kr. o. W.; 
die 10 °/0 Ratę des siebenten Lehrers betrug 40 tl. 73 kr. im ersten und 38 tl. 12 kr. 
o. W. im zweiten Semester, was zusammen die Summę von 788 tl. 26 kr. o. W. vorstellt.

9) Die evangelischen Schiller wurden zweimal zur Bcichte und Kommunion 
gefuhrt; jedesmal gieng einc solenne Deprekation voraus.

10) Das Schuljahr 1865—66 beginnt am 2. Oktober 1865. Die Schiller 
liaben sieli am 29. und 30. September und am 1. Oktober in der Directionskanzlei zu 
melden, und die neueintretenden sieli am 2. Oktober Naebmittags einer Aufnahmsprii- 
fung zu unterziehen, zu wclcher Zeit zugleich die Nachpriifungen abgehalten werden.
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