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M er le i RetipmntemcM auf len Ł l evanplischen Gpinasin zii Tesclien.

Seit der Wiederbelebung- des kirchlicben Sinnes wird, namentlich in den drei 
letzten Jalirzehnten, die W i c h t i g k e i t  und die E i n r i c h t u n g  des Religionsunter- 
ricbtes auf den Gymnasien vielfach besprochen. Dayon geben zahlreiche padagogische 
Scliriften und besonders die vielen Abhancllungen in Gymnasial-Programmen sowobl 
auf der evangelischen ais aucli katbolisehen Seite Zeugniss.*)'

Unser evangelisches Staatsgymnasium zu Tesclien ist die e i n z i g e  Fortbil- 
dungsanstalt fur die Evangeliscben beider Bekenntnisse in den osterreichischen deutsch-

*) Wir erwahnen nur folgende, die wir bei unserer Abhandlung auch theilweise benutzt haben: Ro t h ,  
Gymnasial-Piidagogik, StuttgaiT, 1865; Ha gę  l s b a c t f s  Gymnasial- Padagogik (ed. Autenrieth), 
Erlangen, 1862; P a l me r ,  evang. Padagogik, 3. Aufl., Stuttgart, 1862; P a l me r ,  evang. Kate- 
chetik, 5. Aufl., Stuttgart, 1864; Cu r t ma n ,  Lehrbuch der Erziehung und des Unterrichtes, 
Leipzig und Heidelberg, 1845, II Th.; Karl v. E a u m e r ,  Geschicbte der Padagogik, 2. Aufl., 
Stuttgart, 1852, III Th.; N i e s e ,  das christliche Gymnasium, Naumburg, 1855; B o u t e r w e k ,  
iiber den Unterricht in der Religionslehre auf evang. Gymnasien, Giitersloh, 1855; S c h r o d e r ,  
die Religion in unseren Gymnasien und hoheren Scliulen, Góttingen, 1856; Lt l bke r ,  die Orga- 
nisation der Gelehrtenschule, Leipzig, 1843; L e h ma n n ,  das Evangelium in Gymnasien, Leipzig, 
1835; Kl o p s c h ,  Gymnasium und Kirche, Berlin, 1842; H a g e n b a c h ,  iiber die Bedeutung 
des Religionsunterrichtes an hoheren Bildungsanstalten, Ziirich, 1846; II u tli e r , der Religions- 
Unterricht in den Gymnasien, Rostock, 1848; L a n d f e r m a n n ,  Gutachten iiber den evang. Reli- 
gionsunterridit in den Gymnasien, Frankfurt 1846; F r a n k ,  iiber den Sinn des confessionellen 
Religionsunterrichtes, Ratzeburg, 1853. In G y m n a s i a l - P r o g r a m m e n :  Wa c h t e r ,  iiber den 
Religionsunterricht, insbesondere iiber das Bibellesen in den Gymnasien, Rudolstadt, 1846; 
Z a n d e r , Andeutungen iiber den Zusammenhang des Gymnasiums mit der Kirche, Ratzeburg, 
1847; E mmr i c h ,  iiber den evang. Religionsunterricht an Gymnasien, Hildburghausen, 1852; 
G e r l a c h ,  tiber den Religionsunterricht, Gumhinnen, 1852; S c h n e i d e r ,  iiber den Religions
unterricht auf den Gjonnasien, Krotoschin, 1857; Zi nzow,  die Erziehung der Jugend fiir ihren 
himmlischen und irdischen Beruf, Wetzlar, 1857. Und k a t h o l i s c h e r s  e i t s  nennen wir: Wagi ,  
der christliche Religionsunterricht an der Yolksschule und am Gymnasium, mit Riicksicht auf die 
Anforderungen der Gegenwart, Gratz, 1850; Pa t ze ,  de religione in gymnasiis tuenda, Soest, 1850; 
Teube r ,  die Wahrheit ais Princip im Unterrichte auf kath. Gymnasien, Neisse, 1857; Ma t zke ,  
iiber die Aufgabe des Religionsunterrichtes an Gymnasien, Sagan, 1860; Ha k e ,  zu der Frage 
tiber die Bedeutung und Stellung der Religionslehre in dem Gesammtorganismus unseres Gymna- 
sialunterrichtes, Arnsberg, 1863; und Kl uge ,  die Religion ais Lehrgegenstand in den Gymnasien, 
Wien, 1865.



slavischen Laudera; daher wird es unseren lieben Brudem im In- und Auslande gewiss 
erwiinscht sein, etwas Niiheres zu erfahren: wie es um den Religionsunterriclit auf 
diesem u n s e r e n  Gymnasium bestellt sei. Wenn nun der Yerfasser Dieses, der erste 
fur das Amt eines Religionslelirers auf dieser Studien-Anstalt berufene, der freundlichen 
Aufforderung unserer verebrten Gymnasial-Direction gemass, fiir das diesjabrigc Programm 
eine Abbandlung iiber den Religionsunterriclit auf unserer Anstalt zu liefern ubernimmt: 
so wird er zunachst in aller Kiirze erwahnen, wie es um unseren Religionsunterriclit 
in der V e r g a n g e n l i e i t  gestanden und es j e t z t  stelie, um dann zuletzt die I l a u p t -  
p r i n c i p i e n  zu beriibren, nach welcben er fiir die fernere Zukunft diesen Lebrge- 
genstand zur Forderung unserer Leliranstalt eingerichtet selien moclite.

Werfen wir einen Blick auf die Griindung unserer Leliranstalt, so iiberzeugen 
wir uns, dass dieselbe aus dem k i r c h l i c h - r e l i g i o s e n  Bediirfniss hervorgegangen 
und durcli eifrige Opferwilligkeit der glaubenstreuen Bekenner der evangelisch-luthe- 
riscben Kirchengemeinde Teschens im Jalire 1709 entstanden ist. Schon ihr urspriing- 
licber Name „Jesusschule" bezeugt uns den Geist der Treue und Liebe zu Dem, 
der der Erste und der Letzte auch in dieser Anstalt sein sollte. Von Seiten der Kirclie 
wurde von Anfang an die grosste Sorgfalt darauf verwendet, die Jugend c h r i s t l i c l i  
zu erzieben, und den Charakter der Jesusschule ais der einer wahrliaft evangelischen 
Leliranstalt stels tren zu waliren. Dariiber geben uns die iiltesten Scbulgesetze deutlichen 
Aufschluss, in denen es den Lebrern in der Aufstellung ilirer Verbindlichkeiten zur 
Gewissenssache gemacbt wird, „dass sie gerne mit Gottes Wort umgehen und sieli 
nebst der ilmen anvertrauten Jugend sonntaglich sowie in der Woche bei den gewolin- 
lichen Kirchenandachten einfinden sollen,“ und „dass sie in rechter Ordnung mit uner- 
miidetem Fleisse und mogliebster Treue sieli angelegen sein lassen, ilire Discipulos 
Fromm, Gelebrt und Gescbickt oder hoflich zu machen, ais welches zu einer reebten 
Education erfordert wird.“ — Wie ernst die Lelirer ilires hoben christlicli en Berufes 
eingedenk waren, beweisen uns auch ihre amtlichen Conferenzen, die mit G e b e t  
eroffnet und gcschlossen wurden, und ein Conferenzbuch aus der iiltesten Zeit unserer 
Anstalt (1723— 1729) bezeugt es, dass die in der Jesusschule arbeitenden „Schul- 
Herren“ um nichts anders so selir, ais um die E r w e i t e r u n g  d e s  Re  i ch  es  G o t t e s  
bemliht waren.

Beziiglich des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t e s  selber besagen die obenerwahnten 
Scbulgesetze Folgendes: „Die Qvelle, woraus wir Christen die Principia der Religion
zu schopfen liaben, ist nach Bekantnuss unserer Evangelisclien Lehre einig und allein 
das otfenbahrte Wort der heiligen Schrift; Dannenhero unsere Jugend auch mit nilem 
mbglichen Fleiss darzu angefiihrt werden soli, und zwar auf solclie Weise, dass sie 
nicht allein durcli alle Classen taglich im Anfange derer Lectionum publicarum des 
Morgcnds und zu Mittage im Beyscyn der Praeceptorum ein Stiick davon lesen und



sich erklahren lassen, sondern audi in besondern Stimden eine Anweisung bekommen, 
wie sie ein jedes von sieli mit reclitem Nutzen und Erbauung lesen sollcn und konnen. 
Es soli iiber dieses Einleiten in dic heilige Sclirift audi nodi taglich ein genugsamer 
Unterricht in der Cliristlidien Lehre und allem was darzu gehiirt, getrieben werden. 
Es tlieilt sieli aber derselbe nacli deruntersebiedenen Bescliaffenbe it der discipulorum 
in unterscliiedene Cursus. Der 1. Cursus ist Catecbeticus worinne der Catecliistnus 
Lutlieri lediglicli zum fundamento bleibet. —■ Der 2. Cursus ist tlieologicus worinne 
die heilsame Lehre unseres Herrn Jesu Cliristi in ein er systematischen Form selion 
weitlauftiger und grundlicber vorgetragen werden soli. Es werden 1) Prolegomena 
pramittirt und darinne was etwann cirea Tlieologiam yeram zu erinnern notliig- ist 
erklahret, insondernheit aber ein recliter universal conccpt nebst der gantzen con- 
nexion derselben gezeiget und ilir yolliger conspectus ais in Tabelki dargelegct 
werden. 2) Wird die gantze Tractation in 3 generał Tlieile abgetlicilet, und in 
dem 1. Eine Anleitung zur waliren Erkantniiss Gottes, in dem 2. zu dem reeliten 
Dienste desselben, und denn in dem 3. ein Unterricht gegeben werden, von der 
dabey zn erwartenden Seeligkeit und Genuss dieses allerhochsten Guttes. 3) Ein 
jedes Tlieil wird in seine beborige Capita oder articulos distingyirt, und die bey einem 
jeden notliig zu beobaclitenden Wahrheiten in kurtze, per modum Tabellae zusammen 
yerbundene Theses gefasset werden. 4) Eine jede Tliesis wird sowolil qvoad verba 
ais aucli materiam oder rem ipsam erklahret, hernach mit den deutliclisten Dictis 
Scripturae, in welchen der eugentliche Sedes doctrinae probiret, in den dictis proban- 
tibus nebst kurtzer Ezplication der Neryus probandi gezeiget und endlicli alles ad vsus 
Salutares appliciret werden. 5) Was nun aber auf solclic Weyse die Woche bindureb 
ist tractiret worden, das soli Sonnabends in allen Classen fleissig repetiret werden.“

Die Jesusscliule in Teschen bat sich zu aller Zeit und unter allen Drang- 
salcn ais eine „ J e s u s s c l i u l e , "  ais eine eclit evange l i s che  Lehranstalt bewalirt. Ilir 
leitendes Princip ist vor allen Dingen das C l i r i s t e n t h u m  in der Bildung der Jugcnd 
gewesen. Will man ihren Lebensgang naher kennen lernen, so yerweisen wir auf die 
„Geschiclite des evangelischen Gymnasiums zu Tesclien," — welclie vom Professor 
B i e r ma n n  zusammengestellt und in einem Festprogramme zur Erinnerunng an die 
150jahrige Jubelfeier dieser Lehranstalt im Jalire 1859 yeroffentlicht worden ist.

Ais nnsere Jesusscliule im Jalire 1850 Staatsgymnasium wurde, bestimmte 
man, dass der Religionsunterricht, wie bislier, so yorlaufig aucli fernerhin bis zur An- 
stellung eines eigenen Religionslehrers von den beiden Teschner Pastorcn ertheilt 
werden solle, und in Bezug auf den Lelirplan und die Lelirbucher, erfolgte von dcm 
Wiener Consistorium im Jalire 1852 nachstehende Bestimmung, die wir der Normalien- 
Sammlung unseres Gymnasiums entnehmen. Dieses Aktenstiick lautet:

”iijo ^ er nachstehende, von dem k. k. Consistorium augsburgiseber und hel- 
yetischer Confession in Wien yorgeschlagene Lelirplan des eyangelischcn Religions-



Unterriclites am Gymnasium, liat vor der Hand die Geltung eines Entwurfes, welclier 
seine Bestiitigung oder theilweise Berichtigung von der Erfahrung erwarten nniss.

Das k. k. Consistorium erachtete Alles ans dem Lehrplane aussclieiden zu 
miissen, was, und sei es aucli nur durch unbestimmten Ausdruck, Veranlassung geben 
kdnnte, dass der Lelirer den Unterschied zwischen religiosen Gymnasial-Unterricht 
und theologiscber Wissenschaft iibersehend, in seinem Vortrage nicbt die durch den 
Zweck gebotenen Scbranken einhieltc, —  es wiinschte ferner nur solche Werke be- 
riicksichtigt, welche wold entfernt von Unduldsamkeit und Pictismus, docli die fur 
ewig festgehaltenen Grundlagen des Christenthums mit jener warmen Liebe besprechen, 
welche dem Gciste der evangelischen Kirche gemass, entschieden den rein negativen 
aller Religion feindlichen Tendenzen entgegentritt.

I. Lehrplan.
In den e rs te n  zwei  J a h r g a n g e n  ,is t  d e r K a t e c h i s m u s  vol l  sdan-dig 

d u r c h z u n e h m e n .  In diesen Jahrgangen ist die Grundlage und Vorbereitung fur den 
hoheren Gymnasialunterricht zu legen, und zugleich vorzubereiten fiir die feierlichc 
Confirmations-Handlung der Kirche und den ersten Genuss des heiligen Sakramentes 
des Abendmales. Der Unterricht in diesen zwei Jahrgangen hat daher die Liicken 
in der religiosen Erkenntniss, wie dieselbe durch den Elementarunterricht der Yolks- 
sehulc Yorausgesetzt wird, auszufiillen, ais aucli denselben noch tiefcr dem Gemiithe 
einzuprSgen. — Dies wird am ersten erreicht, wenn jener Leitfaden des Religions- 
Unterrichtes, der in der Volksschule yerwendet wird, aucli den Gang des ersten Gym- 
nasialunterrichtes bezeichnet. Es ist dies der Katechismus. —- Derselbe soli durch 
BibelspriTche begriindet und durch Hinwcis auf die biblische Geschichte, dereń Kennt- 
niss im Allgemeinen ans dem vorhergegangenen Yolksschulunterrichte yorausgesetzt 
werden kann, erliintert werden.

Im  d r i t t e n  un d  y i e r t e n  J a l i r g a n g e  b a t  e i n e  z u s a m m e n h i i n g c n d e  
D a r s t e l l u n g  d e r  c h r i s t l i c h e n  G l a u b e n s -  und  S i t t e n l e h r e  zu f o l ge n .  
Zugleich soli der Lelirer dadurch in das hohere Verstandniss und die zweckmassige 
Benutzung des christlichen Cultus der evang. Kirche einfiihren, dass er einzelne Pre- 
digten mit den Schiilern zergliedert. Audi fiir zeitweise cursorische Bibellectiire wird 
in diesen Jahrgangen manclie Stunde zu gewinnen scin, nachdem beim yorbergegan- 
gencn Katechismusunterricht die das r ligiose Geniiitli erweckendsten Bibelstellen und 
entsprechende religiose Lieder dem Gedachtnisse eingepragt worden sind.

D er fiinfte J a h r g a n g  bat  einen h i s t o r i s c l i e n  U e b e r b l i c k  i i ber  di e  
E n t f a l t u n g  der  c h ris tlic h en  K i r c h e  in d e r t o r i f t  zu g e b e n .  D i e s e r  U e b e r -  
b l i c k  i s t  mi t  Bc r i i c k s i  c h t i g u n g  de r  P r e Z o i t  >n, wi e  mi t  c u r s o r i s c h e r



B i b e l l e c t i i r e ,  s owol i l  a l t -  a i s  n e u t e s t a m e n t l i c h e r  zu y e r b i n d e n .  Na- 
tiirlicli bat die Beriicksichtigung der Predigten nur das richtigere Yerstiindniss dersclbcn 
und die daraus zu gewinnende Frucht fiir das Gemiith zu yermitteln, obne auf das 
Gebiet der liomiletiscben Kritik zu treten. Die cursorisclie Bibelleeture bat erlau- 
ternder Erklarungen nicbt zu ermangeln; docli bat sich der Lebrer in speciell cxege- 
tiscbe Untersuchungen eben so wenig wie in weitlaufige antiquarische Abbandlungcn 
einzulassen. Leicbtere Stellen des neuen Testaraentes, naracntlicb aus den Eyangelien 
kbnnen im griechischen Urtexte gelesen werden, was insbesondere fur kiinftige Tbeo- 
logen lieilsam sein wird.

D e r  s e c b s t e  u n d  s i e b e n t e  J a h r g a n g  b a t  e i ne  a u s f i i b r l i c h e r e  
a u f  d a s  r e i f e r e  Ge mi i t b  b e r e c b n e t c  A u s e i n a n d e r s e t z u u g  d e s  c h r i s t -  
l i c b e n  G l a u b e n s  u n d  L e b e n s  in me lir w i s s e n s c b a f t l i c b e r  F o r m  z u 
g e b e n .  Da liier schon Vieles yorauszusetzen ist, so kann in diesen Jabrgiingen boi 
der historiscben Bibelkunde, wic bei der Entwicklung der einzelnen Debre dureli die 
alttestamentliche Anscliauungsweise, bis zu ibrer hochsten Auffassung inncrbalb des 
Christenthums, wie endlieli bei dem Leben Jesu Christi, ais dem beiligen Boru des 
wahrcn religiosen Lebens fiir allc Zeit, langer yerweilt werden.

Ais Schlussstein des ganzen Unterrichtes noch einmal den Gesammtinlialt 
der evang. Heilsfyahrbeit vor das Gemutli fiibrend, bat der acbt c  J a h r g a n g  einzu- 
treten, indem er einen von cbristlicber Philosopbie getragenen Ueberblick der ewigcn 
Thatsacben und Wabrbeiten bietet, zu dereń Yerkiindigung die cbristlicbe Kirclie 
bernfcn ist. Naturlich kann es liier nicbt Aufgabe sein, die Wahrheit der eyangelischen, 
auf dem Worte Gottes gegriindeten Kirclie, von irgend eincr sogenannten Religions- 
Pbilosopbie abliangig zu macben, sondern es wird yielmebr eine Anscbauung hervor- 
zutreten baben, dass nur jene Philosopbie eine wabre sei, welclic die lioben Ideen des 
Christenthums, inncrbalb der Entwicklung der Menscliheit, ais die von Gott gelcgten 
Grundlagen der wabren und yollendeten Religion anerkennt. — Ein solcber Ueberblick, 
vom recbten Geiste getragen, kann und soli dem yorbeugen, dass dem religiosen Gemiithe 
spiiter von Seite der pbilosopliisclien Fakultat aus mebr Scbaden ais Nabrung erwiiclist.

II. Lelirliiiclier.
1. C. R e d l i c b s  c b r i s t l i c b e  R e l i g i o n s l e b r e  d e r  e v a n  g el  i s cli e n 

K i r  cl ie i n  e i n e r  s c l i r i f t g e m a s s e n  E r k l a r u n g  d e s  k 1 e i n  en K a t  ecb  i s m u s  
Dr .  L u t h e r s .  Z w e i t e  A u s g a b e ,  B r e s l a u ,  1848. Dieses Werkcben, sieli 
an den Gang des LutbeFschen Katechismus haltend, ordnet den Inbalt der ebristlieben 
Glaubens- und Sittenlebren zweckmassig, erleicbtert durch pracise Begriffsbestimmungen 
die Auffassung des ferneren Religionsunterrichtes, und es tritt in ihm, gemiiss dem



christlich-evangelischen Staiulpunkte, die Zuruckfiihrung der einzelnen Lekren auf die 
heilige Schrift selir hervor. Es wird daher dem Lehrer ein entsprechender Leitfaden fur 
den Gang seines Unterrichtes, dem Schiller ein entsprechendes Handbuch geboten 
sein, indem diescr bei den einzelnen Lehren zugleich mit den wiclitigstcn Bibelstellen 
jene Begriffsbestimmungen angefiilirt findet, an denen sieli ilim die Erklarungen und 
Andeutungen des Lehrers fixiren, dem Lehrer kann dabei am geeigneten Orte die Wahl 
der cntsprechenden biblischen Geseliichten iiberlassen bleiben, um dadurch die Riickerin- 
nerung an die vorausgesetzte Erlernung der biblischen Geschichte in den jugendlichen 
Gemuthcrn wach zu rufen. Was den Umfang von Redl i dis Katechismus-Erklarungen 
bctrifft (148 Seiten), so diirfte derselbe deshalb nicht ais zu gross fur die ersten beiden 
Jahrgange bezeiclinet werden, ais es sieli eben darum handelt, im Anschlusse an den 
Yorausgcsetzten Volksschuluntcrricht die Katechismuslehre mit Heryorhebung des Wich- 
tigsten durchzugehen, um so die eigentliche Grundlage fur den nachfolgenden hoheren 
Gymnąsial - Religionsunterricht, welclie bis dahin zum Tlieil schon die Volksschule 
gelegt liaben sollte, um so fester zu liaben. Ueberdies sind die mit Wort- und 
Sacherklarungen versehenen Religionsbiicher auf Grundlage des kleinen Luther’schen 
Katechismus kanni irgendwo erwahnenswerth am Umfang geringer. — So hat auch der 
IierdeEselie Katechismus 138 Seiten. Im folgenden dritten und vierten Jahrgange des 
Gymnasiums handelt es sieli um eine zusammenhangende Darstellung des christlichen 
Lchrgehaltes. Hiezu werden ais geeignet gefunden

2. P a l m e E s :  D e r  c h r i s t l i c h e  G l a u b e n  u n d  d a s  c h r i s t l i c l i e
L e b e n ,  D a r m s t a d t ,  1847. Die warme Liebe zu unserem Herrn und Heilande Jesus 
Christus, von welchem dieses Buch Zeugniss legt, bertihrt das Gemiitli wolilthuend 
und zweckmassig vom Lehrer beniitzt, kann im Anschlusse an dasselbe der gute Keim 
wahrer cliristliclier Rcligion tief in das Herz gepflanzt werden. Um den Standpunkt 
PalmeEs zu bczeicluicn, diirfte es genligen, dass er seine Auffassung der evangelischen 
Kirchenlehre mit folgendem Ausspruche eines evang. Theologen darlegt: „„Das Funda
ment alles meines Denkens ist der eintaclie Christenglaube, wie er scit achtzehn Jalir- 
hunderten die Welt iiberwunden hat. Er ist mir das letzte Gewisse, wogegen ich 
jede andere angebliche Erkenntniss, die ihm widerstritte, unbedenklieh und mit Freu- 
den bereit bin, in die Schanze zu schlagen. Ich wciss keinen anderen festen Punkt, 
in dcm ich, wie fur mein ganzes menschlielies Sein iiberhaupt, so auch fur mein 
Denkcn den Ankcr auswerfen konnte, ausser der geschichtlichen Ersclieinung, welclie 
der Namc Jesus Christus bezeiclinet. Sie ist mir das unantastbare Allerheiligste der 
Mcnschheit.“ “ •— Allerdings ist dieses Werkchen PalmeEs kurz gelialten. Um so 
melir Raum blcibt dem anregenden Worte des Lehrers, der nacli dem Piane so ange- 
wiesen ist, in diesen zwei Jahrgangen, wie im folgenden, d. i. funften, Zergliederungen 
gehaltener Predigtcn, Auseinandersetzung des Zusammenhanges des evang.-christlichen 
Kirchenjahres und Cultus am geeigneten Ortc mit dem Unterrichte zu yerbinden.



Im fiinften Jabrgange fordert der Plan einen Ucberblick iiber dic Entwick- 
lung der christl. Kirclie in der Zeit. Zugleich soli cursorische Bibelleetiire damit ver- 
bunden werden. Die Auswabl der zu lesenden Kapitel des Altcn und Neuen Tcsta- 
ments kann fiiglich dem Religionslehrer iiberlassen werden. Leichtere Neutestament- 
liclie Stelien sollcn, nachdem liier sclion soviel Kenntniss des griecbisclien Idioms vor- 
ausgesetzt werden darf, im Urtexte gelesen werden. Fiir den historisclicn Ucberblick 
der christlichen Kirclie bedarf es aber eines kurzeń Leitfadens. Hiezu wini der im 
obengenannten Werke PalmePs yorfindliclie Leitfaden vorgescldagen. Einmal cmpfiehlt 
sich derselbe dadurch, dass er in dem von den Schiilern sclion in der friihercn Klasse 
gekauften wolilfeilen W erke yorbanden is t, zwcitens bat derselbe die dem Lcbrplenc 
entsprcchcnde Kiirze, die von tbeologisclier Kirehenbistorie fernhalt, und endlieb zeiebnet 
sieli dieser Ueberblick dureli mildere Beurtbeilung der Gegensiitzc ans,  ais sieli die- 
selbe gewobnlich vorfindet. Uer Yerfasser will sieli nacli der Yorredc bierbei von der 
Unsitte losmacben, die friihcre Jabrbunderte nur nacli der blossen Subjcctivitat und 
den ans den engsten Lebenskreisen bervorgcgangenen Ansicbten bcurtbeilen will, wab- 
rend die cvang. Kirclie aucli bei der Betraebtung gegensatzlichcr Anftassungen nur 
Wahrbeit wolle, und ibr, ais der Kirclie des ewigen Herm der Wabrbeit, nur mit der 
Wabrbeit gedient sein konne.

Fiir den Zweck des Religionsunterrichtes im G. und 7. Jabrgange cignet sieli
3) desselben Dr. II ei n r ic b  P a 1 m c r s L c b  r buc l i  d e r  R e l i g i  o n f ii r 

d i c  o b c r e n K 1 a s s e n evan g. G y m n a s i e n u n d a n d e r e r b o li e r e r Bi l  d u n g s -  
A n s t a l t e n .  I. Tl i e i l .  Diescs Werk stebt dureli seine melir wissensebaftliebe Ilaltung 
mit dcm reiferen Altcr und dem yorgeriickten Bildungsstande der Schiller dieser Klasse 
im Einklange, empficblt sieli aber insbesondere dadureb, dass es vom gleicben Gcistc, 
wie der Leitfaden fiir den friihercn Untcrricht beseelt ist. Mit Uebergebung des 
Leicbtcren und Vorauszusetzcnden wird das Psycbologiscbe ausfiibrlieber bebandelt, 
es tritt Bcrueksiclitigung der Zweifel ein, welebe sebeinbare Bildung- gegen Cbristen- 
tlium und lieilige Scbrift in der jetzigen Zeit so liaufig und oft frccli anfstellt; zugleicb 
werden notbwendige bistorisebe Andcntungen bei den einzelnen Dogmen gegeben. Es 
findet somit der Lelirer an der Iland dieses Lebrbucbes binreiebende Gelegenbeit, dem 
Piane gemass bei Darstcllung der ebristlieben Lelire in wissenscbaftlicber Form inner- 
balb zweier Jabrgange ein besonderes Gcwiebt auf die Entwicklung der einzelnen reli- 
g-iosen Ideen bis zu ilirer bbebsten Darstcllung und Auffassung im Gciste des Cbristen- 
tliums zu legen, wie aucli das Leben unscres gottlieben Ileilandes und Erlosers, ais 
den Qucll des bbebsten religiosen Lebcns fiir die Glieder seines Reicbes ausfiibrlieber 
yorzutragen und das Bild desselben in yoller Glorie dem Gemiitbe cinzupragen.

Fiir den acbten Jabrgang, in wclchem der Inbalt der evangelisch-christlichen 
Lelire nocli einmal vom Gcistc bbberer Wissensebaftlicbkeit getragen . dem Gemiitbe
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im Ueberblicke Yorgefiihrt werden soli. eignet sieli das unlangst erschienene Religions- 
lehrbucli von D r. K. R. H a g  en b a c h :  L e i t f a d e n  z um c h r i s  t l i  cli en R e l i 
gi  on s u n t e r r i c l i t ,  L e i p z i g  1850. Die Anffassnngsweise in diesem W erke stelit 
in Harmonie mit der Anffassnngsweise der fur die Yorhergehenden Klassen bestimmten 
Lehrbiicher. Die warme Liebe fitr lebendiges Cliristentbnm, die Beriicksichtigung 
ernster nnd wiirdig gehaltener wissenschaftlieher Forschung, wie die milde versóhnliclie 
tiberall den Frieden anstrebende Gesinnung, welche ancli in anderen Werken Hagen- 
baclis hervortritt, charakterisirt auch dieses Werk. Wohl ist es iiiclit die Sprache 
der strengen Wissenschaft, die liier gesproeben wird, aber eine Sprache, die sieli ais 
das Resultat umsichtiger Belesenheit nnd tiichtiger Wissenschaftlichkeit kund giebt. 
Gcrade ein solches mannigfach Geist nnd Gemiith zugleich anregendes Lehrbuch thut 
fiir diese letzte Gymnasialklasse noth. Es diirfte liier ancli nicht unbeachtet bleiben, 
dass cs insbesondere fiir die kiinftigen Theologen wtinschenswerth erscheint, mit Ha- 
genbach bekannt zu werden, da derselbe zugleich Verfasser einer theologischen Ency- 
clopadie nnd Methodologie ist, dereń Beriicksichtigung im ersten Halbjahr des theolo
gischen Studiums nur nachdriicklich anempfohlen werden kann.“

Da die Organisirnng des Rcligionsunterrichtes an unserer Leliranstalt nocli 
immer eine offene Frage ist, und da nacli §. 128 der Kirchenverfassung die Geneh- 
migung aller Religionsbticher vor ihrer definitiven Einfiihrung dem Oberkirchenrathe 
in Wien zustelit: so kann die wortliche Anfiihrung des obigen Consistorial-Aktenstuckes 
nur dazu beitragen, die w i c h t i g e  Sache der Einrichtung unseres Religionsunter- 
richtes zu klaren.

Olme uns auf eine nahere Besprcchung dieses Aktenstiickes (welches ais 
das e i n z i g e  bislier fiir den Religionsunterricht auf unserem Gymnasium amtlich vor- 
geschriebene und in Kraft steliende Normale ist) einzulassen, wollen wir in dem Fol- 
genden versuehen, uns iiber die Principien auszusprechen, von denen es wiinsehens- 
wertli erscheint, die R e g e l u n g  des Religionsunterriclites vorzunehmen. Dalier wollen 
wir in aller Ktirze die zwei wichtigen Fragen zu beantworten unternehmen:

A) Welcłies ist das Ziel des Relipnsunterriclites an unserem (rymnasium ? und 
B) Auf welcliem Wege wird dieses Ziel aiu Uesten zu erreieden sein ?

A .
Wollen wir das Ziel, welches der Religionsunterricht an unserem Gymna

sium zu erstreben hat, feststellen, so miissen wir zuerst klar sein iiber die Aufgabe 
eines Gymnasiums iiberhaupt, wie Iiber die des cliristlichen in Sonderheit und dann 
des evangelischen Gymnasiums.



Die Aufgabe des Gymnasiuma kann niclit zweifelhaft sein; sic ist angedeutet 
schon in seinem Namen: eine gcistigc Ringschule soli es sein, die den Schiller zu dcm 
Bewusstsein seiner Krafte fiihrt und in den Stand se tz t, sieli derselben siclier zn be- 
dienen. Also ist das Gymnasinin eine Selmie fur die Wissenscliaft. — Aber damit 
liabcn wir nur die fonnale Seitc des Zieles angegeben. Es ist das Gymnasium zugleich 
auch eine Bildungsstatte fiir das Leben, und zwar fiir das religiose, sittliclie und 
nationale Leben. — Zwar bat das Gymnasium diese Seite des Zieles mit andcren Lełir- 
anstalten, wie Yolksschulen, hblieren Biirgerscliulen, Realschulen und Scliullebrersemina- 
rien gemein; aber dennoeb erstrebt das Gymnasium diese Seite des Zieles in einer ganz 
besonderen hoheren Weise. — Man nennt das Gymnasium biiufig aucli eine Vorscbule fur 
die Universitat. Und in der That, es kann niclit geleugnet werden, dass es eine solclie 
sei. Ais Bildungsstatte fiir die Wissenscliaft giebt es seinem Schuler eben die gcistigc 
Befiibigung und Tiichtigkeit, sieli a uf der Universitat einem Specialstudium zu widmen. 
Docli diirfen wir das Ziel eines Gymnasiums keineswegs darin aufgeben lassen. Denn 
sonst wiirdcn alle diejenigcn Schiller des Gymnasiums, die das akademisebe Studium 
niclit ergreifen, des letzten bocbsten Zieles, das das Gymnasium bat, verfehlen.

Was nun die Aufgabe des c b r i s t l i c b e n  Gymnasiums anlangt,  so miissen 
wir von ganzem Herzen Ni e s e  beistimmen, wenn er in der Yorrcde zu der obcn an- 
gefiibrten Sclirift („das cbristlicbe Gymnasium41) sagt, dass es viel leicbter sei,  cin 
cbristlicbes Gymnasium zu be i s sen ,  ais es immer  mebr  zu werden.  Cbristlicb nam- 
lieli ist das Gymnasium nocb niclit dadurcb, dass cbristlicbe Einriehtungen an dem- 
selben besteben, dass der Unterricbt alle Tage mit Gesang und Gebet begonncn und 
gescblossen wird. Denn, sind Lebrer und Sebiiler vom cbristlicben Glauben und elirist- 
licber Liebe niclit durcbdrungen, so werden alle cbristlicben Einriehtungen, Gesang 
und Gebet, Andacht und Gottesdienst, zu nicbts Anderem, ais zu einer lceren Form, 
zu einem seelenlosen W erke, ja  — strenger angesclien — zu einer offenbaren Vcr- 
hohnung Gottes und Seines beiligen Wortes. Cbristlicb ist ein Gymnasium darni, wenn 
das Christcnthum der P u l s s c h l a g  ist, welcber durcli a l l e  Le br gegens t i i nde ,  aucli 
die scheinbar entfernten und gleicbgiltigen belebend und zusammciibaltend bindurcli 
geb t, wenn alle Lebrer sieli ernstlieb angelegen sein lassen, allen ibren Unterricbt 
mit dem Christenthume im Zusammenbange zu erbalten und auf seine Anerkeniiung 
binzuweisen und binzuarbeiten, kurz: wenn Lebrer und Sebiiler mit allem ihrem Leliren 
und Lernen, im tiefsten und letzten Grunde in den Dienst des Cbristentbums sieli 
stellen. Auf diese Weise liisst sieli unter Gottes gnadigem Beistande dasjenige erreieben, 
was R an  m e r  in seiner Gesebichte der Padagogik (2. Aufl. III. Tb. p. 181) in Hoffnnng 
stellt, namlicli, dass das Cbristentbum den Schiilern gleiebsam zur z w e i t e n N a t u r  wird, 
und eben dadurcb so fest gewurzelt bleibt, d ass  es sieli spaterhin niclit von jedem Windę 
entwurzeln lasst. —



Man meint vielfach, es reiclie aus, ais das hochste Ziel des Gymnasiums 
die Huma n i t a t  liinzustellen. Aber ist denn einc wal i re Humanitat olme das Christcn- 
tlium denkbar? Das Christenthum ist es ja, welches den Menschen zum Mensclien 
im eigentliehsten mul hochsten Siane des Wortes niaelit, das allein den Mensclien zu 
dem von Gott ihm gesteckten Ziele hinftihrt. Der mensclilieliste Menscli ist der Christ, 
u ml die recl i te Ilumanitat ist die chr i s t l i che.  Und so meinen wir,  sollte es gar 
niclit erst gesagt zu werden brauclien, dass in einer cli ri s t l i chen Selmie das Chri- 
stent l ium die Herrschaft fiihre, d. li. dass bei Allem, w as und w ie  es vorgcnommen 
wird, einc klare, feste und sicliere Erkcnntniss der gcotfenbarten gottliclien Walirhcit 
angestrebt werde, und ein aus dem lebendigen Glaubcn geborenes Ycrstandniss, eine 
ernste Wiirdigung, Aclitung und Wahrung des Christentlmms iiberall walirnehmbar sei. 
Niemand mogę meinen, dass dureli eine solclie Alles durchdringende und beherrschende 
Stellung des Christentliums die einzelnen Lehrgegenstande beeintrachtigt werden. Im 
Gegentlieil, eben das Christenthum ist es, welches Alles, was zur ech  te n  mensch- 
liehen Bildung und Entfaltung gelibrt, fordert und pflegt, Jedes an seincr Stelle, in 
seiner yollen Bedeutung und Maasse, olme es irgendwie zu kranken oder cinzuschranken; 
aber indem es jedes Element der Bildung an seinem Platz und in seinem Zusammen- 
hange bestiitigt, fordert es dasselbe fiir seinen Dienst. So stelien also in cinem christ- 
lichen Gymnasium die einzelnen Lehrgegenstande nicht nur einander niclit feindlich 
und das christliche Bewusstsein yerletzend und bcdrohend gegcniiber, sondern werden 
durch das Christenthum zu einer o r ga n i s che n  Ei nhc i t  zusammen yerbunden und 
auf ein und dasselbe Ziel hingeleitet. Und eine nnunistossliche Wahrheit bleibt es, 
dass jeder reclite Eortschritt der Culturentwicklung uberhaupt — einzig und allein 
durch den Geist des Christentliums ais ein Scgen der Menschheit fur die Zukunft 
gcsichert wird.

Dass dies das Yerhaltniss namentlich und ganz besonders zwischen der clas- 
sischen humanistischen Bildung und dem Christenthum sein miisse, ist niclit einc Forderung, 
die erst in neuerer Zeit aufgestellt worden ist; im Gegentlieil, bat dieses Yerhaltniss 
roń der ersten Zeit des Christentliums an zurecht bestanden. So wurde in den ersten 
Jahrhunderten der christliehen Kirche die gesammte geistige Bildung der alten clas- 
sischen Yblker dem Christenthumc dienstbar gemaclit. Wir erinnern nur an einen 
Bas i l i us  den Gr o s s e n ,  an Gr e g o r  von Nys s a ,  an Gr e g o r  von Naz i anz  und 
Andere, die in A tli en den Schatz geistiger Bildung sieli aneigneten, um ihn dann im 
Dienste der christliehen Kirche zu Ycrwerthen. Und ebenso bat sieli dann bekanntlich 
aueli die R c f o r m a t i o n  wieder mit der Humanitat yerbunden, damit an dieser nicht 
bios fiir weltliche Wissenschaft und Kunst, sondern aueli fiir einc urspriingliche, in 
alle Tiefen des Gemuths dringende Aneignung des Christentliums die Yblker erzogen 
werden, ein Umstand,  in dem sieli gerade die Lebensfrische und Gesundheit der 
Erneuerung des christliehen Sinnes in der Rcformation zeigt.



Docli niclit mit einem christlichcn Gymnasium im AUgemeinen, sondcrn mit 
einem e v a n g c l  i scl i  en , d. li. mit einem Gymnasium in der evangelischen Kirelie 
liabcn wir es liier zu thun. Die Aufgabe eines solcben ergiebt sieli von sieli selbst 
daraus, dass dasselbe ais ein G l i c d  der evangelisehen Kircbe anzusehen ist. bis bat 
sieli also dasselbe ganz in den Dienst der evangelisclien Kirelie zu stellen, seine 
Scbiiler zu bewussten lebendigen Gliedern derselben lieranzubilden und damach zu 
streben, dass sie cinst, in welebem Berufc sie aucli stelien mogen, mit rechter Liebe 
und Wannę in aller Treue i lir  e r  Kircbe anliangcn.

Hier nun sind wir an dem Punkte angelangt, wo wir unsere besonderen 
Lokalverhaltnisse beriicksielitigen mussen. Es ist unsere Anstalt das c i n z i g e  cvan- 
geliscbe Gymnasium in den deutsch-slavischen Landem Oesterrcielis. Mit welebem 
Naclidruck also werden wir gerade bei ibm den e v a n g e 1 i s cli c n Charakter betonen 
miissen, wie lebendig wird uns Lelirern an dieser Anstalt immer das vor der Seelc 
stelien mussen, w a s  wir bei unserer amtlielien Wirksamkeit unserer Kircbe s e b u l d i g  
sind, mit wcieli er Gewissenhaftigkeit werden wir daniach zu streben liaben, dass unsere 
Scbiiler sieli einst ais t r e u e ,  e i f r i g e  B e k  en n e r  unseres e v a n g .  G l a u b e n s  
erweisen! —

Wenn wir nun zu dem Z i e l  fortgehen, das dem R e l i g i o n s u n t c r r i c h  t 
am Gymnasium gesteckt ist, so ergiebt sieli ja aus allem bislier Gesagten alsbald von 
selbst, dass derselbe unter allen Lehrgegenstanden die e r s t e  Stelle einnehmen miiss. 
Dcnn sagten wir oben von allen anderen Lehrgegenstanden aus, dass sie sieli im Zu- 
sanimenhange mit dem Christenthume zu setzen liatten, so ist ja  eben der Religions- 
Unteriicht die E in  fiili r u n g in  d a s  C h r i s t e n t h u i n  selbst; und so lehrt denn aucli 
in der Tliat ein einziger Blick auf die Schulgesetze und Scliulplane in verschiedenen 
Landem wie aucli bei uns, dass der Religionsunterriclit iiberall den Kreis der Lelir- 
gegenstande eroffnet. Wie er aber der w i c h t i g s t e  Unterrieht ist, so ist er aucli 
der s cli w ie  r ig  s te. Denn, sagt der liberaus tiichtige, im Schulamt ergraute, erfahrene 
und hochgeehrte Gymnasialdireetor R o t li in seiner trefflichen Gymnasialpadagogik 
S. 228: „Wenn die Erziehung des Schiilers bei andern Lehrstoffen vorzugsweise durcli 
die Art angestrebt wird, in der sie vom Lelirer behandelt werden, so will dagegen der 
Religionsunterriclit du r c l i  s e i n e n  I n  b a ł t  s e l b s t  e r z i e h e n ,  d. li. die Secie des 
Schiilers in diejenige bleibende Stimmung versetzen, bei welcher derselbe den geoffen- 
barten Willen Gottcs in sein Wollen aufnimmt und diesem geoffenbarten Willcn Gottes 
gemass innerlich und ansserlich zu leben anfangt.“ Welches ist nun aber das Z i e l  
der Erziehung durcli den Religionsunterriclit an einem evang. Gymnasium ? Kein 
Anderes, ais das p e r s o n  l i c h e ,  lebendige Verhaltniss des E in  z e in  en zu unserem 
HErrn und Ileiland Jesu Christo, die unmittelbare personliehe Lebcns- und Liebesge- 
meinsehaft mit Ihm im rechtfertigenden Glauben. Dieses Yerhaltniss und diese Ge-



meinschaft wird erreicht, durch einc mogliehst genauc Einfiihrung in die h e i l i g e  
S c h r i f t ,  dereń Anfang und Ende, Kern und Stern ja  Jesus, der wahrliaftige Solin 
Gottes, unser Heiland ist. L u  tli e r ’s Wort (sielie seine Werke, Erlanger Ausgabe Bd. 
57, S. 8) gilt fur alle Zeiten: „Lasset uns die Bibel nur niclit yerlieren, sondern sie 
mit Fleiss in Gottes Furclit und Anrufung lesen und predigen; denn wenn die bleibet, 
bliiliet und reclit geliandelt wird, so steliefs Alles wolil und gehet glitcklicli von Statten. 
Denn sie ist das Ilaupt und Kaiserin unter allen Fakultaten und Kunstem“ — Allein, 
vielleielit nocli z u keiner Zeit war die Unbekanntscliaft mit der lieiligen Sclirift nnd 
dereni Inhalte so allgemein und so gross, ais gerade jetzt. Was Wunder dalier, dass 
sieli so viele namentlich unter der Jugend, durcli Ieiclitfertige, gotteslasterliclie Scliriften, 
wie die eines S t r a u s s  und Renan zum Unglauben verfiihren lassem Aber eben desto 
nielir liaben wir Grund die uns amertrauten Jiinglinge in die lieil. Sclirit einzufiiliren 
und dadurch iin Glauben an Cliristuin den Solin Gottes zu griinden und zu befestigem 
Denn Jesus Cliristus ist nacli der Lehre der gesammten lieil. Schrift und unserer Be- 
kenntnisssebriftcn niclit ein blosscr Menscb, niclit der grosse Weise von Nazaretli, der 
uns die nbthigen Aufscliliisse iiber Gott, Tugend und Unsterbliclikeit gegeben, niclit 
der ideale Menscb, der fur uns niclits Anderes, ais ein Muster und Yorbild des Lebens 
ware, sondern der eingeborene w a h r l i a f t i g e  Sol i n  G o t t e s ,  der uns durch Sein 
unschuldiges Leiden und Sterben erloset und mit Gott versolinet hat. Oline lim kann 
ja  Niemand zum Vatcr kominem Er ist allein derW eg, die Wahrheit und das Lcben, 
und nun u n s e r  L e b e n  in Ili m, un  s e r e m  H E r r n  u n d  IJe i l a n d o  —- ist das 
eigentliclie Zicl des Religionsunterrichtes.

Aber mit dieser Einfiihrung in die lieil. Schrift muss einc anderc Seite des 
Religionsunterrichtes Hand in Hand gelien, wir ineinen die p s y  cli ol o g is  che.  Es ist 
ja  das Christentlium niclit eine blosse Lehre, sondern ein L e b e n ,  eine p e r s b n l i c h e  
Erfahrung von der Gnade Gottes in Christo Jesu, und es wendet sieli dalier der Re- 
ligionsnnterricht niclit, wie die anderen Lehrgegenstande, bios an den Verstand, sondern 
an den g a n z e n  Mensclien nacli Geist, Sinn, Herz und Gemiith. Niclit rei elit es dalier 
ans, Jesum ais den Solin Gottes ans der Schrift kennen zu lernen; es muss zu einem 
Ergrcifcn Desselbcn, zu einer innerlichen personlichen Aneignung des Ilcils, das uns in 
Ilmi erschienen ist, durch den G l a u b e n  kominem Wie aber ist dies moglich, wenn 
rorlier niclit die Erkenntniss von der sundlichen Yerderbniss unserer menschlichen 
Natur, von unsercm ganzliclien IJnvermogen zum Guten und so die Sehnsucht und das 
Yerlangen nacli lie il und Erlosung geweckt ist? Freilich besteht eben gerade liierin 
die eigentliclie Schwierigkeit des Religionsunterrichtes. Denn nitnmermchr konnen 
Siindenerkenntniss und Heilsbediirftigkeit wie das ganze Christentlium uberhaupt durch 
blosses Auswendiglernen von dogmatischen Lehrsatzen oder durch leere Demonstrationen 
hervorgebracht werden. Yielmelir ist zu erstreben, dass einem Jeden unter den Schillera



das Verstandniss seines e i g e n e n  ITcrzcns und Lebens aufgeschlossen mid ihm der 
bestandige Widerstreit seines eigenen Willens gegen den geołfenbarten Willen Gottes 
aufgedeckt werde. Freilieb meinen wir das nicbt so, dass der Lehrer diese Selbst- 
erkenntniss, die Erkenntniss dieses Widerstreites erst und nur im Religionsunterricht, 
sondern durch die ganze Art seiner erzieherischen Thatigkeit weckcn, naliren und 
mehren muss, niclit so, dass er jede Unart des Schiilers ais Anflcbnung wider Gottes 
Gebote riigt, sondern, dass er den Schiller, der — sei es durcli Ungehorsarn, Trotz, Hoch- 
muth, Tragheit, Leichtsinn etc. gefehlt hat, vor allen Dingen davon iiberzeugt, dass 
er gefehlt habe. Darni wird der Schiller aucli der Zucht und Disciplin der Anstalt 
immer williger sieli unterwerfen, immer demiithiger und bussfertiger werden, sieli selbst 
und den ganzen verderbten Zustand seines natiirlichen Menschen immer besser erkennen 
und so angeleitet werden, das Yerdienst Jesu Christi durch den rechtfertigenden Glauben 
sieli personlich anzueignen, die Seligkeit eines durch Christum erloseten Kindes Gottes 
an sieli selber zu erfahren und in der Kraft des heil. Geistes ein neues heiliges Leben 
zu fiihren. So lernt der Schiller den Reflex der objectiven kirchlichen Wahrheit in 
seinem eigenen Innern erkennen, so bilden und ziehen wir ihn heran zu einem l e b e n -  
d i g e n  evangelischen Christenmenschen. Er wird dann mit Wahrheit sagen konnen: 
Audi ic h  habe mui meinen Heiland in Christo Jesu gefunden; er wird eifrig bemiiht 
sein, die ewigen Heilsgiiter sieli immer mehr anzueignen, zu bewahren und zu erhalten, 
wie aucli damach wird er ernstlich streben, dass sein Heiland dann min der ordnende 
Mittelpunkt in allen Yerhliltnissen seines Lebens sei und bleibe. — Mag es dabei im- 
merliin der Fali sein, dass noch so manches Stiick der christlichen Lelire ihm unver- 
standen geblieben ist, noch so Manches ans dem Worte Gottes unaufgeschlossen in 
seinem Herzen und Gedachtniss liegt; das spatere reifere Alter, die mannigfaltigen 
Erfahrungen des Lebens werden gewiss — so er anders dem Einfluss der Kirclie sieli 
niclit entzieht, — nacli und nach aucli dies zum k l a r  en Yerstandniss bringen.

Keineswegs wird auf diese Weise der Schiller zu einem „Frommler“ und 
„Kopfhanger,“ zu einem „Pietisten“ und „Mucker,“ zu einem „Duiikelmann ‘ und „Fin- 
sterling“ und wie alle diese g e h a ss ig e n  Bezeichnungen weiter heissen mogen, — 
gemacht. Im Gegentheil, wird gerade er ein wahrhaft frohlicher Menscli sein konnen, 
da er den F r i e d e n  G o t t e s  in seinem Herzen schon friihzeitig zu schmecken ange- 
fangen hat, und die Freuden des jugendlichen Alters so zu geniessen yersteht, dass 
es ihn nie gereut.

B.

Wenden wir uns, nachdem wir von dem Ziel des Religionsunterrichtes ge- 
sprochen — nun zu einer kurzeń Beantwortung der Frage: Auf welchem W ege 
dieses Ziel am besten zu erreichen sei?



Uebcr die c i n z c l n e n  Z w e i g e  des Religionsunterriclites kann nacli dem 
bislier Gesagten kein Zweifęl obwalten; sic konncn keine andere sein, ais: biblłsclie 
Gescbiclite, Katecliismus, Kirchenlied, Lesen und Erklarung der 13ibel, Kirchengc- 
schicbtc, systematisehe Darstellung der christliclien Heilslebre, und endlick Einfiihrung 
in die Bekenntnisscliriften.

Yon diesen Zweigen muss die b i b l i s c b e  G e s c h i c h t e  jedenfalls den An- 
fang niacben und Grund legen ; denn das Christentbum, in welches der Religionsunter- 
rieht einfiihren soli, ist ja selbst ein historiscli Gewordenes, cine Gescliichte, und eben 
wie das Cbristenthum geworden und entstanden sei, lebrt uns die bibliscbe Gescbiclite. 
Sic zeigt die grossen lleilstbaten Gottes zur Erlosung des Menscbengcscblecbtes, fiibrt 
uns die Gescbiclite des alttestamcntlicben Volkes Gottes, in welcbetn Gott das Ile il 
fiir die Mcnscbbeit vorbereitete, die Gescbiclite Jesu C bristi, durcb den Gott dieses 
Heil Ycrwirklicbte, sowie die Gescbiclite der apostolischen K irclie, in welcber das 
yerwirklicbte Ileil znm ersten Mai zur Ancignung kam,  — vor die Augen , und be- 
ricbtet uns dabei aucli die Gescbiclite und Thaten derjenigen Manner, dereń sieli Gott 
bei der .Offenbarung und Ausfubrung dieses Seines Heilsplanes bediente.

Der K a t e c l i i s m u s  sodann fiibrt die aus der Hcilsoffenbarung, welcbe die 
bibliscbe Gescbiclite bietet, resultirende Heilslebre auf seine kiirzeste und einfaebste 
Gestalt zurtick und dient somit dazn, dieselbe den Herzen der Scbiiler fest einzupragen 
und zu i lirem bleibenden Eigentbum zu maclien.

Das K i r c h e n l i e d  weiter bat wesentlieb eine erbauende Bedeutung. Es 
leitet die Scbiiler an, sieli in die Heilslebre mit Herz und Gemiitb zu yersenken und 
zum innerlieben crfahrungsmassigen Eigentbum zu maclien.

Beides, die feste und erfabrungsmassige Ancignung der Heilslebre erreiebt 
im erwciterten und boberen Maasse das L e s e n  und E r k l a r e n  der hei l .  Scl i r i f t .  
Sie ist ja  die einzige unerschopfliche Quelle aller Heilslehren und Heilserkenntniss, 
aus ibr muss der Scbiiler Alles das, was er durcb Katecliismus und Kirchenlied ge- 
lernt und sieli angeeignet bat, nacli und nacli sieli selbst zu entnebmen und zu gewin- 
nen in den Stand gesetzt werden.

Die K i r c h  en  g e s c b i c l i t e  aber bat es mit dem Gang der Entwicklung und 
dem Ausbau der cbristlicben Kirclie nacli Yerfassung, Bekenntniss und Cultus von der 
nachapostolischen Zeit an bis auf die Gegenwart zu tbun.

Die s y s t e m a t i s e h e  Darstellung der cbristlicben Heilslebre fiibrt sodann 
den Scbiiler ein in den inneren organischen Zusammenhang des Christenthums, und 
zeigt ilini somit, dass dasselbe aucli in deductiv-wissenschaftliclier Form gelebrt wer
den kann.

Scbliesslicb aber bat die Einfiihrung in die B e k e n n t n i s s s c b r i f t e n  den 
Scbiiler mit der Lelire seiner Sonderkircbe bekannt zu maclien und darin zu befestigen.



Zu allen diesen Zweigen komint dann lioch ais einc Zugabe fiir a 11e Klassen dic Orien- 
tirung im Organismus des Kirchenjahres, sowie einc geiiaue Bekanntmachung mit den 
Sonn- nnd festtaglichen Perikopen verbunden mit eincr Durcbspreclmng der angeliorten 
Predigten; dies Letztere aber nur in den Klassen des Obergymnasiums.

W ir seben also, welch’ einen reichhaltigen Stoff der Religionsunterricht zu 
bewaltigen b a t , wenn er seiner Aufgabe antsprechen soli. Die nachste Frage nun, 
dic uns bier entgegentritt, ist die: Wolier nebmen wir die Z e i t  fiir diesen reicb-
baltigen Stoff? Bisher waren an unserem Gymnasium woclientlich 17 Religionsstunden 
festgeselzt, und zwar so, dass auf die 7 ersten Klassen je 2 und auf die VIII. obcrste 
Klasse 3 Stunden fielen. Nun seben wir wolil ein, dass es nicbt gut tbunlieb ist, die 
Zabl dieser Stunden zu vergrossern , weil dann einc Lebrkraft fiir dies Facli kanni 
ausrcicben wiirde. Wolil aber liisst sieli eine Vermebrung der Religionsstunden fiir 
die mcisten der Klassen durcli Cornbitiirung etlicber Klassen crreicbcn. Und ani 
leicbtesten diirfte dicsc Combinirung nacli unseren Lokalverhaltnissen in den Klassen 
des Obergymnasiums moglich sein. Dann wiirden wir fiir die crste Klasse 2, fiir die 
zweite , fiir die dritte und rierte , fiir die combinirte fiinfte und secbste, und fiir die 
combinirte sicbente und aclite Klasse je 3 Lebrstimden wocbenlicb haben*).

Nacli dieser Eintbeilung der Zeit diirfte sieli der Unterricbtśstoff auf die 
einzelnen Klassen folgendermassen Yertbeilen:

I. Klasse.
Bibliscbe Gescbicbten des alten Tcstamentcs nacli Z a b n  „Bibliscbe llisto- 

rien“ (Meurs, Rheiniscbe Scbul-Buchbandlung), wobei namentlieb bei den bervorragcnd- 
sten Personlichkeiten langer yerwcilt wird. Daneben das erste Hauptstiick des Kate- 
cbismus nacli II. W e n d e l :  „Dr. Martin Lutber’s kleiner Katecbismus in Frag und 
Antwort erklart“ (Breslau, C. Diilfer’s Verlag, 8. Auflage, 1865). Ausserdem werden 
10 Kirchenlieder vorgenommen.

II. Klasse.
Bibliscbe Gescbicbten des neuen Testamentes nacli dem bereits in der ersten 

Klasse eingefiihrten Buch von Za bn ,  yerbunden mit dem Nachlesen aller betracbteten 
bibliseben Gescbicbten aus der Bibel selbst. Dazu dic Fortsetzung in der Erklarung 
des kleinen Katecbismus Lutber’s nacli dem obenangefiihrtcn Biicblein von W e n d e l ,  
und zwar die Erklarung der iibrigen ftinf Ilauptstiicke. Ausserdem Wicderbolung der 
10 Kirchenlieder aus der ersten Klasse und Auswendiglerncn von nocb 15 neuen.

*) Anr aer kung.  Damit es nicht sclieino, ais fordere der Verfasser zu viel Stunden fiir den Roligions- 
unterricht, so sei es hier erwiihnt, dass nocli iu den vierziger Jaliren auf imserer Leliranstalt 3 — 1 
Religionsstunden fiir eine Klasse wdclientlich festgesetzt woni en waren. (Vergl. Biermann a. a. 
O. S. 39 ff.)



Sowolil in der er,sten ais auch in der zweiten Klasse wird gleich bei der 
biblischen Gescliiebte ans der Geographie des heiligen Landes an den betrefltenden 
Stellen das Nothige gegeben.

III. Klasse.
Der erste Theil der von Dr. J. H. K u r t  z herausgegebenen „Christliehen 

Religionslebre nacb dem BegrifF der evang. Kirche“ (Mittau, Neumann’s Verlag, 8. Aufl. 
1863) lind Leetiire der bistoriscben Biieher des alten Testamentes mit einer kurzge- 
fassten Einleitung in dieselben; also: das erste Buch Mose mit Auslassung etlieher 
Capitel, dann 2. Buch Ca]). 1— 20, und aus den 3 iibrigen Buchern die Geschichte 
des Zuges von Sinai bis zur Erobernng des Ostjordanlandes; das Buch Josua Cap. 
1 — 11 und dann Cap. 23 und 24; das Buch der Richter Cap. 1 — 16; aus den Bii- 
chern Samuelis die wichtigsten Capitel: die Geschichte Samuel’s, Sauel’s und David’s 
enthaltenden Stiicke; aus den Buchern der Konige und der Chronica das Wichtigste 
aus der Geschichte der Konige in Juda und Israel; dann die historischen Capitel aus 
dem Buche Daniel, das Buch Esra, Nehemia und Esther; und, falls die Zeit ausreiclit 
auch noclt das Wichtigste aus den Buchern der Maccabaer.

Dazu Repetition von 25 Kirchenliedern und Lernen von noch 15 neuen.

IV. Klasse.
Der zweite und dritte Theil des in der dritten Klasse eingefiihrten Buches 

von Dr. K u r t  z verbunden mit Leetiire der historischen Biicber des neuen Testamen
tes und der Lehrbiicher des alten Testamentes mit einer kurzgefassten Einleitung in 
dieselben; also namentlich: die Geschichte unseres HErrn nach dem Evangelium S. 
Luea mit den nothigen Erganzungen aus den 3 iibrigen Evangelien, und die Apostelge- 
schichte; und aus dem alten Testament: aus dem Buche Hiob die ersten fiir die Heils- 
lehre wichtigen Capitel, die messianischen Psalmen, das Wichtigste aus den Spriiclien, 
dcm Prediger und Hohelied, und falls es die Zeit gestattet auch noch Einiges aus 
den apokryphischen Buchern, namentlich aus dem Buch Tobia, Jesus Sirach und der 
Weisheit.

Ausserdem Wiederholung von 40 Liedern und Lernen von noch 10 neuen.

V. u. VI. comb. Classe
(mit z w e i j a h r i g e m  Curśus).

Kirchengeschichte nach Dr. J . H. K u r t  z „Lehrbuch der Kirchengeschichte" 
(Abriss der Kirchengeschichte, Mittau, Neumann’s Yerlag, 5. Aufl., 1863) und Leetiire 
der leichteren proplietischen und epistolischen Schriften des alten und neuen Tcsta-



mcntes mit einer Einleitung in dieselben. Auf dieser Stufe wo moglieh alle klcincn 
Propheten mit Ausnahme von Sacharja. Ans dem neuen Testamente die Briefe: an 
dic Epheser, Colosser, Philipper, Tliessalonicher, dann die Briefe Petri, Johannis, 
Jacobi und Juda, wie auch das Nacblesen der Sonn- und Festtagsperikopen.

VII. u. VIII. comb. Klasse
(mit z w e i j a b r i g e m  Cursus).

Systematische Darstellung des christliclien Glaubens und Lebens nach Lic. 
A. F. M u l l e r ,  „Lehrbucb der eliristlichen Religion fiir die oberen Klassen evangeli- 
scber Gymnasien“ (Leipzig, Yerlag von B. G. Teubner, 1867); sodami die Einfuhrung 
in die Bekenntnissscliriften mit einer eingelienderen Erklarung der Augustana und Be- 
kanntmachung mit den Unterscheidungslehren; und die Lectiire der schwereren proplie- 
tiselicn und epistolischen Sehriften verbunden mit einer Einleitung in dieselben , und 
zwar: ans dem alten Testamente die wichtigsten Capitel ans den grossen Propheten 
Jesaia, Jeremia, Ilesekiel und Daniel, wie aueli aus Sacharja; aus dem neuen Testa 
mente die Pastoralbriefe (an Timotheum und Titum) und an Philemon, an die Romer 
und Galater (diesc ausfiihrlicher), dann die bciden Briefe an die Korinther mit Auswahl, 
der Hebraerbrief und die wichtigsten Capitel aus der Offenbarung St. Johannis.

Diese letzte Stufe bildet den Abschluss und die Zusammenfassung des 
g a n z e n  bisherigen Religionsunterrichtes. Nun ist der Schiller bibelfest geworden, 
weiss das Nothigste aus der Kirchengeschichte und aus den Bekenntnissscliriften, und 
wird daher die Fahigkeit besitzen, auch einen systematischen Aufbau der gesammten 
eliristlichen Heilslehre zu verstehen.

Am reichhaltigsten ist in unserem Lehrplane selbstverstandlicher Weisc der 
Zweig des Bibellescns vertreten; aber es sollcn die obigen Angaben dariiber auch nur 
die vorlaufige Entwerfung eines Planes enthalten. Urn somit jedem Missverstandniss 
Yorzubeugen, betonen wir es liier, dass wir nicht ein b l o s s e s  Lesen der cinzelnen 
Biicher der heiligen Schrift Yorzunehmen beabsiehtigcn, sondern eine mit der no tli i g e n  
Auslegung Yerbundene Lectiire einznfiihreri wilnschten. Daher werden wir uns auch 
nicht Yerhehlen wollen, dass diese Aufgabe in Bezug auf die g a n z e  lieilige Schrift 
auf dem Gymnasium zu Ibsen, ein Ding der Unmbglichkeit bleibt. Worauf Alles an- 
kommt,  das ist j a nur das E i n e ,  dass die Schiller eine Einsicht in den i n n e r e n  
Zusammenliang der Heilsgeschichte und Heilslehre erlangen, dadurch wirklich zum 
Glauben erweekt und darin erhalten werden, und dass sie ein moglichst klares Ver- 
standniss yoh dem Organismus der heiligen Schrift ais solcher erhalten. Nach Mass- 
gabe der Zeit wird man daher das Minderwichtige da und dort auszulassen haben. 
Ueberhaupt wird fur den ganzen Religionsunterrielit der Grundsatz massgebend scin:

3*



non multa, sed multum, lieber weniger, aber fest! und z war ganz besonders 
iii den u n  t e r  en Klassen.

Eine besonders einfaclie Gestalt bat nacb unseren Angaben der Religions- 
unterricht in der untersten Klasse erlialten. Dies ist darin begriindet, dass die Meisten 
von den Schiilern dieser Klasse, namlich die ans Bolimen, Mahren und Schlesien ge- 
biirtigen, des Deutscben noch zu wenig machtig sind; ihnen nmss daher biblisclie Ge- 
sebichte sowolil ais aueli Katechisinus in der kiirzesten und scblichtesten Form geboten 
werden. D u roli diesen Unistami wird zugleich der Einwurf beseitigt, der nns fur dicse 
unterste Stufe etwa gemaclit werden konnte, dass namlich die ankoinmenden Schiller 
mit den wichtigsten biblischen Geschichten selion bekannt warem Wolil mogen sie 
das sein, leider aber nacb gemacliter Erfahrung nur viel zu wenig und zum grosseren 
Theile nur in ilirer Mutterspracbe; unsere Aufgabe dagegen ist es: dass sie es nun 
aueli in der deutscben Sprache werden, da nun einmal das Deutsche ais Unterrichts- 
sprache am ganzen Gymnasium ist. Ein Gleiches gilt von den Kirchenlindern; liaben 
die Schiiler dieselben aueli schon vielleicht zum Theil gelernt, namlich in ilirer Mutter- 
sprache, so lernen sie dieselben nun aueli in der deutscben Sprache. Besonders wird 
mail dann solclie deutsche Kernlieder (wie namentlicli die von Luther, Paul Gerhardt, 
Joli. Ilerrmann, Benj. Schmolck etc.) auszuwahlen liaben, die sieli gleichfalls in der 
Mutterspracbe der Schiiler in einer guten Uebertragung yorfinden. Gewiss wird dann 
das Interesse an diesen Kleiuodien unserer Kirche nur wachsen, wenn sie dieselben 
sowolil in dem deutscben Original ais aueli in ilirer Mutterspracbe kennen.

Niclit im gleichen Simie liisst sieli die F rag e : ob das neue Testament im 
g r i e c h i s c h e n  Urtexte oder in der d e u t s c b e n  Uebersetzung Luther’s gelesen 
werden solle — erledigen. Wir konnen uns mit Auctoritaten auf dem Gebiete der 
Padagogik wie N a g e l s b a c h ,  P a l  m e r  und Anderen, nur fur das Letztere erklaren, 
denn die Aufgabe des Religionsunterrichtes auf den Gymnasien ist walirlicli niclit so- 
wolil pbilologisch-kritische Exegese zu treiben, ais vielmebr: die Schiiler moglichst 
griindlieh in die heilige Schrift einzufuhren, und sie darinnen so heimisch zu machen, 
dass sie ihr ganzes Leben hindurch in dem Worte Gottes ihre geistliclie Hei- 
math wissen.

Zum Sehluss dieser unserer Vorschlage fiigen wir nur noch die eine Be- 
merkung hinzu, dass wir uns durcb dieselben ganz im Einklang wissen mit den auf 
unserer Lehranstalt von ihrem ersten Anfange an fiir den Religionsunterricht cinge- 
haltenen christlichen Prineipien, wie ein cinziger Blick auf die wenigen Mittheilungen 
iiber denselben im Eingange dieser unserer Abhandlung beweisen wird.

Das Resultat, das durcb einen solchen Religionsunterricht, von dcm wir so- 
eben einen kurzeń Aufriss gegeben liaben, mit Gottes Hilfe erreicht werden wird 
— wie wir zuversichtlieli lioffen — vor Allem den Seelcn der einzelnen Schiiler,



dann aber auch unserer Studien-Anstalt, der Kirche and dem Staate zu Gute kommcn. 
Durch das Leben in der Schrift, zu welchem dic Schliler in den Religionsstunden an- 
geleitet werden, werden sie sicherlich auch zu einem Leben im Gebet und im Worte 
Gottes dalieim angetrieben werden. Ebcnso wird dann aucli mehr Wahrbeit und Leben 
in die Schulgebete und Schulandachten kommen. Dabei erwahnen wir, dass es von 
grossem Segen fiir das ganze Leben und Arbeiten auf unserer Lehranstalt sein wiirde, 
wenn, wenigstens so lange es die Helle des Tages erlaubt, sieli der gesammte coetus 
10 Minuten vor dem Beginne des Unterrichtes an dem Morgen eines jeden Tages zu 
einer gemeinsamen kurzeń aus Gesang, Scbriftvorlesung und Gebet bestehenden An- 
daclit yersammeltc. —  Eine Eolge solcheu Religionsunterriclites wiirde dann auch die 
sein, dass die Schiller ein reges Interesse gewinnen an dem offentlichen Gottesdienste 
und sieli in friiheren wie spateren Jahren ihres Lebens ais lebendige, treuc, thatige 
und eifrige Glieder unserer evang. Kirche erweisen. Und zuletzt wiirde ein solcher 
Religionsunterriclit gewisslich auch zum Heil des Staates sein, da er gewissenhafte 
Menschen und feste Charaktere heranbilden hiilft, von welchen Mamieni allein, mogen 
sie gleich in jeglich beliebigen Berufe und Dienste stehen, fiir das Staats- und Natio- 
nalleben etwas in Wahrbeit Erspriessliches geleistet werden kann; kurz: unsere Gym- 
nasiasten wurden dann eine wahrhaft c h r i s t l i c h e  B i l d u n g  empfangen und sieli 
fiir’s Leben aneignen, eine Bildung, die a l l e r  e ch  t e n  u n d  r e  cli t e n  B i l d u n g  
A n f a n g  u n d  E n  de is t. Und dazu wolle der IIE rr unserer Anstalt Mutli, Kraft 
und Segen verleihen! -— — .

Lic. theol. Iiorbis.

SCHULNACHRICHTEN.

Lehrplan des Schnijakres 1866—67.
I. Klasse.

Klassenlehrer : A r m a n d  K a r e ł  1.

ReUgion: 2 Stunden Dr. Luthers Katechismus nach C. Redlich’s Ausgabe. Das erste 
Hauptstiick. Lic. J. Borbis.

Latein: 8 Stunden. 1. Sem. Grammatik nach Schulz. Die regelmassige Fonucnlehre: 
Declination, Comparation, Pronomina, Numeralia, Adverbia. Nach 7 Wochen 
alle 8 Tage eine halbe Stunde Composition nach Roźek’s Lesebucli. -—■



2. Sem. Grammatik und Lesebuch wie im 1. Semester. Formenlehre: Genus, 
Tempora, Modi, Ableitung der Tempora; regelmassige Conjugation; Gebrauch 
des Conjunctivs und Infinitivs in den wiehtigsten F allen ; Memorieren und 
Aufschreiben der Vocabeln. Alie 8 Tage eine Composition , alle 14 Tage 
1 Pensum. A. Karell.

Deutsch: 4 Stunden. 1. und 2. Semester. Flexion der Yerba mit der hievon abhangi- 
gen Wortbildung nacli der Grammatik des Friedrich Bauer. Lesebuch von 
Mozart I. fiir Untergym. Vortragen raemorierter Stiicke. Der einfache, er- 
weiterte, zusammengezogene und zusammengesetzte Satz. Alle 14 Tage eine 
schriftliche Uebung zu den laufenden §§. der Grammatik. Alle 8 Tage 
Schreibubung. K. Gazda.

Geographie: 3 Stunden: Geographie nacli Schubert; Karten von Scheda.
J. Raschke.

Mathematik: 3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik. Erganzungen zu den vier Spezies und den 
Briichen; Decimalbriiche nacli Mocnik’s Lehrbuch. — 2. Semester. 1 Stunde 
Wiederholung und Einubung des Obigen. 2 Stunden geometrische Anschauungs- 
lehre. Auf Anschauung basierte Entwickelung der Begritfe der Raumgrossen: 
Korper, Flachen, Linien, Punkte, grade Linien, Richtung und Grosse der- 
selben. Entstehung und Grosse der Winkel, Nach Mo6nik’s geom. An- 
schauungslehre. Dr. J. Odstrcil.

Naturgeschichte: 2 Stunden. 1. Sem. Saugethiere nach Pokorny’s Lehrbuch. 2. Sem.
Insekten, Spinnen und Krustenthiere, Wiirmer, Weich-, Strahl-, Korallen- und 
Aufgussthiere nach demselben Lehrbuche. O. Zlik.

II. Klasse*
Klassenlehrer: K a r l  G a z d a .

Religion: 2 Stunden. Die andere grossere Halfte des lutherischen Katechismus nach 
C. Redlich. Lic. J. Borbis.

Latein: 8 Stunden. 1. Sem. Grammatik nach Schulz. Unregelmassigkeiten in den 
Declinationen; die in der I. Klasse weniger beriieksichtigten Partieen der 
Zahl- und Fiirworter der Prapositionen, Adverbien und Conjunctionen. Rożek’s 
Lesebuch, Memorieren, spiiter hausliches Praparieren. Alle 8 Tage eine 
Composition; alle 14 Tage ein Pensum. 2. Semester: Unregelmassigkeiten 
in der Conjungation. Verba anomala, defectiva, impersonalia. Lehre vom 
Gebrauche des Conjunctivs, Imperativs, Infinitivs. Anwendung der Participien. 
Roźek’s Lesebucb. Praparation, Composition und Pensum wie im ersten Se
mester. K. Gazda.



Deułsch: 4 Stunden: Declinationen und ihr syntaktischer Gebrauch; der einfache und 
der zusammengesetzte Satz nach Bauer’s Grammatik. Lesen und Memoricren 
ans Mozart’s Lesebucdi 2. B. Alle 14 Tage ein Aufsatz abwecliselnd zu 
Hause und in der Sehule. Jede Woche eine Schreibungsiibung.

H. Sittig.
Geschichte und Geographie: 3 Stunden. 1. Sem. Alte Geschielite bis zura Tode Alexan- 

ders des Grossen nacli Dr. Beck’s Lehrbuch. Gleichlaufend: Geographie 
der ostlichen Mittelmeerlander nach Wandkarten von Kiepert. — 2. Sera. Ge
schichte von der Griindung Rora’s bis zum Fali des westromischen Reiches. 
Geographie Raliens, des westlichen und mittleren Europa’s; in beiden Seme- 
stern Kartenzeichnen. G. Biermann.

Małhemałik: 3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik 2 Stunden. Verlialtnisse, Proportionen, 
einfache Regeldetrie und darauf beruhende Rechnungsarten nach MoCnik’s 
Lehrbuch. Georaetrisclie Anschauungslehre : 1 St. Flachenberechnung grad- 
liniger Figuren nach Mocnik. 2. Sera. Arithmetik 1 Stunde walsclie Praktik 
und Uebungen der Rechnungen des 1. Sera. Georaetrisclie Anschauungslehre: 
2 Stunden Pythagoraischer Lehrsatz , Yerwandlungen und Theilungen ge- 
radliniger Figuren. O. Zlik.

Natur geschichte: 2 Stunden. 1. Sera. Yogel, Amphibien, Fische nach Pokorny’s Lehr
buch. 2. Sera. Erklarung der Pflanzenorgane und des Linndischen Systems 
nach demselben Lehrbuch. Uebung im Beschreiben, Untersclieiden und Be- 
stimmen der urn Teschen wild wachsendcn und angebauten Pflanzen.

O. Źlik.

III. Klasse.
Klassenlelirer: O. Z 1 i k.

Religion: 2 Stunden zusammenhangende Darstellung der christlichcn Glaubenslelire 
nach IL Palmer. Lic. J. Borhis.

Latein: 6 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Grammatik nach Schulz. Die Syntax: Gebrauch 
der Casuslehre. Alle 14 Tage eine Composition und ein Pensum nach Siiptle
I. Thl. 1— 204 mit Auswahl. — Lectiire 4 Stunden: Historia antiąua ed.
Hoffmann, Lib. I. II. Praparation. Miindliche Uebersetzungsubungen nach 
Siipfle. 2. Sem. 2 Stunden Grammatik nach Schulz: Syntaktische Eigcn- 
thumlichkeiten im Gebrauche der Adjectiva und Pronomina, Composition und 
Pensum, wie im 1. Sem. 4 Stunden Lectiire: Historia antiąna ed. Hoffmann 
lib. III. IV. Praparation. Miindliche Uebersetzungsiibungen nach Siipfle.

W. Nitsch.



Griechisch: 5 Stunden. 1. Sem. Auswald des Nothwendigsten ans der Laut- und Flexions- 
lelire bis zum Verbum auf « inclusive nacli Curtius Grammatik. SchcnkeLs 
Lesebucdi N. 1— 39. Meraorieren und Praparieren. 2. Sem. Curtius Gram
matik: Verba contracta bis zu den Verbis auf fU Ans SchenkeFs Lesebuch 
N. 40—74. Alle 14 Tage ein Pensum und monatlicli eine Composition. 
Praparatiou und Memorieren der Vocabeln. A. Kar dl.

Deutsch: 3 Stunden: Wiederholung der Formen- und Satzlebre bei Gelegcnbeit der 
Lectiire, docli mit festgesetzten Aufgaben, Lesen und Memorieren aus Mozarfs 
Lcsebucb III. Band. BaueFs Grammatik. G. Biermann.

Geschichte: 3 Stunden. 1. Sem. Vom Falle des westromischen Rciches bis auf Rudolf 
von Habsburg nach Dr. Beck’s Lehrbucli. 2. Sem. Fortsetzung der Geschichte 
des Mittelalters und neuere Geschichte bis zum westfaliclien Frieden nach 
demselben Lehrbuche; gleichlaufend: Geographie nach Bretschneider s histo- 
rischen Karten. ./. Raschke.

Mathematik: 3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik nach MocnilPs Lehrbucli: 2 Stund. die 
vier Specis in Buchstaben; Lełire von den Klammern, Potenzieren. 1 Stunde 
geometrische Anschauungslehre nach MoCnik. Proportionalitat der Linien, 
Aehnlichkeit geradliniger Figuren, einige Anwendungen der Lchrc von der 
Congruenz und Aehnlichkeit der Dreiecke. 2. Sem, Arithmetik 1 Stunde: 
Quadrat- und Kubikwurzeln, Permutationen und Combinationen. Geometrische
Anschauungslehre 2 Stunden: Linien, Winkel und Verhaltnisse im Kreise,/
Constructionen in und urn den Kreis. Kreisberechnung. O. Zlik.

Nałurgeschichłe und Physik: 2 Stunden. 1. Sem. Mineralogie nach Pokorny. Termi
nologie. Uebungen im Bcschreiben einiger Mineralien. 2. Sem. Physik nach 
Kunzek. Yon den Korpern und iliren Yeranderungen, von den auf ihre 
kleinsten Theilchen wirkenden Kraften. O. Zlik.

IV. Klasse.
Klassenlehrer: Wi l h e l m Ni t sch.

Religion: 2 Stunden. Fortsetzung des in der III. Klasse Begonnenen. Christliche 
Sittenlehre nach H. Palmer. Lic. J. Borbis.

Latein: 6 Stunden: 1. Sem. 2 Stunden Grammatik nach Schulz. Syntax, Wieder
holung der Casuslehre, dann §. 61— 117. Gebrauch der Adjectiva, vom 
Comporativ und Superlatiy. Numeralia, Pronomina. Yerbum: Tempora, Modi. 
4 Stunden Lectiire Caesar de bello gallico. cd. Hoffmann, lib. I. und II. 
Praparatiou. Alle Wochen ein Pensum und 1 Composition nach Siipfle 
1. Th. von 205—260. 2. Sem. 2 Stunden Grammatik nach Schulz §. 117—



148. Moduslehre, Relativsatze, Accusativus cum Infinitivo, Participium, Gerun- 
dium und Supinum. Alle 2 Woclien 1 Pensum und 1 Composition nach 
Siipfle I. Thl. von 260 — 300. 4 Stunden Lectiire: Caesar dc bcllo gallico 
ed. Hoffmann, lib. III. IV. Prosodie und Metrik. Ovidii Metamorphoseon 
cd. Grysar lib. I. mit Auswahl. Praparation. W. Nitsch.

Griechisch: 4 Stunden. 1. Sem. Curtius Grammatik. Wiedcrliolung der Verba auf «;
Einiibung der 1. Klasse der Verba auf fa §. 302—317. Alle 4 Stunden 
zuglcich Lectiire aus Schenkers Lescbuch. Verba auf ,,, Nr. 75— 83. 2. Sem. 
Alle 4 Stunden Curtius Grammatik: zweite Klasse der Verba auf //*; unre- 
gelmassige Verba §. 318—333. Lectiire aus Schenkers Lescbuch Nr. 84— 102 
mit Auswahl. In beiden Semestern alle 14 Tage 1 Pensum oder cinc 
Composition abwechselnd. W. Nitsch.

Deutsch: 3 Stunden. Wiedcrliolung der Formen- und Satzlehre nach Bauer’s Gram
matik. Alle 14 Tage ein Aufsatz. Yortrag memorierter Lesestiicke aus 
Mozarfs Lcsebuch IV. Ausserdem im 2. Sem. die Hauptstiicke der dcut- 
schen Metrik. G. Biermann.

Geschiclite: 3 Stunden. 1. Sem. Von der Reformation bis zurn Wiener Congress nach 
Dr. Beck’s Lehrbuch. Geographie nach Dr. BretsclmeidePs historischen Karton.
2. Sem. Geschiclite und Geographie Oesterreichs; Vaterlandskunde nach 
Ileufflers Reichs- und Liiiiderkunde des Kaiserthums Oesterreich.

G. Biermann.
Mathematik: 3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik 2 Stunden nach MoCnik, zusammenge- 

setzte Vcrhaltnisse und darauf gegriiudete Rechnungsarten. 1 Stunde Moćnik’s 
geometrische Anschauungslehre: Lagę der Linien und Kbenen gegen einander; 
Kbrperwinkel. 2. Sem. Arithmetik 1 Stunde; Zinseszinsrechnung; Gleichungen 
des ersten Gradcs mit einer Unbekannten. Anschauungslehre 2. Stunden Haupt- 
arten der Korper, ihre Gestalt und Grbssenbestimmungen. O. Zlik.

Physik: 3 Stunden. 1. Sem. Magnetismus, Electricitat. 2. Sem. Statik, Dynamik 
nach Kuncek. Dr. J. Odstrcil.

V. Klasse.
Klassenlehrer: Dr. J o l i a n n  O d s t r c i l .

Relirjion: 2 Stunden. Nach Palmer’s „Lehrbuch der Religion und der Geschiclite der 
christlichen Kirche“, die Geschiclite der christlichen Kirche. Hiermit ver- 
bunden curscrische Bibellectiire: Das Evangelium Johannis.

Lic. J. Borhis.
4



Lcitein: 6 Stunden. 1. Sem. 1 Stunde grammatisch-stilistische Uebungen nacli Siipfle
I. Tli. N. 407 etc. und Siipfle II. Tli. mit Auswahl. 5 Stunden Lectiire: Li- 
vius ed. Grysar lib. III. 2. Sem. Grammatisch-stilistiscłie Uebungen 1 Stunde 
nach Siipfle II. Th. 5 Stunden Lectiire: Livius lib. V. ed. Grysar Ovid ed. 
Grysar Trist. 1 ,1; 3. Fast. II, 687— 710; VI, 349—394. Metamorph. VII., 
453— 711; 714 -865. XI., 85— 193; XII, 1 — 145. In beiden Semestern drei 
schriftlielie Arbeiten (Compositionen und Pensa). H. Sittig.

Griechisch: 5 Stunden. 1. Sem. 1 Stunde Syntax nach Curtius, nach Wiederholung der 
unregelmassigen Verba-Vorbemerkungen. Eingehende Behandlung der Con- 
gruenz des Nomen, Genus, des Artikels, der Casuslehre §. 362—407. — 
4 Stunden Lectiire ans SchenkeLs Chrestomathie: Xenophon’s Anabasis I, II, 
durch zwei Monate. HomeFs Ilias ed. Hochegger lib. I. ■— 2. Sem. 1 Stunde 
Syntax nach Curtius Casuslehre: Genitiv und Dativ, Prapositionen, Pronomina, 
Genera verbi § .407—483 .— 4 Stunden Lectiire: Ilias I. II. ed. Hochegger. 
In beiden Sem. ein Pensum oder 1 Composition, alle 4 Wochen und vor- 
laufige Beniitzung der ganzcn Syntax nach Massgabe der Lectiire.

G. Friedrich.
Deutsch: 2 Stunden. Kurzer Ueberblick der deutschen Literatur bis Klopstock. Mozarfs 

Lesebuch fiir Oberg. I zur Lectiire; Ipbigenie in Aulis (nach Euripides) von 
Schiller. Memorieren und Vortrag ausgewahlter Gediclite. Alle 14 Tagc ein 
Aufsatz; Besprechung der corrigierten Aufsatze in der Schnie.

W. Nitsch.
Geschichte: 3 Stunden. 1. Sem. Geographie und Geschichte der orientalischen Lauder 

und Yolker. Geographie Griechenlands und hellenische Geschichte bis zu 
den Pcrserkriegen, nach Piitz Grundriss 1. Abtli. und List. Wandkarten von 
Kiepert. 2. Sem. 2 Stund. Fortsetzung bis zur Schlacht bei Charonea. Mace- 
donicn und das Reich Alexander’s nach demselben Lehrbuche. 1 Stunde Geo
graphie Asien’s, Afrika’s und Europa’s. J. Raschke.

Mathematilc: 4 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Algebra nach Moimik. Die Grundopera- 
tionen mit absoluten, und algebraischen gauzen Żabien. Yon der Theilbarkeit 
der Żabien. 2 Stunden Planimetrie nach Mofinik: Gerade Linien und gerad- 
liegende Figuren. — 2. Sem. 2 Stunden Algebra: Von den gebrochenen 
Żabien; von den Yerhaltnissen und Proportionen. 2 Stunden Planimetrie: 
Krumme Linien und von ilinen begranzte Figuren. Dr. J. Odstrćil.

Naturgeschichte: 2 Stunden. 1. Sem. Mineralogie nach Fellocker. Terminologie, Syste- 
matik, Uebung im Beschreiben der Mineralien, die wichtigsten Thatsachen 
der Geologie. — 2. Sem. Botanik nach Bill. Terminologie, das Linne’sche 
und Decandołle’sche System. Uebungen im Beschreiben und Bestimmen der



Pflanzen. Einiges aus der Paleontologie and geographischen Verbreitung der 
Pflanzen. O. ŻUL

VI Klasse.
Klassenlebrer: Dr. K a r l  B u r k l i a r d .

Rełigion: 2 Stunden. Nacb H. Palmer’s „Lebrbucb der Religion“ fiir die oberen Klassen 
evangeliscber Gymnasien: Einleitung und die cbristliche Glaubenslebre.

Lic. J. Borbis.
L atein: 6 Stundeu. Grammatiscb-stilistiscbe Uebungen in beiden Semestern naeli

Seyffert’s Uebungsbucb fiir Secunda mit Auswahl. Grammatik nacii Scbulz, 
monatlich 3 sehriftliche Arbeiten (Compositionen und Pensa) 5 St. Lectiire.
1. Sem. Caesar de bello c-ivili ed. Hoffmann lib. I. Sallust Juguitba ed. Lin ker.
2. Sem. Cicero orat I. in Catilinam ed. Linker. Virgil ed. Hoffmann. Aeneid. I.
Ecl. I. Dr. Burkhard.

Griechisch: 5 Stunden. 1. Sem. 1 Stunde Syntax naeli Curtius. Wiederbolung der 
Casuslebre. Eingebende Bebandlung der Tcmpora und Modi in unabbangigen 
Satzen. 4 Stunden Lectiire. Ilias ed. Hocbegger XI, XII, XVI, XVII. 2. Sem. 
1 Stunde Syntax nacb Curtius: iiber die Modi in Aussagc-Absicbts-IIypotb - 
Relativ- und Temporalsatzen. 4 Stunden Lectiire: Herodot ed. Wilbelm lib. VI. 
6— 21; 29—51; VIII. 73— 121; IX. 50— 65; 88—105. Alle 4 Woehen 
eine Composition oder ein Pensum in beiden Semestern. Dr. Burkhard. 

Deutsch: 3 Stunden. 1. Sem. Literaturgescbiehtlicher Ueberblick von Klopstock bis zur 
neueren Zcit. Mozart’s Lesebucb II. Tb. und Schillers Braut von Messina. 
2. Sem. Mozarfs Lesebucb und Gothe’s Gotz von Berlichingen. In beiden 
Semestern ein Aufsatz alle 14 Tage. ,/. Raschke.

Geschichte: 3 Stunden. 1. Sem. Geograpbie und Gescbicbte Italien’s von den altesten 
Zeiten bis auf Constantin I. nacb Piitz’s Grundriss und Kiepcrfs liistor. Wand- 
karte. — 2. Sem. Von Constantin bis zum Untergange des westrbmiscbcn 
Reicbes und von der Volkerwanderung bis zu den Kreuzziigen nacb dem- 
selben Lebrbucbe und BrettschneidePs liistor. Wandkarten.

G. Biermann.
Mathematik: 3 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Algebra nacb Mocnik: Von den Potenz- 

und Wurzelgrossen, Logaritbmen. 1 Stunde Geometrie nacb Mocnik: Ellipse, 
Parabel, Hyperbel, ebene Trigonometrie. — 2. Sem. 1 Stunde A lgebia: 
Gleiclmngen des ersten Grades, 2 Stunden Geometrie. Stereometrie, gerade 
Linien und Ebenen im Raume, Eigenscbaften der Korper, ibr Flacbeninbalt.

O. ŻUL



Natur geschichte: 2 Stuiulen Zoologie nacli Schmidt. 1. Sem. Mammalia, Aves, Amplii- 
bia, Pisces. 2. Sem. Arthrozoa, Gastrozoa, Paleontologie und geogr. Ver- 
breitung der Thiere. O. Żlik.

VII. Klasse.
Klassenlehrer: G o t t l i e b  F r i e d r i c h .

Religion: 2 Standem Nacli H. Palmer’s „Lehrbuch der Religion“ fiir die oberen Klassen 
evangelischer Gymnasien: Christliche Sittenlehre. Lic. J. Borbis.

Latein: 5 Stunden. 1. Sem. 1 Stunde: Stilistische Uebungen in beiden Semestern nacli 
Siipflc II. Th. von Nr. 306 an mit Auswahl. Monatlich drei scbriftliche Ar- 
bciten (Composition und Pensum). Lectiire 4 Stunden. 1. Sem.: Cicero pro 
Publio Sestio ed. Klotz. — 2. Sem. Aeneis lib. II. III. ed. Hoffmann.

G. Friedrich.
Griecliisch: 4 Stunden. In beiden Semestern alle 14 Tage 1 Stunde grammatisch-stili- 

stische Uebungen nacli Curtius; alle 4 Woclien ein Pensum oder eine Com
position. Lectiire: 1. Sem. Sophokles Electra ed. Bergk. 2. Sem. Demosth. 
orat. Olynth. II. III. und Pliilipp II. Homer Odysseó II. VI.

G. Friedrich.
Deutsch: 3 Stunden. 1. Sem. Literaturgcscliichte bis zum 16. Jahrhundert ausschliessend.

Das Niebelungenlied und das Thierepos aus Weinhohls mhd. Lesebuche. 
Freie Vortrage eigener Aufsatze und klassischer Gedichte Schillers Wallen- 
stein. 2. Sem. Das Hofepos, Lyrik, Gnomik und Prosa aus Weinhohls mhd. 
Lesebuch. Mhd. Formenlehre. Gothe’s Gbtz von Berlichingen. Alle 14 
Tage ein Aufsatz in beiden Semestern. J. Raschke.

Geschichte: 3 Stunden. 1. Sem. Von den Kreuzzugen bis zum Schluss des Mittelalters 
nacli Piitz’s und BrettsclmeiclePs liist. Wandkarten. 2. Sem. Geographie Aine- 
rika’s und Australiens. Neuere Geschichte bis zum westfalischen Frieden.

J. Raschke.
Mathemati/c: 3 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Algebra nacli Moćnik. Unbestiminte

Gleicluingen ersten Grades, ąuadratischc Gleicliungen, libhere und Exponcn- 
tialgleichungen. 1 Stunde Geometrie nacli Mocnik: Spharischc Trigonometrie, 
Anwcndung der Algebra anf Losung geometrisclier Aufgabcn. — 2. Sem.
1 Stunde A lgebra, Progressionen, Combinationslehre,. binomischer Lehrsatz,
2 Stunden Geometrie: Elemente der analitischen Geometrie.

Dr. J. Odstrcil.
Physik: 3 Stunden. 1. Sem. Von den Korpern liberliaupt, Chemie inbegriffen. Statik.

2. Sem. Dynamik, Magnetismus nacli Koppe. Dr. J. Odstrcil.
Philosophische Propddeutik: 2 Stunden. Formelle Logik nacli Dr. Drbal.

G. Friedrich.



V1H. Klasse.
Klassenlehrer: H e i n r i c h  S i t t i g .

Religiom: 3 Stunden. Nach Hagenbach’s Buch „Leitfaden zum christlichen Eeligions- 
unterriclite an hohern Gymnasien und Bildungsanstalten.“

Lic. J. Borbis.

Latein : 5 Stunden: 1 Stunde in beiden Semestern stilistischc Uebungen nacli Seyfferfs 
Palastra Ciceroniana Mat. XIII. Monatlich 3 schriftliche Arbeiten (Composi- 
tionen und Pensa). Lectiire 4 Stunden. 1. Sem. Tacitus liist. lib. III. Cicero 
de oratore lib. II. 2. Sem. Cicero de oratore. Fortsetzung; Horatius ed. 
Grysar ausgewahlte Odeń aus den 4 Buchern. Sat. I. lib. 1, 9, II. 2. b. Ep* 
II. 1. Dr. Burkhard,

Griechisch: 5 Stunden. In beiden Semestern alle 14Tage grammatische Uebungen nach 
Curtius mit Vergleichung des Latein 1 Stunde. Jeden Monat ein Pensum 
oder eine Composition. Praparation. Lectiire 1. Sem.: Platon’s Apologie, 
Laches. 2. Sem. Oedipus tyrannos ed. Bergk. Yornahme friiher gclcscnen 
Autoren, Demosth. Homer. II. Sittig.

Deułsch: 3 Stunden. 1. Sem. Analytische Aesthetik auf Grund der iilteren und neueren 
Lectiire: Mozart III. I>. f. O. G. Gothe’s Hermann und Dorothea. 3 Dramen 
Lessing’s. 2. Sem. Uebersicht der deutschen Literaturgeschichte. Lectiire. 
Gothe’s Gotz von Berlichingen. Schiller’s Wallenstein. Shakspeare’s Hamlet. 
In beiden Semestern Redeiibungen und alle 3 Wochen ein Aufsatz.

II. Sittig.

Geschiclite: 3 Stunden. 1. Sem. Vom westfalischen Frieden bis zum zweiten Pariser 
Frieden nach Piitz Grundriss. —  2. Sem. Statistik des osterr. Kaiserstaates 
von Schmidt. Wiederholung aus der Weltgeschichte. G. Biermann.

Matliematik: 1 Stunde Algebra. Wiederholung der Haupttheile des gesammten Lehr- 
stoffes und Losung dahin gehoriger Aufgaben: Geometrie zunaclist Aus- 
arbeiten des in der VII. Klasse noch iibrig gebliebenen Lehrstoffes, dann 
Wiederholung wie bei Algebra nach MoCnik. Dr. J. Odstrćil.

Physik: 3 Stunden. 1. Sem. Magnetismus, Electricitat. 2. Sem. Optik, Warnie nach 
Kuncek. Dr. ,1. Odstrćil.

Philosophische Propddeutik: 2 Stunden. Empirische Psychologie nach Dr. li. Zimmer-
./. Kalincdk.mann.



Israelitischer Religionsunterricht,
wurde israelitischen Schiilern dieses und des katholischen Gymnasiums gemeinschaftlich 
von dem hiesigen Krcisrabbiner Herrn Simon Friedmann ertłieilt. Scliiilerzalil: 33.

Bedingt obligate Lelirgegenstande.
Polnisch. ■

I. A b t l i e i l u n g ’: 2 Stunden Grammatik von Małecki. Lautlelire und Declinationen
bis §. 294. Uebersetzung der Lesestiicke in Wypisy polskie I. Th. fur’s 
Untergymnasium. Memorieren passender Gedichte. Alle 14Tage schriftliche 
Uebungen in beiden Semestern. Scliiilerzalil 23. A. Karell.

II. A b t l i e i l u n g :  2 Stunden. PoliFs Grammatik. Wiederholung der 4 Conjugationen;
Yerba reciproca, frequentativa, impersonalia, Partikeln. Lcctiire aus Wypisy 
polskie I. Tli. mit Auswahl, Alle 14 Tage 1 orthogr. Uebung und monatlieh 
1 Hansarbeit. Scliiilerzalil: 23. K. Gazda.

III. A b t l i e i l u n g :  2 Stunden. Beniitzung der Grammatik von Folii. Lcctiire aus Wypisy
polskie, 3 Tlieile, fiir’s Untergymnasium mit Auswahl. Monatlieh 1 Aufsatz. 
Scliiilerzalil 30. K. Gazda.

IV. A b t l i e i l u n g :  2 Stunden. Małecki Gramatyka języka polskiego większa, cursorishe
Wiederholung der Laut-, Declinations- und Conjugationslehre §. 1— 537 
(Partikellehre), Lectiire, Literaturgeschichte im Anschluss an Wypisy polskie 
II. i iil . f. O.-G. bis Sebastyan Petrycy inclus. Monatlieh ein Aufsatz. 
Scliiilerzalil 17. A. Karell.

Bohmisch.
T. A b t l i e i l u n g :  2 Stunden. Lesen, Hauptregel der Orthographie; Bildung des ein- 

faehen Satzes bis 1. Dezember: dann Grammatik nach Tomek. Jirefiek’s
v
Citanka pro I. tfidu n. g. schriftliche Uebungen. Monatlieh einmal Declamation 
und ein Hausaufsatz. Scliiilerzalil 4. J. Kalinćdk.v

II. A b t l i e i l u n g :  2 Stunden. Syntax nach Kunz. Jirecek’s Citanka pro III. tfidu g.
Wiederholung der Grammatik und der friiher absolvirten Absclmitte der 
Syntax bci Gelegenheit der Lectiire. Monatlieh einmal Declamation und ein 
Hausaufsatz. Scliiilerzalil 18. J. Kalinćdk.

III. A b t l i e i l u n g :  2 Stunden. Jirecek’s Authologie z literatury beske doby stard, stfedni
a novd abweehselnd mit Auswahl. Kvet’s altbohmische und Hattala’s neu- 
bohmische Grammatik. Monatlieh ein Hausaufsatz, und dessen Besprechung 
in der Selmie. Scliiilerzalil 19. J. Kalincdik.



Kalligraphie :
I. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. 1. Semester 4 Theken Latein und 4 Tlieken Current nacli

Pokorny. 2. Sem. 5— 9 Theken Latein nach Pokorny. Schiilerzahl 40.
K. Gazda.

II. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. 1. Semester. Pokorny’s Vorscbriftcn fiir Haupt- und
Realschulen. 2. Semest. Nosek’s Scliulvorscbriften. Scbiilerzabl 40.

K . Gazda.

Zeichnen: 2 Stunden. Zugleicb mit dem liiesigen k. k. katb. Gymnasium. Schiilerzahl 5.
J. Wańka.

Hebraisch: Grammatik nach Vosen. Conjugation. Uebersetzung einiger Stiicke aus dcm 
Anhang. Schiilerzahl 10, Dr. Burkhard.

Franzosisch: Nach Ahn’s Gramm. Die Formen des regelmassigcn Yerbums und der 
iibrigen Redetheile wurden miindlich und schriftlich eingeiibt; kleinere Erzahlun- 
gen memoriert und Spracliiibungen angestellt. Schiilerzalil 11. H. Siftig.

II. Deutsche Stilaufgaben.
V. Klasse.

1. Du sollst die Eltern ehren. — 2. Das Gewitter (mit Beniitzung von Klop- 
stoeks „Friihlingsfeier“). — 3. Das siidliche Asien und das siidliche Europa. — 4. Zeus 
und das Pferd, (Schularbeit). —  5. Erklarung der synonymen Ausdriicke „Gebot, Befehl, 
Gesctz, Verordnung“). — 6. Das Todtenheer, (eine Sagę). — 7. Der Scegreis und die 
Fischerin, (eine Sagę). — 8. Die Ansprache Cyrus des Jungern an die griecbischen 
Fiihrer vor der Schlacht bei Cuaaxa (nach Xen. Anab. 1, 7). — 9. Die cultur-histo- 
rische Bedeutung der Phonizier. — 10. Europa und Africa im Gegensatze ihrer hori- 
zontalen und verticalen Begrenzung. — 11. Achilles und Agamemnon (nach II.I.). — 
12. Erklarung der synonymen Ausdriicke „aufrichtig, offenherzig, treuberzig. freimiithig.“ 
— 13. Aus meinen Osterferien. — 14. Ovid’s Trist. lib. 1 .1, (Gedankengang). — 15. 
Klcines ist die Wiege des Grossem —- 16. Die sclione Scbifferin, (eine Sagę). — 17. 
die Eiche. — 18. Der Einfluss der Perserkriege auf die Entwicklung Griechenland’s 
iiberhaupt und AtheiLs insbesonderc, (Schularbeit).

VI. Klasse.
1. Welches Lerneu bildet, welches verdummt? — 2. Worin weiclit die Sprache 

Friedrich v. Spee’s von dem heutigen Deutsch ab? — 3. Wie ist das Fremdwort in



allen Sprachen zu behandeln? — 4. Die menscliliclien Griinde fur die Schonung der 
Thierc. -— 5. Der Araber und sein Ross, (Erzahlung). —  6. Analogien der Empfindung 
bei 1’flanzen. — 7. Unterschied und Aehnlichkeit des Spiels und der Arbeit. -— 8. Ana- 
logien der Empfindung bei Thieren. — 9. Uebersetzung von Fremdwortern in einem 
gegebenen Satze, (Schularbeit). — 10. Nach selbstgewahlter Aufgabe. -— 11. Das all- 
gemeine menscbliche Selbstbewusstsein auf seinen verscbiedenen Stufen. — 12. Das 
individuele Selbstbewusstsein bei verschiedenen Menschen. — 13. Aberglaubische Ge- 
brauche, oder eine Sagę meiner Heimatb. — 14. Wie beherrsclit der Mcnscli die Erde?
— 15. Wie verandert sieli der Menscb im Kampfe mit der Natur? — 16. Schranken 
der menscliliclien Ilerrschaft iiber die Erde. — 17. Wer Grosses will muss sieli zu- 
sammenraffen. (Gotlie.)

VII. Klasse.
1. Das altgriecbiscbe Theater, — 2. Yorziige des altgriecbischen und des 

neuen Thcaters. — 3. Uebersetzung und Erklarung der 325. Strofę des Nibelungen- 
liedcs. — 4. Die segensreichen Wirkungen der Heimatb. — 5. Uebersetzung und Er- 
lauterung der 888. Strofę des Nibelungenliedes. — 6. Aberglaubische Gebrauche oder 
cinc Sagę meiner Heimatb. — 7. Nacb selbstgewahlter Aufgabe. — 8. Die beengenden 
und hinderlichen Einfliisse der Heimatb. — 9. Uebersetzung von Fremdwortern in 
einem gegebenen Satze. —- 10. Welche Bildungsmittel bietet uns die Schnie? — 11. 
Welche Bildungsmittel finden wir ausser der Schnie? — 12. Metrische Uebersetzung 
eines selbstgewablten Abschnittes ans Herodot. — 13. Nibelungengestalten, freier Walii. 
-—- 14. Giinstiger Einfluss unserer Feinde auf uns. — 15. Welcben hoheren Werth 
bat die Beąuemlichkeit des leiblichen Lebens. — 16. Bis die Glocke sieli verkiihlet, 
lasst die strenge Arbeit ruh’n; Wie im Laub der Yogel spielet, mag sieli jeder giitlich 
thun. (Schiller.)

VIII. Klasse.
1. Erinnerung und Iloffnung, zwei Hauptąuellen der Freudigkeit des Menschen.

— 2. Die auffallendsten Unterschiede der poetischen Dsrstellung in der Iliadę und dem 
Nibelungenliede. — 3. Gedankengang und Gliedcrung des ersten Theils von Platon’s 
Apologie. — 4. Charakterschilderungen einzelner Person en ans Hermann und Dorothea.
— 5. Unterschied zwischen Gelehrsamkeit und Bildung. — 6. Die Stiitte, die ein guter 
Mcnscli betrat ist eingeweiht, nach hundert Jahren klingt sein Wort und seine Tliat 
dem Enkel wieder. — 7. Wie wohlthatig war der fordernde Einfluss von Lcssing’s 
Wahrheitsliebe auf die Entwicklung der deutschen Literatur? — 8. Sokrates ais Fiihrer 
der Jugcnd auf dem Wege zur Bildung nach Plato’s, Laclies. — 9. Zusammenstellung 
der Charakterzuge des Laclies und Nikias nach Plato. — 10. Die Diclitungen und 
Ansichten, in welcben sieli die entgegengesetzten Bestrebungen der schlesischen und 
sachsischen Dichtcr und Kritiker in der Zeit vor Klopstock aussprechen. — 11. Was



nelimen wir an den Giinstlingen wahr? — 12. Theuer ist mir der Freund, Docli audi 
den Feind kann icli niitzen. — 13. In wiefern kann der Dicliter mit Reclit Lelirer der 
Mcnschlieit genannt werden? (Zur Maturitatspriifung).

III. Der Lehrkorper.
1) Johann Kalinćdk, prov. Director.
2) Heinrich Sittig, Professor.
3) Karl Gazda, „
4) Dr. Karl Burkhard, „
5) Gottlieh Biermann, „
6) Gottlieh Friedrich, „
7) lmanuel Raschke „

8) Dr. Johann Odstrćil, Professor.
9) Lic. theol. Johannes Borbis, Reli- 

gionslehrer.
10) Oskar Zlik, Supplent.
11) Armand Karett, „
12) Wilhelm Nitsch, „

1Y. Statistisclie Tabelle
des k. k. evangelisclien Staats-Obergymnasiums in Teselien am Selilusse des

*) Der Stipendienbetrag erscheint gegenwartig viel geringer ais sonst; allein die hiesige cvang. Kirchengemeinde, 
welche die Stipendien (bis auf das Kischaische, per 35 fl. 64 kr. jahrlicher Zinsen, und ausserdem von 
dcm liochlob. schles. Landesausschusse dem Schiller Schmidt aus der 4. Klasse vom 2. Semester I. .1. 
angefangen verliehenes schles. Landesstipendiuin per 40 fl., welches hier per 20 H. pro Semester angefiihrt 
erscheint,) selbst administrirt, und ohne jede Beeinflussung des Gymnasiums yertheilt, soli nicht mehr ais 
110 fl. o. W., wegen der bisherigen nocli nicht geregelten Rechnungsfuhrnng zu diesem Zwecke yerausgabt 
haben. Im niichsten Schuljahre werden die einzelnen Stipendiensummen im Programme nahmhaft gemacht



Y. Scliulerprilfuiigen.
1. Ani 21. und 29. Juni 1866 wurde die miindliche Maturitatspriifung mit 

den Abiturienten des Sclmljahres 1865/6, unter Vorsitz des k. k. Sclnilrathes und Gym- 
nasialinspectors Herrn Andreas Wilhelm abgehalten nnd es verliessen das Gymnasium:

a) M it dem  Z e u g n i s s e  d e r  R e i f e  m i t  A u s z e i e h n u n g :
1. Myrdacz Paul ans Końskau in k. k. Sehlesien, geb. 1847.
2. Ulilig Emil ans Basclika in k. k. Sehlesien, geb. 1848.

b) M it dem  Z e u g n i s s e  d e r  R e i f e :
1. Andree Theodor aus Witkowitz in Mahren, geb. 1847.
2. Rusek Johann aus Leskowec in k. k. Sehlesien, geb, 1847.
3. Fiedler Gustav aus Trautenau in Bohmen, geb. 1849.
4. Fritsche Hermann aus Bielitz in k. k. Sehlesien, geb. 1846.
5. Haase Martin aus Lemberg in Galizien, geb. 1847.
6. llbnel Julius aus Biała in Galizien, geb. 1847.
7. Kowala Johann aus Niedek in k. k. Sehlesien, geb. 1845.
8. Labsik Johann aus Rostropitz in k. k. Sehlesien, geb. 1846.
9. Lany Gustav aus Ratibor in Mahren, geb. 1843.

10. Ldt Anton aus ProseC in Bohmen, geb. 1844.
11. Opofiensky Gustaw aus Vsetfn in Mahren, geb. 1845.
12. Schadel Friedrich aus Lipnik in Galizien, geb. 1846.
13. Sohlieh Wilhelm aus Bielitz in k. k. Sehlesien, geb. 1846.

2. Mit den diesjahrigen Schiilern wurden die Priifuugen in folgender Ordnung 
abgehalten:

a) die s c h r i f t l i c h e n  Versetzprufungen vom 15.— 20.; die m ii n d l ic h  en 
vom 22.— 25. Juli inek in allen Klassen zugleich;

b) die s c h r i f t l i c h e  M a t u r i t a t s p r i i f u n g  fand sta tt: den 22. Juni 
von 8—-12 Uhr mathematische Arbeit; den 24. Juni von 8—11 Uhr Uebersetzung 
aus dem Deutschen in’s Latein; den 25. Juni von 8— 10 Uhr Uebersetzung aus dem 
Latein in’s Deutsche; den 25. Juni von 3—5 Uhr polnischer und bohmischer Auf- 
satz; den 26. Juni von 7— 12 Uhr deutscher Aufsatz; den 27. Juni von 8 —11 Uhr 
Uebersetzung aus dem Griechischen in’s D eutsche;

c) den 28. und 29. Juli findet die miindliche Matiiritatspriifung statt;
d) den 31. Juli Vormittags um 11 Uhr versammelten sieli die Gymnasiasten 

mit dem Lehrkorper in dem Gymnasialsaale und wurden nach Uebernahme der Zeug
nisse, sowie Verlesung der Klassification mit Gesang, Gebet und eiiier Ansprache des 
Directors in die Heimath entlassen.



VI. LełirmitteL
I. Die Gymnasial-Bibliothek erhielt im Jahre 1867 nebst Vcrzeichnung der 

Werke fur 1866

1. Die L e h r  e r  b i b l i o  t h e k  a) durch A n k a u f :  Ahrens de graec. linguae 
dialectis 2 B .; Hartung Lehre von den Partikeln der griechischen Spraclie; Classen 
homer. Sprachgebrauch 4 II.; Rossbach, griech. Metrik II, 2; Spengel Vertheidigung 
des Ktesiphon; Anhang zu Ameis Odyssee 1. 2.; Plato Phaedo. Apol. Crito; Protag. 
Laches; Gorgias ed. Hermann; Euripides iibers. v. Fritze 16. 17. H .; Gron zur Apo- 
logie Platon’s ; Sclmlausgaben v. Sopbokles in 5 E x .; Demosthenes in 2 E x .; Herodot
1 Ex.; Homer’s Ilias 3 E x .; Odyssee 6 E x .; Cicero einzelne Reden 6 E x .; Csecsar 
cd. Hoffm. 1 Ex.; Livius 2 Ex.; Ovid 2 Ex.; Sallnst 4 Ex.; Tacitns 3 Ex.; Virgil 
3 Ex.; Seiffert Anleitung f. Seeunda; Wilhelm Wegweiser; Uhlands Scliriftcn 3 Bde.; 
Simrock deutsche Mythologie; Grube aesthet. Vortrage 2 Bde.; Hub Balladen 2 
Bde.; Viehhoff Goethe’s Gedicbte commcnt. 3 Bde.; Kurz Supplem. zur Literaturge- 
schichte 36—45 II.; Grimm Worterbuch V, 3—5; Benekc mittelhochdeutsches Wor- 
tcrbuch Schluss.

Weber Weltgeschiclite VI. B .; Gindely Bohmen und Mśihren zur Zcit der 
Reformation; Gicsebreclit deutsche Kaiserzeit, Schluss; Springer osterr. Gesehichte
2 Bde.; Gesehichte der Wissenschaften in Deutschland 6 Bde.; Pertz Monumenta 
Germaniae historica tom. 18. 19.; Napoleon III. Gesehichte J. CaesaFs 2. Bd.; 
Petermann Erganzung 4 Hefte; Schmidt Encyklopadie des Erziehungswesens Nr. 
44—55; Zimmermann allgem. Aestlietik; — iiber das Tragische; — Gesehichte der 
Aesthetik; Buchner Natur und Geist; Schneider christlichc Kliinge ans d. altclassischcn 
Autoren und Dichtern; Dudik Gesehichte Mahrens 4 B .; Clausius Potentialfunctionen; 
Wiillner Experimentalphysik 3 Bd.; Pisko. Apparate der Akustik; Helmholtz Ton- 
emptindungen; Hoffmann Einleitung in die neuere Chemie; Baltzer Determinanten; 
Wicgand Stereomctrie; Schaeht Pflanzenwelt; Fraas vor der Sundflut; Fucha vulkanische 
Erscheinungen; Leunis Synopsis der Botanik; Brelim Thicrleben Heft 39—55; Poggcn- 
dorf Annalen der Physik etc. Jalirg. 1866. Register fur 1865; Zarnke literar. Centralblatt, 
1866, 67. 1 Sem.; Zeitschrift fiir die k. k. osterr. Gymnasien 1866, 67. Gckauft aus 
dem Nacldass des Prof. Kaisar: Hartung Euripides Iphigenie in Aulis; Bach Ovid 
Metamorphosen 2 Bde.; Bernliardi romische Literałurgcscli.; Kant Werke 10 B .; 
Herbart Metaphysik 2 B .; Hegel Werke 13 B .; Corneillc’s Werke 12 H. —

b) Geschenkt hat: Das k. k. Staatsministerium: Hlomiee svctoga pisma
staroslov. jezikom p. Iwan Berfiić.

Die k. k. Landesrcgierung: prima cxposizione de Dalmatia 1864.



Die k. k. Direction der administrat. Statistik: Tabellen Jahrg. 9., 3., 4. Bd. 
Jahrg. 10 der Mittheilungen.

Die k. k. mahrisch-schlesische Gesellschaft fur Landeskunde etc.: Jahrgang 
1865/6; die Forstsection 1865/6. 8 H .;

Die k. k. geolog. Reichsanstalt Jahrgang 1865/6. — Verhandlungen 67. Nr. 6. 
Die k. k. Centralcommission fur Erforsclmng der Baudenkmale: Jalirg. 1866. 
Das k. k. Unterrichts-Consistoriumin Wien: Aschbach Geschichte der Wiener 

Universitat.
Der Verein der Mittelsclmlc: Verhandlungen und Denkschrift vom Yerein fiir 

sicbenburgische Landeskunde: 5 Bde.; die Yerfasser: Hiickel Flora der Umgebung 
von Drohobycz in Galizicn; Bierraann Seit wann sahen sieli die oberschlesischen 
Piasten ais scblesiscbe Fiirsten an?

A n s d em N a cli 1 a s s d e s P r of. K a i s a r  von dc s s  en W i t t we  g e s  cli en kt  
e r b  a l t e n :  Braniss Grundriss der Logik; Schultz-Sclmltzenstein die Morał ais Heil- 
wissenschaft; Licbtenfels pbilos. Lelnbiicber5Bde; Ziraraermann empyrische Psychologie; 
Krug Staat und Schnie; Krug Logik — Metapbysik -— Aesthetik — Rechtslebre — 
Tugcndlebre; Reicke Kantiana; Engelhard Handbuch der Kirchengeschichte 2 B. 

College Bierraann: protestant. Blatter 2 Jahrgange.
College Nitsch: Mcinecke Erklarung zu Sophokl. Antigone.

2. D ie  S c h i i l e r b i b l i o t l i e k  erbielt a) durc l i  A n k a u f :  Heinzelmann Welt- 
kunde 6 Bde.; Kane Erlebnisse in 4 Welttheile; v. Horn Erzahlungen 8 11.; Brelim 
Skizzen ans der Thierwelt; Gerstacker Streif- und Jagdziige 2 Bde.; Reuscli nordisebe 
Gottersagen; Bottiger Geschicbte des deutschen Volkes; Volkskosmos Nro. 1— 12; 
Mager Lesębuch 3 Bde.; Vogel Gescbicbtsbilder; Haaff Werke; Sliakspeare Lear 4 E x .; 
Der deutsche Jugcndfreund 1866/7; Wagener Ilellas I.; Bottiger Heinrich der Lowe; 
Kleinpaul Poetik; Weber litcr.-histor. Lesebuch 3 Bde; Gredy deutsche Literaturge- 
schichte ; Krahner roraische Antiąuitatcn; Grube histor. Charakterbilder; Westermann 
Monatshefte fur 1866/7.

b) a i s  G e s c h c n k :  Buchhandler Bellermann in Prag: Pfannerer deutsches 
Lcscbucli fiir das U.-G. 1 Bd.

Buchhandler Terapsky in Prag: Gindely allgem. Weltgeschiclite fiir das U.-G. 
3 Bde.; Pokorny illustr. Naturgeschichte: Mineralreich fiir das U.-G.

Buchhandler Leon in Klagenfurt: Brandl deutsche Grammatik.
Buchhandler Mayer in Wien: Haider latein. Uebungsbeispiele fiir das U.-G. 
Buchhandler Badecker in Essen: Schauenbiirg und Hoche deutsches Lesebuch 

fiir das O.-G.
Buchhandler Teubncr in Leipzig: Sallusti de Catilinaria conjuratione ed. 

Dictsch Yergili, opera ed. Ribbeck.



Dircctor Kalincak: W okab Aufgaben zur Einiibung der griech. Formcnlehre; 
Koch griechische Fonnenlelire; Sauppe altdeutsche Heldengeschichten.

College Sittig: v. Zimmermann Taschenbueh der Reisen 9 Bde. Kliigel 
Encyklopadie gemeinniitz. Kenntnisse 11 Bde.

College K arell: Hoffa romische Antiąuitaten.
Abiturient Martin I la a se : Scbneidewin Sopliokles 2 Bde.; Boutcrweck,

Aestlietik 2 Bde.
Septaner Gaś J . : Wypisy polskie tom. I I . ; Berzelius Mineralsystem Palmer 

Lebrbucli der Religion 2. Tli.
Septaner Opocensky O.: Daniel Schulgeographie.
3. ) Fur die b o l i m i s c h e  Abtbeilung der Bibliotbek s c l i a f f t e n  dic Schii- 

ler bblimiscber Zunge in den beiden Jahrgangen 1866 und 1867 durcb freiwillige 
ausserordentliclie Beitrage an: Palacky Dejiny ńeske, d. V. 1; Husi Spisy Ceske d. I, 
II ; Casopis niusea ceskeho 1866; Spisy Chocholouskovy I. II.; Safafik Elemente der 
altbolimischen Grammatik 2. Aufl.; Urbanek Sokol 4. Aufl.; Jordan Fcrina liśfik; 
Zap Vypsdin husitske valky; Lepaf Vseobecny dejepis I; Ivovar Vlastiveda I, II ;

V v

Knizka o zdravi lidskdm; Tokstein Zide v Ceclnlch; Cebusky Kurzgefasste Gram
matik der bohmischen Sprache; Sbakspearc kral Jan, komedie plna omylu (spis. mus. 
65, 67). — G e s c h e n k t :  Octavaner Lany: Historie sveta dle biblickych zasad, 
Historie cirkve kfestanske, Kulda Pohadky a povesti moravskd, svazek2; Schiller 
Bubela Chmelenskdho basne.

4. ) Fur die p o l n i s c h e  Abtheilung g e s c h e n k t :  lii. k. k. schles. Landes- 
regierung: Postyla Grzegorza z Żarnowca cd. Ilaase 1865; Kancyonał dla chrześcian 
ewangielickich ułożony za staraniem duchowieństwa w Slązku 1865; Śliwka Historia 
naturalna 1865; Katechizm D™ Marcina Lutra 1865.

II. Fiir das p h y s i k a l i s c h e  G a b i n e t  wurde angescbafft 1866: cin Lautapparat 
zur Luftpumpe sammt Stopfbuchse; cin kleiner Stimmgabelapparat nacli Lissajou und 
Dessains mit 3 Stimmgabeln und Lampe; ein Kaleidophon nach Wheatstone; cin Vibra- 
tionsmikroskop; cine Pfeife mit glasernem Ansatzrohr; Chladni’s Klangfigurenapparat; 
Wheatstoidscher Klangfigurenapparat; Metallplatte auf llolzstab; 4 Resonatoren mit 
Zungenpfeife; Violiiibogeii; Tuclihammer; Hartgummistange. — 1867: Fernrohr auf 
Stativ mit einem Objectiv von 36m Oeffnung und 2 terrestrischen und 3 astronomischen 
Occularen eingerichtet; Collection-Gitter nach Schwerth nebst Fassung fiir Aufnahme 
der Gitter aufs Fernrohr.

III. Fiir das N a t u r a l i e n c a b i n e t  wurde a n g e s c b a f f t  1867: 91 Specics 
Mineralien.

Dem hohen k. k. Staatsministerium, dem hochloblichen schlesischen Landes- 
auschusse, welcher aucli in beiden verflossenen Jahrgangen eine Subvention von 200 fl.



zur Anscliaffung physikalischer Apparate anzuweisen gerubte, der hL k. k. scliles. 
Landesregierung, den wissenschaftlichen Corporationen und allen hocldierzigen Freunden 
der Erziehungssache, die auch in diesen beiden Jahren durch ilire Geschenke die 
Lehrmittel unserer Lehranstalt vermehrt haben, wird liiermit der achtungsvollste Dank 
abgestattet.

Anmerkung.  Im jSchuljahre 1866 konntc das Programm nicht yeroffentlicht werdcn; darnin crhcischt cs die 
Evidenz iiber die Lohrmittelansehaffungen gegenwiirtig, dass man die Zuwachse von beiden Jahrgiingen anfiihrt.

VII. Einige wiolitigere Yerorduungen und Erlasse 
der li. k. k. Bcliorden und der liolien Yertretungs-Corporationen

des k. k. Scklesiens.
1. 111. k. k. Landesregierung publiciert nnter dem 27. October 1866, Z. 7366, 

dass den assentierten Stndenten auch ausser der gewohnlichen Urlaubsdauer zur Fort- 
setzung ibrer Studien ein Urlaub bewilligt werde.

2. 111. k. k. Landesregierung theilt unter dem 18. December 1866, Z. 8798 
die Verordnung des liolien k. k. Staatsministeriums mit, derzufolge bei Vorruckungen der 
hbhere Gelialt vom ersten Tage des auf die Bewilligung folgenden Monates flussig zu 
macben ist.

3. ITohes k. k. scliles. Landesprasidium intimiert unter dem 17. December 
1866, Z. 31()8/]ir. den Modus der Behandlung jener Studierenden und Kandidaten des 
Staatsdienstes, welelie aus Anlass des letzten Kricges in die k. k. Armee einge- 
treten sind.

4. III. scblesisclier Landesausscbuss weiset unter dem 7. Januar 1867, Z. 2902 
zur Anscliaffung physikalischer Instrumente 200 fl. an.

5.111. k. k. scliles. Landesregierung intimiert unter dem 16. April 1867, Z. 6819, 
dass die Aufnahme von Schiilern unter was irnmer einem anderen Titel ais offentliehe 
und eventucll Privat- und ausserordentliche Schiller und ilire Zulassung zur Theilnahme 
am Unterrichte verboten sei.

6. III. k. k. Landesregierung intimiert unter dem 19. April 1867, Z. 3847, 
dass bei den Schulgeldbefreiungen die Pradicate „musterliaft und lobenswerth“ fiir die 
Sittcn, und „ausdauernd und befriedigend“ fiir den Flciss den friiher fiir die besten 
gchaltenen Noten gleiclikommen.

7. III. k. k. Landesregierung erledigt unter dem 13. Mai 1867, Z. 4765 den 
Bericht der Direction vom 10. Mai 1. J., Z. 84 dahin, dass die Instanzen der Schiiler 
urn Schulgeldbefreiuung stempelfrei sind, wenn ilinen ein legałeś Armuthszeugniss bei- 
gelegt wird.



VIIL Chronili.
1. Das Schuljalir wurde clen 1. October 1866 mit Kirchengesang, Gebet, 

einer Ansprache des Directors und der Bekanntmachung der Disciplinarvorschrift fur 
die k. k. Gymnasien des Herzogtliums Schlesien feierlich eroffnet.

2. Die schriftlichen Aufnalims- und Wiederholungspriifungen wurden denselben 
Tag Naclimittags, die miindliclien den 2. October durch alle Klassen abgelialten.

3. Die Lectionen bcgannen den 3. October.
4. Am 4. October feierte die Gymnasialjugend das Namensfest Sr. k. k. apo- 

stoliscben Majestat.
5. Das 1. Semester wurde den 28. Februar geschlossen, und das zweitc den

8. Marz begonnen.
6. Die evangelischen confirmierten Schiller wurden zweimal im Jalirc zur 

Beicbte und Commiuiion gefuhrt; jedesmal ging eine solenne Deprecation voraus.
7. Vom 9. bis 13. April incl. inspicierte der k. k. Schulratli und Gymnasial- 

inspector Herr Andreas Wilhelm das Gymnasium.
8. Die sechs altesten Lelirer participierten aus dem Schulgelde 15% und 

zwar im ersten Semester 59 fl. 1 kr., im zweiten 42 11. 94 kr. ii. W., die 10% Ratę des 
siebenten Lehrers betrug 30 fl. 23 V2 kr. im ersten und 28 fl. 63 kr. b. W. im zweiten 
Semester.

9. Das Schuljalir 1867/8 beginnt am 1. October 1867. Die aufzunehmenden 
Schiiler liaben sieli daher am 28., 29. und 30. September in der Directionskanzlei zu 
melden und die neu eintretenden sich 1. October Naclimittags einer Aufnahmspriifung 
zu unterziehen, zu welcher Zeit zugleich die Nachpriifungen abgelialten werden.




