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Der politische theil des gescliichts-unterriclites.

Die iiberschrift nennt eine von den haiklen fragen des gyrnna- 
siums. Yon politischen parteien und kampfen ist die rede, von aristo- 
kratie, demokratie, hierarchie, von despotismus und beschriinkung der 
staatsgewalt, von revolution, konigsmord und anderem politischem mord, 
wie von alledem vor knaben und jiinglingen zu sprechen sei. In einer 
politisch so erregten zeit wie die unsere wahrlich e i ne  v e r f a n g l i c l i e  
f r age ,  besonders fur schulmauner, die ais ein „zages geschlecht1' ver- 
schrieen sind. Aber dass dies eben in dieser zeit fiir das heranwack- 
sende geschlecht von staatsburgern, beamten, priestern, gelehrten eine 
h o c h s t  wi c h t i g e  f r a g e  sei, dessen ist sich jeder bewusst, der 
einige erfahrungen im gymnasium gemacht bat, der zahlreiche jungę 
manner kennt, die den gymnasialunterricht im laufe der letzten 22 jahre 
genossen haben. Diese dringlichkeit und die befremdung, mit der ich 
yergeblich nach einer erbrterung desselben gesucht, bestimmte mich, 
eben diesen gegenstand meinen geehrten arbeitsgenossen vorzulegen. 
Die haiklichkeit desselben ist kein grund, ihm auszuweichen.

Ich bin von dem standpunkt weit entfernt, auf dem einem kein 
thier zu griin ist und jede eigene ansicht unfehlbar diinkt. Im gegen- 
theil, dieser aufsatz ist eine anfrage und h o f f t  a u f  a n t w o r t  und 
i mme r  b r e i t e r e  e r o r t e r u n g .  Denn gewiss ist dieser gegenstand 
allen meinen kollegen ebenso wichtig, schwerlich werden alle und in 
allem mit mir vollig ubereinstimmen, und darum durften sie sich wohl 
bewogen flihlen, auf eine erorterung, sei’s im wege des programms oder 
der gymnasialzeitschrift, einzugehen. Es wiirde gewiss vieles berichtigt 
und gelautert, manchem schaden gesteuert, manche gute regung befe- 
stigt werden, und im voraus betheure ich meinerseits mcine lernbegier. 
Aber allerdings zwei leitende grundsatze furchte ich nicbt bestritten zu 
sehen; sie sind mir unbestreitbar; in ihrer vertheidigung bin ich keiner 
dialektik, keiner frase zuganglich, mochte sie mit nocli so schwerem 
geschiitz von metafysik oder padagogischer oder theologischer gelekr- 
samkeit auffahren.



Wie viel ist im jrymnasial-unterricht von politischer geschichte zu 
g-ebeni in welcher aus walił 2 und in welchem geiste ist diesel- stoli'

zu behamleln?

Yerschiedene zeiten beantworteten diese Fragen je nach ihrem 
zeitgeist, der wieder abhiingt von dem jeweiligen gesielitskreis ilirer 
bildung. Man schliesst wohl nicht fehl, wenn man den unterricht der 
jugend in der gesckichte im ganzen von demselben geiste getragen 
meint, der die geschichtschreibung erfullte. Danu wird der geschichts- 
unterricht fast immer von der tendenz des zeitalters oder einer ge- 
wissen filosofischen scbule bestimmt. Dann war er in  G r i e c h e n l a n d  
national; doch zeigt uns Ilerodot, dass ein gewaltiger unterschied be- 
steht zwischen einer im weltverkehr gebildeten nationalen beschriinkung 
der Griechen und einer ummauerung der Chinesen. Die ausschliesslich 
geistlichen schulen d es  m i t t e l a l t e r s  waren insofern antinational, 
ais sie alle nationalitiit der tendenz einer auslandischen religion und 
einer auslandischen hierarchie unterordneten. Die geistlichen und welt- 
lichen fiilirer des volkes, ihre kriege und massregeln machten die ge- 
schichte aus, und sie waren alle gut und loblich, weil von gott ein- 
gesetzt. Der streit zwischen staat und kirche, zwischen Waiblingen 
und Welfen, wie er die chronik-literatur parteiisch bestimmt, drang gewiss 
aucli in den jugendunterricht. Etwas von lokaler geschichte war eine 
fruchtbare zugabe und zeichnet die armen schulen jener zeit vor vielen 
der unsern aus. In den h u m a n i s t i s c h e n  s c h u l e n  trat die ge
schichte eines ganzen volkes, das nicht durch konige, priester und 
helden allein, sondern durch die gesammtheit der freien wirkt, der 
jugend zum erstenmal wieder vor die augen. Yor der griechischen und 
romischen geschichte trat die des eigenen mittelalters in den liinter- 
grund, nicht so die der bibel und der kirche. Die religiose bewegung 
des 15., 16. jahrhunderts und die parteiung iiher die experimente an 
dem gealterten deutschen reiche waren ein reiz zur parteipolemik auch 
im unterricht, dem dieses zeitalter, wie wir es aus seiner schulliteratur 
kennen, gewiss nicht widerstanden hat. — D ie 1 a t e i n  s chu 1 e , die 
entartung der humanistischen, druckte die antike geschichte zu einem 
kommentar der klassikerlekttire herab; dem mittelalter kehrte das 
16. jahrhundert schon die seite, das 17. den rucken. Der streit dreier 
kirchen drang immer breiter in die scliule ein und an den fruchten 
dieses tendenziosen unterrichts leiden wir noch heute. Die landesherr- 
liche majestat und die staatskonfession war die strenge und enge 
schranke fur den geschichtsunterricht. Unter solchem einfluss ward 
wie in alleti gegenstanden so auch in dem der geschichte das verstand- 
nis zuriick, das gedachtnis an seine slelle gesetzt. — D ie f i l an-



t r o p i s c h e n  schulen des 18. jahrh. legten zu viel werth auf den 
natiirłichen menschen, ais dass ihnen der geschichtlich gewordene viel 
bedeutet hatte. Der antiken welt waren sie fast uberdrilssig, das mittel- 
alter liassten sie, der grosse kirchenstreit hatte die welt zu viel blut 
und geld gekostet und die politik der gegenwart war untrostlich bis 
auf den siebenjahrigen krieg, dessen geschichte dann ebenso eifrig ais 
parteiisch der jugend geboten ward. Und doch haben auch diese erzie- 
bungskunstler um diesen unterricbtszweig ein verdienst: in ihrer Sehn- 
sucht nach einem naturzustand lenkten sie die eigenen und die blicke 
der jugend auf die volker, die ausserhalb des geschichtlichen fortschritts 
stehen, also auf zwei wichtige grundlagen der geschichte, auf die natur- 
geschichte des menschen und auf erdkunde.

In den s c h u l e n  d e r  g e g e n w a r t  sind alle die angefiihrten 
tendenzen des geschiclitsunterrichts zu finden, und iiberdies noch einige 
neuere. Denn wir haben noch schulen mit ausschliesslicher kirchlicher 
tendenz und zwar sowohl katholische ais evangelische; daneben schulen 
wie die humanistischen des 16. jahrhunderts; aber viel mehr noch stock- 
lateinschulen, auch allerlei nachahmungen der alteren filantropine; sehr 
zahlreich auch solche schulen, in denen lehrer aus allen diesen sy- 
stemen zusammenwirken — sollen. Welche tendenzen sind berechtigt? 
Welches prinzip soli den geschichtsunterricht tragen? wie viel politi- 
sche geschichte? und in welchem geiste?

Die gescliichtswissenschaft, insbesondere die kritik, bat im laufe 
unseres jahrhunderts in Deutschland, England, Frankreich, Italien eine 
so hohe vollkommenheit erreicht, die populare geschichtsdarstellung 
hat sich bis zur klassizitat entwickelt, dass schon die allgemeine bildung 
jahrlich mehr geschichtliche kenntnisse, und zwar gerade in politischer 
geschichte beansprucht. Ausserdem haben die grossen politischen fort- 
schritte, welche die kulturvolker seit 100 jahren vollbracht, politische 
bildung zu einem lebenshediirfniss gemacht. Jene menschenrechte, 
welche die nordamcrikanischen kolonien vor 100 jahren verkiindet und 
so vollgiltig verwirklicht haben, dass sie nimmer konnten beseitigt werden, 
sie sind seitdem gesetze worden in allen staaten Europas mit ausnahme 
Russlands, der Tiirkei, des Kirchenstaates. Um das wichtigste dieser 
rechte, um das recht der gesetzgebung und besteuerung wird gekampft 
in Schwaben, Beiern, Hessen seit 1815, in Oesterreich und Preussen 
seit 1848; die revolutionen, in welche diese kampfe zeitweilig ausge- 
artet, weichen mehr und mehr der menschlicheren kampfweise; dem re- 
volutionszeitalter ist das reformzeitalter gefolgt und heute ist bei uns 
ein revolutionar, wer zur unumschrankten regierung zuriickstrebt, und 
konservativ, wer an der verfassung festhalt. In solchen politischen



zustanden, bei diesem stande der allgemeinen bildung der geschichts- 
forschung und geschichtsliteratur ist es selbstverstandlich, dass das 
gymnasium auch auf politische bildung seiner zbglinge bedacht sein 
mfisse. „Das letzte ziel allęr jugendbildung ist ein gebildeter edler 
charakter." Org.-entw. S. 7. Was ware nun zu dieser zeit ein cha
rakter ohne politische gesinnung, ohne politisches streben? Nur ein 
stiefkind der natur oder ein feiler charakter wird sich heute den grossen 
politischen entwicklungen entziehn und wer das verstandnis hiezu nicht 
mitbringt, dessen bildung, mag sie noch so hoch und grilndlich und 
fein sein, entbehrt doch des wichtigsten elements fur seine mitwelt, 
ja fiir seine nachsten angehorigen. Denn politik greift ja immer fiihl- 
barer in den kleinsten haushalt, in jede Familie, welche sohne hat, und 
es ist kein winkel in der gesellschaft, den die immer neu erregten wellen 
der politik nicht trafen, fordernd oder schadigend. „Der offentliche unter- 
richt soli die biirgerliche gesellschaft kraftigen und veredeln, nicht 
untergraben". Org.-entw. S. 13. Untergraben wird aber die biirger- 
liche gesellschaft von mittelschulen, welche die politische seite ihres 
unterrichts vernachlassigen oder aber in schadlicher weise darstellen. 
Gebildete eltern werden einer solchen schule ihre sohne entziehn.

Dass ein bios systematischer unterricht in der staatswissenschaft 
selbst auf der universitat, wie viel mehr im gymnasium nur verderblich 
wirken kann, ist an vielen politikern, die aus solch’ handwerksmassiger 
schule hervorgegangen, an ihren herumtastenden experimenten und 
schnellen misserfolgen zu sehn. Ohne griindliches, unbefangenes ver- 
standnis der geschichte gibt es keine richtige, dauerhafte politik. 
Yor dem system des freiherren von Stein musste das system Napoleons 
sammt aller waffenmacht zusammenbrechen, ebenso vor dem zug der 
geschichtlichen entwicklung das system Metternichs in Oesterreich. Das 
gymnasium hat in seiner bescheideneren stellung vor dem argen miss- 
griff sich bewahrt, dem die zoglinge mancher universitiit verfallen: 
politik ohne geschichte oder mit einer nur scheinbaren begleitung von 
geschichte zu lehren. Das gymnasium will ferner seiner bestimmung 
nach in keinem gegenstand eine abgeschlossene bildung geben, so auch 
kein fertiges politisches glaubensbekenntniss; es achtet die freiheit des 
individuums und entspricht hierin jenem grossen prinzip, welches seit 
der vorherrschaft der germanischen art sich in allem politischen leben 
von jahrhundert zu jahrhundert breiter geltend macht. Aber durch 
geschichtsunterricht und klassikerlektiire kann das gymnasium in das 
wachs des geistes und herzens seiner zoglinge das vortrefflichste und 
fruchtbarste, das verworfenste und verderblichste geprage eindriicken; 
das ist unbestreitbar und ist zu bedenken!



Auswahl des lehrstoffes.

D er E n t w u r f  d e r  O r g a n i s a t i o n  d e r  G y m n a s i e n  und 
R e a l s c h u l e n  in Oe s t e r r e i c h ,  Wi e n  1849, welcher durch aller- 
hochste sanktion der definitive, gesetzlich giltige Iehrplan unserer gym- 
nasien geworden ist, schreibt folgenden lehrstoff vor, der politische 
belehrung enthalt.

G e o g r a f i e  und g e s c h i c h t e .  Ziel im untergymnasium: 
Uebersicht der wicbtigsten personen und begebenheiten aus der 
volkergeschichte, namentlich aus der geschichte Oesterreichs etc. 
1Y. klasse, 2. semester: Populare vaterlandskunde d. h. Bekannt- 
schaft mit dem osterreicbischen staate unter bervorbebung seines 
gegenwartigen zustandes etc. (Das fur diesen gegenstand und fiir 
diese so wie ftir die VIII. klasse 1869 approbirte lehrbuch: 
„Oesterr. Vaterlandskunde von Dr. Hannak“ enthalt s. 92—95 
einen kurzeń abriss der bestehenden verfassung und des beste- 
henden verwaltungsorganismus, s. 76 — 79 eine gedrangte angabe 
der nationalen und religiosen verhaltnisse der einwohner, s. 89, 
90 angaben der kirchenorganisation, s. 1 — 59 geschichtliche ab- 
risse der osterr. Lander.)

Ziel im obergymnasiutn: Uebersicht tiber die hauptbegeben- 
heiten der weltgeschichte in ihrem pragmatischen zusammenhange; 
genauere kenntnis der geschichtlichen entwickelung der Griechen, 
Romer und des vaterlandes etc. Mit der griechischen und rómi- 
schen geschichte sind zugleich die alterthiimer, namentlich die 
staatsalterthlimer zu verbinden und die wesentlichsten punkte uber 
die entwickelung dieser volker in religion, kunst und literatur. 
VIII. klasse: Geschichte des osterr. staates mit berticksichtigung 
der geschichte seiner theile, besonders des speziellen vaterlandes; 
dazu die hauptpunkte der statistik des osterr. staates. (Das fur 
letzteren gegenstand auch fiir die VIII. klasse approbirte lehr
buch von Dr. Ilannak erfordert, dass der lehrer die dem fassungs- 
vermogen der IV. und dom der VIII. klasse gemasse auswahl treife.)

La t e i n .  Ziel im obergymnasium: Kenntnis der romischen 
literatur* in ihren bedeutendsten erscheinungen und in ihr des 
romischen staatslebens etc. V. klasse: Livius, das erste buch, 
wichtige partieen aus den kiimpfen der patrizier und plebejer, 
der kampf Roms gegen Hannibal, miissen nothwendig gelesen 
werden. VI. klasse. Lektiire: Rom in der zeit der parteikampfe 
zwischen optimaten und ignobiles und im iibergange zur monarchie, 
dargestellt an den gleichzeitigen klassikern: Sallusts Jugurta 
und Catilina, nebstCiceros inCatilinam I., Caesars bellum civile etc.



VII. klasse. Lektiire: Ciceros reden, die rhetorisch ausgezeich- 
netsten und politiscli bedeutendsten etc. VIII. klasse. Lektiire: 
Tacitus Agricola oder Germania etc.

Gr i e c k i s c h .  Ziel im obergymnasium: Griindlicbe lektiire 
des bedeutendsten aus der griechischen literatur etc. VI. klasse. 
Lektiire, im 2. semester Herodot, hauptpunkte aus der geschichte 
der perserkriege. VII. klasse. Lektiire im 2. semester: Die 
kleinen staatsreden des Demosthenes, und wenn dazu zeit ist, die 
rede iiber den kranz. VIII. Platon, apologie des Sokrates, dann 
einer der bedeutenden dialoge etc.

M u t t e r s p r a c h e .  Ziel im obergymnasium: historische und 
asthetische kenntniss des bedeutendsten aus der nationallite- 
ratur etc.
Jeder laie, der den inbalt dieser im Org.-entwurf vorgeschriebenen 

geschicktsabschnitte und schriften nur aus einer diirftigen inbaltsangabe 
kennt, wird ohngefiihr ermessen, dass dieser lelirplan fiir die politische 
yorbildung der jugend ausreichend gesorgt bat. Manche nahere angabe 
wird vermisst, besonders in geschichte. Dem dort empfohlenen lekrbuck 
fiir obergym. von Piitz, so grose vorziige es hat, wiinschte ich fiir 
seine nachste (12.) auflage doch wesentlichp anderungen nach zwei 
richtungen. Erstens eine beschrankung der politischen geschichte zu 
gunsten der kulturgeschiclite; denn das letzte ziel des volkerlebons ist 
keineswegs der staat, sondern die kultur, insbesondere die geistige. 
Zweitens ware eine erweiterung der politischen geschichte derjenigen 
volker, welche die trager des politischen lebens waren, trotz der oben 
gewiinsckten beschrankung reichlich zu gewinnen durch eine starkę 
einengung, ja zum theil ausschliessung bedeutungsloser vólker und zu- 
stande. Nur das beste ist fiir die jugend gut geuug, und nicht ein 
unfruchtbares wissen, sondern ein wissendes kónnen ist ziel des gymnasi- 
ums. Ausserdem fand ich auch einiges, was vor der heutigen kritik 
nicht inehr besteht, in der neuesten auflage etwas vorsichtiger zwar, 
aber dennoch noch angesetzt.

Am empfindlichsten vermisst man in unserem Org.-entwurf einge- 
hendere angaben iiber die auswahl in literaturgeschichte *der lebenden 
sprachen. Abgesehen vom geschmack, der doch in der gegenwart so 
sehr im argen liegt, dass die auswahl der zu lesenden dichtungen ein- 
zelnen schulmannern durchaus nicht iiberlassen werden darf, welche 
verirrungen sind moglich in politischer, nationaler, religioser richtung! 
Wirklich eingefiihrte lesebiicher geben dafiir reichliche belege. Das ver- 
breitetste derselben steht noch ganz auf dem standpunkt der roman- 
tiker, wie Zacharias "Werner, und geister wie Lessing sind ihm nichts



ais gute fabeldichter. Kein wunder, wenn die schiiler solcher lesebiicher 
sowohl fur Schiller, Goethe ais fur die romantiker den sinn verlieren und 
ihr bediirfnis in dem scldamm der fabriksnovellistik stillen. Wie mag 
doch wohl hie und da iiber Nathan den Weisen geurtheilt werden? 
Was mag nun erst in sckulen mit nationalem prinzip iiber fremde li- 
teraturen geurtheilt werden? Exempla odiosa et copiosa.

Behandlung dieses lehrstoiTes.
Der Org.-entwurf enthalt dariiber folgende grundsatze und vor- 

schriften:
Zur bildung gehoren allerdings nothwendig kenntnisse, aber 

ein element der bildung werden die kenntnisse erst dadurch, dass 
sie nicht ein todter schatz in der seele des besitzenden geblieben, 
sondern durch klarheit in auffassung des einzelnen und vielseitig- 
keit der yerbindung, sowohl innerhalb desselben gebietes des 
wissens ais uuter den yerschiedenen wissensgebieten, ein leben- 
diges eigenthum des geistes geworden sind, iiber dessen verwen- 
dung er in freier herrschaft gebietet. Diese herrschaft uber den 
eigenen besitz, wie sie die vollste selbstthatigkeit des geistes ist, 
wird auch nur durch eigene thatigkeit erworben, eine thatigkeit, 
welche dem aufnehmenden erwerben nicht erst folgen darf, son
dern dasselbe auf jedem scliritt begleiten muss.
In leichtfasslicher kiirze fur die schiiler zusammengezogen: Der 

gymnasiast darf uichts auswendig lernen, was er nicht zuvor gut ver- 
standen hat; ein anderes auswendiglernen ist gar nicht erlaubt.

Fur geschichtsunterricht im untergymnasium. Der pragma- 
tische zusamraenhang der begebenheiten in umfassender verbin- 
dung und ebenso die entwickelung der staatsverfassungen ist fiir 
dieses alter in der regel noch nicht verstandlich.
Man ubersehe nicht die beschrankungen: in  u m f a s s e n d e r  ver- 

bindung, d ie  e n t w i c k l u n g  der verfassungen, in  d e r  r e g e l ,  und 
lese weiter, so wird man mir wohl beistimmen, dass die grundziige der 
spartanischen, der solonischen verfassung, der serrischen verfassungs- 
iinderung, des Licinisch-Sextischen gesetzes, die politische gleichstellung 
der plebs mit dem patriziat, die altgermanische gauverfassung und der 
lehnstaat in ihren grundziigen, die osterr. verfassung von 1867 
knaben verstandlich sein miisse, welche die grundziige der grammatik 
dreier sprachen, das Lineesche system und dergl. mehr zu fassen Tahig 
sind; und selbst was pragmatik betrifft, wird man mir glauben, dass 
meine diesjahrigen schiiler der dritten klasse den zusainmenhang der



kreuzziige mit den spanisch-maurischen glaubenskriegen und den zu- 
sammenhang der portugiesisch-spanischen entdeckungen des 15. jahrh. mit 
der verdrangung der Mauren von der pyrenaischen halbinsel ganz gut 
begriffen haben.

Anschaulichkeit der sache, einfachheit der form, lebendigkeit 
der darstellung, fern von jeder gemachten iibertreibung, welche 
der natiirliche sinn dieses alters verschmaht, hat der lebrer zu 
seinem unverbruchlichen grundsatz und zum ziel seines ernsten 
strebens zu machen. Die populare vaterlandskunde soli niclit 
eine menge von statistischen zahlen haufen, sondern die schiiler 
im vaterlande nacli seinem gegenwartigen zustande in allen 
diesem alter verstandlichen beziehungen orientiren.

Fiir gescbichtsunterricht im obergymnasium. In das verstand- 
nis des pragmatiscben zusammenhanges, des inneren lebens der 
volker und staaten, der entwiekelung der verfassungen einzufiibren, 
ist die hauptaufgabe. Es ist hiebei nicbt im entferntesten die 
absicht, einem politischen raisonnement eingang in den schulunter- 
richt zu geben; vielmehr kann eine o b j e c t i v e  und  k l a r e  
d a r s t e l l u n g  de r  e n t w i e k e l u n g  de r  s t a a t e n ,  i h r e r  
v e r f a s s u n g  und k u l t u r  durch den ernst der sache das ihrige 
dazu beitragen, dem iibermuthe oberflachlichen geschwatzes zu 
steuern. — Aus dem ziele des unterrichtes (der griech. und 
róm. geschichte) ergibt sich von selbst, dass die darstellung der 
verfassung, also die sogenannten staatsalterthumer, die entwicke- 
lung des volkes in religion, literatur und kunst, nicbt sach- 
widrig ais selbstandige gegenstande, sondern in ihrer natiirlichen 
veibindung mit der geschichte, ais integrirende theile derselben 
zu behandeln sind. — Fiir das mittelalter kommt es darauf an, 
diejenigen grossartigen ereignisse und institute, welche auf die ge- 
staltung der vólker entscheidenden einfluss gehabt, (es gentigt an 
die a u s b r e i t u n g  des  c h r i s t e n t h u m s ,  das  a u f t r e t e n  
des  I s l a m ,  di e  h i e r a r c h i e ,  das  f e u d a l we s e n ,  d a s  
r i t t e r t h u m,  di e  kr euzz i i ge ,  das a u f b l i i hen  der  s t adt e  
und ahnliclies zu erinnern) in  i h r e m i n n e r e n  wesen  ver-  
s t a n d l i c h  und in i h r e r  u mf a s s e n d e n  w i r k u n g a n -  
s c h a u l i c h  zu machen .  — Einer besonderen vorsicht bedarf 
der vortrag der neuesten geschichte s e i t  de r  f r a n z o s i s c h e n  
r e v o l u t i o n .  So wenig diese dem unterricht entzogen, sondern 
die geschichte bis zur gegenwart fortgefiihrt werden soli, so hat 
sich doch der lehrer zu hiiten, diesen zeitraum mit bosonderer 
hervorhebung oder ausfiihrlichkeit zu behandeln und vielleicht



hierin die hauptaufgabe seines unterrichtes in der neueren ge- 
schichte zu finden. Die verhaltnisse dieser zeit sind so ver- 
wickelt, dass zu einer griindlichen einsicht ein reiferes urtheil 
und reichere politische erfahrung erfordert wird, ais sie bei den 
scbiilern zu erwarten ist; vielmehr wird e i ne  k l a r e  iiber- 
s i c h t  d e r  b a u p t w e n d e p u n k t e  in de r  e n t w i c k e l u n g  
forderlicher sein. Uiberdies ist eine treue geschichte dieser zeit 
eine iiberaus schwierige, und da wir selbst noch in ihrer entwicke- 
lung begriffen sind, kaura ausfuhrbare aufgabe; grade die besten 
schriften, welche der lehrer zur vorbereitung auf diesen theil der 
geschichte benutzen konńte, sind grdsstentheils der natur der 
sacbe nach parteischriften.

In der g e s c h i c h t e  O e s t e r r e i c h s  (VIII. klasse) ist der 
gegenstand des unterricbts die z u s a m m e n h a n g e n d e  i n n e r e  
e n t w i c k e l u n g  des  os t e r r .  s t a a t e s ,  wahrend seine bezie- 
hungen zu den tibrigen in freundliche oder feindliche beriihrung 
mit ihm tretenden staaten nur einen anlass zu wiederholender er- 
innerung an das bereits gelernte bilden.

Wenn ais schluss des geschichtlichen unterricbts im obergym- 
nasium die hauptpunkte der osterr. statistik gesetzt sind, so ist 
es hiebei so wenig wie beim gesammten historischen unterricht 
die absicht, p o l i t i s c h e s  r a i s o n n e m e n t  in den schulunter- 
ricbt einzufuhren; vielmehr soli i i ber  di e we s e n t l i c h s t e n ,  
f a k t i s c h e n  v e r h a l t n i s s e  de r  gegenw' a r t  b e l e h r u n g  
gegeben werden. Ueber die angehorigen des osterr. staates in 
ihrer verschiedenheit nach abstammung, sprache und religion, 
iiber die landesproduktion, iiber gewerbe und handel nach ihren 
hauptbeziehungen zu den einzelnen theilen des staates und zu 
auswartigen landem, iiber die verfassung des gesammten reiches, 
iiber die organisation der verwaltung und rechtspflege: iiber diese 
und damit zusammenhangende punkte genaue kenntnisse zu be- 
sitzen, ist gegenwartig (schon 1849!) ein unleugbares bediirfnis 
jedes gebildeten. Zahlenangaben sind so auszuwahlen, dass sie 
ohne iiberbiirdung wirklich belehrendes enthalten.

Dem charakter des historischen unterrichts im obergymnasium 
kann es niclit geniigen, dass der schiiler das vorgetragene mit 
hilfe des lehrbuches sich einprage und wiedergebe, sondern die 
hauptforderung ist, dass er s e i n  v e r s t a n d n i s s ,  s e i n  ein- 
d r i n g e n  in den z us a m men ha n g  bekunde. — Die wieder- 
holuug wird gelegenheit bieten, a u f  d i e j e n i g e n  e r e i g n i s s e  
und  e n t w i c k l u n g e n  aus  f r i i h e r e r  z e i t ,  die mit den vor-



liegenden in  b e z i e h u n g  stehen, zuriickzublicken, oder selbst 
ve r wa n d t e  e r s c h e i n u n g e n  aus  a n d e r e n  gebieten der 
g e s c h i c h t e  zu v e r g l e i c h e n .  Besonders bildend and anre- 
gend ist es, wenn der wiederkolende riickblick auf einen langeren 
zeitraum b e s t i m mt e  s a c h l i c h e  ge si ch t s pu nkte in den 
v o r d e r g r u n d  stellt, z. b. die bedeutung und folgę der romi- 
schen aekergesetze von ihrem beginne bis auf die Gracclien; die 
allmahliche erlangung der gleicbbereehtigung von seiten der ple- 
bejer, einmal verfolgt durch die staatsamter, zu welchen sie zugang 
erhalten, dann durch die veranderte stellung und bedeutung der 
rerschicdenen arten der allgemeinen volksversammlungen etc.

Ich iibergehe die instruktionen fiir lekttire lateinischer und grie- 
chischer klassiker, urn den Org.-entwurf nicht weiter auszusehreiben; 
sie entsprechen den hier mitgetheilten grundsatzen streng folgerichtig. 
Zu beklagen ist, dass dieser unser lehrplan 1849 nicht in der lagę 
war, auch fiir den religionsunterricht feste grundsatze aufzustellen, welche 
dem missbrauch dieses wichtigen gegenstandes wehren konnten.

Gewiss, in diesen anweisungen i s t der geist, in welchem wir ge
schichte zu unterrichten haben, e n t h a l t c n ,  aber a u s g e s p r ó c h e n  
ist er wohl zu wenig. Und wie die sofistik immer dreister wird, so 
liesse sich gar mancher geist ais in dem org.-entwurf nicht abgewiesen 
sofistisch darlegen. Man bekommt wohl die ansiclit zu lioren, der un- 
terricht in einem staatsgymnasium miisse in dem geiste des staates ge- 
fiihrt werden. Nein, sagen andere, ein gymnasium muss christlich sein 
und die geistlichkeit hat dariiber zu Aachen, dass ganz besonders der 
geschichtsunterricht von dem geiste der kirche erfiillt sei. Keineswegs, 
sagen die dritten, die gymnasien miissen national sein. Yerlangen nicht 
auch irgendwo die verschiedenen stiinde, dass der standische geist mass- 
gebend sei? Sollen wir also geschichte der menschheit in Oesterreich 
monarchisch, in der Schweiz republikanisch, in Tirol katholisch, in Schles- 
wig evangelisch, in Utah mormonisch, hier in deutschem, dort in 
tschechischem nationalgeist vortragen? Raum fiir alle hat die erde, aber 
ein ehrlicher geschichtsunterricht hat keinen raum fiir keine dieser farben. 
„Objektiv“ sagt unser org.-entwurf, also ungefarbt, klar und wahr. Aber 
das ist leichter g e s a g t ,  ais durchgefiihrt. Wir lehrer sind nicht ab- 
strakte menschen, sondern kinder eines bestimmten zeitalters, standes, 
volkstammes, in einem bestimmten religionsbekenntnis erzogen oder 
wenigstens gefarbt, wir haben ais staatsbiirger eine bestimmte politi- 
sche richtung. Der Org.-entwurf verlangt vom geschichtslehrer eine 
erzahlergabe, reproduktion, ergiinzung und belebung des lehrbuches, 
gewiss mit nothwendigkeit; aber eben dieser selbstandige vortrag bringt



die gefahr, dass selbst unbewust in der augenblicklichen wahl des ausdrucks, 
in grosserer ausftlhrlichkeit oder fliiclitigkeit, selbst in stimmfarbe und aus- 
drnck des blickes unsere private neigung oder abneigung hindurchschlagt, 
und keine zuhórerscbaft ist eben fur solche verralher der privatmeinung 
empfanglicher ais die jugend der mittelschulen. Noch mehr, verrath der 
lehrer in seinem vortrag keine wannę fiir den gegenstand, dann ist 
auch die rechte aufmerksamkeit dahin. Sollen wir warm und kalt zu- 
gleich sein? Es ist keine antwort, wenn man sagt: erwarme deine 
schuler fiir die grósse eines ereignisses und seiner charaktere, nicht 
fiir die parteileidenschaften, welche darin spielen; denn ich spreclie 
bier nicht von gescliichte iiberhaupt, sondern von politik in der ge- 
schichte ausschliesslich, also auch ganz besonders von den antrieben 
politischen handelns. Wie werden wir von Cromwell und Karls 1. tode 
sprechen? Wie Macaulay? oder nicht so? Wie wird doch wolil die 
kirchenbewegung des 15. und 16. jahrhunderts erzahlt? Ganz bestimmt 
weiss ich, dass die verbrennung der pabstlichen bulle und des kirchen- 
rechts durch Luther in einigen osterr. gymnasien ais ein sacrilegium, in 
einigen preussischen gymnasien ais heldenthat erzahlt wird. Die schiiler 
sind sehr wirksame schulrathe, sobaki sie das gymnasium verlassen 
liaben; sie halten ilire konferenzen, und das ergebnis solcher konfe- 
renzen iiber solch zweieGei darstellung ist: dass der gesammte ge- 
schiclitsunterricht in den gymnasien ein unzuverlassiger, eine bald so 
bald anders dekretirte amtshandlung sei. Ein so tendenziiiser unter- 
richt verliert alle erziehende wirkung, er vergiftet die sittlichkeit. — 
Wie wird doch wohl lieute von der kolonisirung der von der Saale 
und Elbę óstlichen lander durch deutschc hauern, burger und ritter er- 
ziihlt in den gymnasien Bohmens, Mahrens, Galiziens ? Die politik, 
gleichviel ob es die politik einer regierung oder einer partei ist, de- 
moralisirt schnell jeden geschichtsunterricht, sobald er ihr mittel wird. 
Wo in einem gescbichtlichen kampfe offenbares unrecht, schreiende frevel 
begangen wurden, soli man da verschweigend bios das „merken“ der 
thatsache von den schtilern verlangen? Oder gibt es in der geschichte 
iiberhaupt kein unrecht, weil alles was geschelien ist mit einer ge- 
wissen nothwendigkeit geschelien ist? Wirklich ist mir solche kastra- 
tenfilosofie, solche verdiinnung der sittlichkeit bei gewesenen gymna- 
siasten auch schon vorgekommen. Wenn die mehrzahl unserer 
schuler solche ansichten erhielte, dann ware es geboten, den geschicbts- 
unterricht sofort aufzulassen.

Es streiten regierung, kirclie und gemeinde um die leitung un
serer anstalten. Ohne auf diese frage selbst liier einzugelien, glaube 
ich meine iiberzeugung bei meinen berufsgenossen wiederzufinden: dass



weder regierung, nocli kirche, noch gemeinde, ja selbst die nation nicht 
das recht habe, dem geschichtsunterricht ibre tendenzen ais einen 
genius der schule aufzudringen; denn der geschichtsunterricht hat sei- 
nen eigenen genius, das ist die g e s c h i c h t s  wi s s ens cha f t .  Auf alle 
obigen fragen und zweifel fand ich antwort, beruhigung und muth aus 
d i e s e r  wissenschaft in d i e s e n  zwe i  grundsittzen fur den unterricht: 

I. Gewissenhafte treue der kritischen geschichte.
II. Geschichte ist fortbildung der menschheit.

„Das ist ja selbstverstandlich.“ Wohl, doch kommt es vor, dass 
man ein prinzip zugibt und doch an der durchfuhrung desselben makelt. 
Es sei mir daher ein weiteres wort dariiber noch gestattet.

I. Gewissenhafte treue der kritischen geschichte.
Jedes alter hat seine berechtigung, so auch jedes zeitalter, und so 

kann man den schulen des mittelalters, der reformationszeit, der auf- 
klarungszeit den tendenziosen unterricht nicht ganz veriibeln. Ein 
grundzug dei neuen zeit ist d ie  k r i t i k .  Hervorgegangen aus den 
filologischeu studien des 15., 16. jahrhunderts, aber gehemmt durch kirch- 
łiche und politische umwalzungen, entfaltet sie sich seit Niebuhr mit 
der unwiderstehlichkeit eines sonnenaufgangs. Kritik der texte der 
klassiker, der geschichtsąuellen, der antiken kunstwerke und inschriften, 
der mittelalterlichen baudenkmale, der biblischen schriften, auf allen 
gebieten erstaunliche arbeiten, geniale erfolge. Gleichwie in dem 
ruin der antiken welt die besten geister liber die ungeniigenden nationa- 
len, politischen und religiosen anstalten empor strebten nach weiteren 
gesichtskreisen, was Paulus in dem worte auspricht: Priifet alles und 
das beste behaltet!, so rief Hutten im 16. jahrliundert, das mit der 
apostolischen zeit manche ahnlichkeit hat: Ein gross ding die wahr- 
heit, stark tiber alles! so rief 1789 Schiller ais geschichtslehrer in 
Jena: Und was hat der mensch dem menschen grosseres zu geben ais 
die wahrheit! — Und der jugend surrogate? Die liige bleibt stets 
verwerflich, aber ein geringeres vergehen ist, alte manner falsch zu 
belehren ais die jugend der schulen. Gegen die ehrerbietung, die wir 
diesem ver sacrum schulden, gilt keinnutzlichkeitsgrund, keine riick- 
sicht. Lehren wir die geschichte, sei es aus wolchem grunde immer, 
anders, ais sie vor der geschichtlichen kritik besteht, so mSgen wir 
etwa fur das 16. oder 17. jahrhundert taugen, fur das óstr. gymna- 
sium von heule nicht, siehe Org.-entw.

Aber selbst der ntltzlichkeitsgrund spricht fur streng kritische 
wahrheit im unterricht der politischen geschichte. Denn aus einer un-



richtigen darstellung politischer entwickelungen folgt nothwendig eine 
felilerhafte politische bildung und da diese nicht etwa den hsthetischen 
lebensgenus, sondern praktisch sehr wichtige angelegenheiten, vielleicht 
das lebensgltick des jtinglings angeht, so ist eine unwahrheit im unter- 
richt eine schadigung des lebensgliieks unserer schiiler. Es sind das 
nicbt ganz unntitze worte; viele jungę manner hatten anstatt einer 
fantastischen eine vernunftige politische handlungweise und lebensbahn 
eingeschlagen, wenn ihnen im gymnasiuin nicht sagę ftir geschichte, 
kórnchen fiir berge und umgekehrt grosse ideen fur lacherlichkeiten 
waren gegeben worden; ja mancher hat die parteilichkeit seines lehrers 
im geschichtsunterricht mit mehrjahrigem gefangnis, mit dem leben 
gebiisst.

Keineswegs hilft hier auch das ganzliche verschweigen, fliichtige 
iibergehen gewisser abschnitte; dergleichen reizt nur den schiiler, sich 
anderwarts belehrung zu holen und ob er sie dann aus einer reinen 
oder triiben quelle schópft, das konnen wir nicht bestimmen.

„ G e s c h i c h t e ,  di e di e g e s a m m t h e i t  de r  s i t t l i c h e n  
wel t  u ms p a n n t ,  die,  was  die r e l i g i o n  n i c h t  o f f e n b a r t ,  d i e  
f i l o s o f i e  n i c h t  t r a u m t ,  di e  p s y c h o l o g i e  n i c h t  e r gr t i be l t ,  
an dem g r o s s e n  l e b e n s l a u f  der  m e n s c h h e i t  e r f o r s c h t ,  
l i al t  f r e i  von d o g me n ,  f r e i  von f i i cher n ,  f r e i  von j e d e r  
h a n d w e r k m a s s i g e n  b e s c h r a n k u n g ;  i h r e n  s ch i i l e r  k a n n  
ke i n e  s c h o l l e  f e s s e l n ,  ke i n  g l a u b e  b e e n g e n ,  kei ne par t ei  
b e s i t z e n ,  k e i n e  l a u n e ,  k e i n  s t e c k e n p f e r d  b e h e r r s c h e n . “ 
Dies ist die ricktschnur des ecbten geschichtschreibers (Gervinus), ist 
sie’s auch fiir den geschiclitslehrer, und zwar in der mittelschule ? hat 
derselbe keine riicksicht zu nehmen auf den staat, die kirche, die 
nation? — Riicksichten hat ein lehrer tausenderlei zu nehmen, vor 
a l l e m a u f  di e  j u g e n d ;  aber keine riicksicht darf ihn bestimmen, 
von der kritischen wahrheit um eines haares breite abzuweichen, will 
er die selbstachtung nicht verlieren. Riicksichtssklaven werden etwa 
solche erzieher, wie die griechischen sklaven im kaiserlichen Rom es 
waren, dereń zoglinge staat und nation verkauften an barbaren.

1. Ri i c k s i c h t e n  a u f  di e  j u g e n d .
Die f a s s u n g s k r a f t  des jahrganges und der mittleren schiiler 

einer klasse muss jedesmal sowohl fiir die auswahl des lehrstoffes 
ais fiir seine behandlung masgebend sein. Missverstandenes ist nicht 
mehr wahrheit, mochte auch das dargebotene wahrheit gewesen sein. 
Allzu nachsichtige beurtheilung der schiilerleistungen zwingt uns durch 
translokation unreifer schiiler jahrlich mehr und mehr den unterricht



in stoff und erkldrung zu beschranken, besonders wenn wir fest an dem 
grundsatz halten, dass ohne yerstandnis nichts memorirt werden da; f ; 
und grade an dem wichtigsten theil politischer geschichte, an der ver- 
fassungsgeschichte wiirden wir mit uns makeln lassen miissen.

Unser eigener p o l i t i s c h e r  s t a n d p u n k t ,  mag er aus nock 
so niichternen und fleissigen studien gewonnen sein, muss uns der schnie 
gegeniiber doch nur fur parteimeinung gelten und muss im unterricht 
schweigen. Eiuen standpunkt werdc ich unter II bezeichnen, der ge- 
schichtlich wahr ist und der unsere speziellen ansichten, sind dieselben 
nicht ganz irrig, in jedem zeitabschnitt leicht beherrschen wird.

O r a t o r i s c k e  be l i a n d l u n g ,  deklamationen, so verfuhrerisch 
sie sein mćigen, gehoren in die lateinschule des 17. jahrhunderts, nicht 
in das heutige gymnasium; denn sie beeintrachtigen sehr leicht die 
geschichtliche wahrheit, sie werden mit gutem instinkt von dem heu- 
tigen zeitgeist selbst in vortragen fiir erwachsene bespottelt und sind 
jedenfalls ein schlechter ersatz der erhabenen tragik der wahren sach- 
licben geschichte.

„ P o l i t i s c h e s  r a i s o n n e m e n t “ will der Org.-entwurf vermie- 
den sehn. „Sollen wir iiber geschichtliche thaten und charaktere kein 
urtheil aussern? Ist doch die weltgeschichte ein weltgerieht.“ — Aller- 
dings ist sie’s; aber wir lehrer sind nicht beisitzer in ihrem gerichts- 
hof. Zu verkiinden haben wir allerdings ihre urtheile, sie wirken im 
ganzen unterricht am besten auf die entwickelung des sittlichen sinnes. 
Aber wir diirfen uns der jugend gegeniiber nicht erlauben, diese urtheile 
der weltgeschichte zu iibersetzen, im original miissen wir sie geben. 
Die weltgeschichte spriclit nicht mit worten, sondern mit ereignissen. 
Der verlust der hegemonie und der freiheit in Athen ist das urtheil 
iiber Athens egoismus den bundesgenossen gegeniiber zur zeit seiner bliite. 
Der verlust der Niederlande und Spaniens ruin ist das urtheil iiber die 
politik Karls I. und Filipps II. Dass man auch pragmatik subjectiv 
machen kann anstatt sie der geschichte zu entnehmen, ist wahr, ge- 
hort aber schon zur Mschung der geschichte. Dass es schwer ist die 
grenze zwischen pragmatischen nachweisen und einem subjectiven rai- 
sonnement zu ziehen, ist ebenso wahr; aber der ganze geschichtsunter- 
ricflt ist eben nichts leichtes.

S c h a t t e n ,  au c h  di e  t i e f s t e n ,  im g e s c h i c h t s g e r a a l d  e 
diirfen nicht iibergangen werden. Im untergymnasium muss man gewiss 
sparsam mit solchen strichen sein, der schiiler des obergymnasiums muss 
hinabblicken in die entartung eines volkes und einzelner charaktere, 
sonst lernt er die menschlieit und den grossartigen kampf ihrer ver- 
Yollkommnung nicht kennen. Aber trauer muss dieser blick erregen,



nicht ein schwelgen im hass; trauer und aufblick, wo aus dieser nacht 
die menschheit sieli wieder emporgeholfen. Ich kann irren, aber ich 
halte es nicht fur erziehend, wenn hierin bis in das gebiet der anek- 
dote, besonders in zttge der entartung der familien, des geschlecht- 
lichen lebens z. b. der rom. kaiserzeit oder Avignons hinabgestiegen wird 
und halte dafilr, dass lehrreicher und ausreichend an den zustanden des 
rechts und der personlichen freiheit die sittliche stufe eines zeitalters 
gezeigt wird.

T a g e s p o l i t i k  g e h o r t  ni cht  ins gymnasium.  Dieser grund- 
satz ist begriindet darin, dass die geschichte des tages und der jiingsten 
jahrzehende nocli keine kritisch wahre darstellung zulasst; ferner darin, 
dass die tagespolitik unvermeidlich zur parteistellung und mitthatigkeit 
reizt, der schiiler aber hiezu nicht reif, darum auch nicht berechtigt 
ist; endlich darin, dass durch derlei triib gahrende geschichte des 
schiilers lieiliges bildungswerk gehindert, ja oft geradezu abgeschnitten 
wird. Wo aber hort die kritische geschichte der neuesten zeit auf 
und fangt die fiirs gymnasium noch nicht reife zeitgeschichte an? So 
misslich alle periodeneintheilung ist, so schwer ist es auch hier, den 
abschnitt zu bezeichnen; aber wie die schule der periodeneintheilung 
nicht entbehren kann, so muss auch diese jiingste periode von der 
yorangehenden getrennt werden. Der Org.-entwurf nennt die franz. um- 
walzung ais den punkt, von dem ab die yerhaltnisse so verwickelt 
werden, dass zu einer griindlichen einsicht ein reiferes urtheil und rei- 
chere politische erfahrung erfordert wird, ais sie bei den schulern zu 
erwarten ist. Ich glaube, die kriege Napoleons gehoren noch mit zu 
der ausflihrlicher zu beliandelnden zeit und der richtige abschluss sei 
der Wiener kongress. Aber auch die geschichte von da an ist nach 
den weisungen des Org.-entwurfes dem unterrichte (im obergym.) nicht 
ganz zu entziehen, vielmehr bis zur gegenwart fortzuftihren, nur mit 
geringerer ausfiihrlichkeit. Wenn ich jene Stelle unseres lehrplanes recht 
verstehe, so sind die veranderungen der europaischen landkarte und die 
wichtigsten yerfassungsanderungen aus dieser zeit zu lernen, auf dereń 
pragmatische ableitung aber zu verzichten; wird doch die gegenwartige 
politische gestaltung schou in der erdkunde in der I. klasse gelernt. — 
Aber wie? liaben wir darauf keine rilcksicht zu nehmen, dass unsere 
schiiler auch bei dem vorsichtigsten gescliichtsunterricht deunoch in 
ihren oder fremden familien, von erwachsenen freunden iiber die kampfe 
der tagespolitik selir viel und nicht immer verniinftiges, nicht immer 
sittliches zu horen bekommen? Noch mehr! Der paragraf 21 der 
neuen auflage der disciplinarvorschrift fur die k. k. gymnasien des her- 
zogthums Schlesien von 1869 gestattet den schulern der zwei obersten
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klassen den besuch anstandiger and au c h  fur  di e j u g e n d  an- 
s t a n d l o s e r  offentlicher orte, so lange sie sich dieses vertrauens wiir- 
dig beweisen. Grade in den anstandigsten kaffeehausern liegen die 
meisten zeitungen auf, organe der verschiedensten parteien, auch der 
extremsten, auch solche, die im dienste des riicksehritts die heiligsten 
ziele, die schonsten werke der menschheit, materielle und geistige bil- 
dung, jeglichen fortschritt begeifern, logik und morał ihren kleinlichen 
parteizwecken in taglichen schamlosen artikeln opfern. Dass derlei 
blatter gewisse gymnasien selbst und die personlichkeiten der lehrer 
angreifen und die schiiler solche ergiisse lesen, kann unschadlich bleiben, 
ist nur das verlialtniss zwisclien lehrern und schiilern in der schule das 
richtige; aber in sachen des yolkerlebens das helle dunkel, das nich- 
tige wichtig, die freiheitliche liumane entwickelung ais verirrung oder 
ais ein schmutziges geschiift mit volkergluck geschildert zu lesen — 
das ist keine gute theologie, das kann auf die lange nicht ohne schaden 
sein, semper aliąuid haeret. Was sollen wir alledem gegeniiber thun 
und lassen? — Yor allem ist zucht zu halten. So weit die befugnis 
der lehrkorper reicbt, haben sie ihre schiiler von tagespolitik, also auch 
von dereń besprechuug in der tagespresse und besonders von allem 
vereinswesen fern zu halten und in diesem sinne den paragraf 21 der 
disziplinarvorschrift zu kommentiren. Uiber unsere befugnis hinaus 
sind wir nicht verpflichtet, noch berechtigt. Die abgesonderte erziehung 
der jiinglinge, wie sie in gewissen seminaren, alumneen etc. gehandhabt 
wird, ist ungesund und im widerspruch mit dem segensreichen grund- 
satz der offentlichkeit; unser unterricht wird in dem grade besser und 
wirksamer werden und wird in dem grade die theilnahme des volkes 
und seiner vertreter im reichsrath gewinnen, je inehr er offentlich wird. 
Den theil des zerstreuenden und demoralisirenden einflusses der politi- 
schen und kirchliehen Tageskampfe auf unsere schuljugend, den wir 
abzuhalten nicht yermogen, unschadlich zu machen, ist eben auch eine 
aufgabe des geschichtsunterrichts. Wie weit wir sie erreichen, ist nicht 
nachweisbar, die gesinnungskeime im herzen unserer schiiler sind nicht 
wahrnehmbar; aber es will mir scheinen, dass diese aufgabe zu Ibsen 
ist, nur miissen wir vor dem gedanken nicht zurilckschrecken: es ist 
ein kampf, den wir fiihren fur die treue, streng wissenschaftliche auf- 
fassung des yolkerlebens gegen parteiansichten der tagespolitik, ein 
kampf um die ungestorte bildung unserer jugend zur liumanitiit gegen 
die sehr eifrigen yersuche, sie zu parteikiimpen heranzubilden. Je 
lauter draussen dies oder jenes mittel zur zwietracht ais ein heiliges 
losungswort ausgerufen wird, desto eifriger werden wir unseren schii- 
lern das ins licht zu setzen suchen, was die volker einigt, den stiinden,



den konfessionen gemeinsam ist; je freclier draussen geschiclitliche that- 
sachen gefalscht, grundsatze der sittlichkeit missachtet werden und die 
yernunft yerliohnt wird, desto grossere warme wird unser wissenschaft- 
liclier unterricht erhalten. Keine polemik! keine anziiglichkeiten, hin- 
weisungen, andeutungen, denn unsere schiiler diirfen wenigstens von 
uns aus nichts wissen von den kampfen der gegenwart; und dennocli 
ein krieg, ein theil jenes ewigen heiligen krieges des lichts gegen die 
finsternis, anstrengend, aber schon und lohnend.

2. R u c k s i c h t e n  a u f  di e  na t i o n .
Weil man im yorigen jahrhundert yielfach auch in den schulen 

tiber einem abstrakten weltbiirgerthnm das eigene yaterland yergessen 
bat, so sucht man heutzutage yielfach auch in den schulen tiber der 
eigenen nation die welt zu yergessen; man taumelt aus einem strassen- 
graben in den andern. Wahrlich, ein gymnasium, welches eine natio- 
naliiat zum genius hat, der alle anderen prinzipien beherrschen soli, 
bat den gesichtskreis eines im strassengraben liegenden; das yaterland 
mag den umfang Deutschlands, die nation mag eine geschichte und 
literatur wie die deutsche haben, dennoc.h bleibt der gesichtskreis solch 
eines nationalgymnasiums am ende des 19. jalirhunderts ein so be- 
schrankter, dass kluge eltern es meiden werden. Denn es gab und 
gibt keine nation in der welt, welche so viel gedacht, gethan und ge- 
schaffen hiitte, ais lieute ein gymnasiast fur seine bildung braucht; denn 
er braucht eben d as  b e s t e  aus  de r  g e s c h i c h t e  u nd  l i t e r a t u r  
de r  b e s t e n  v b l k e r  a l l e r  ze i t en .  Nationalitaten sind ja ehrwiir- 
dige, schone, unentbehrliehe formen, in denen die menschheit athmet, 
spriclit, denkt und fiihlt und schatft; aber formen doch nur, yerander- 
liche, sterbliche gefasse und organe eines unsterblichen, ewig fortschrei- 
tenden wesens. — Nicht nur mangelhaft ist das nationale prinzip im 
gymnasium, nein, geradezu schadlich, hemmend, ein kreuz der schule, 
ein gift der jugend ist es schon liaufig geworden. Das nationale prinzip 
erhebt e i ne  nation iiber alle, die andern dienen dann nur zur folie, 
um zu zeigen, wie die eine es „so herrlich weit gebracht“, die werke 
der andern konnen in dieser unterordnung unmoglicli die rechte wur- 
digung erhalten. Dagegen muss dann alles und jegliches, was die 
offizielle nation gethan, gedacht hat, ais unfehlbar und gut, wenigstens 
ais nicht schlecht erscheinen. In einer brochtłre „Das yaterlandische 
element in der deutschen schule von Dr. Georg Weber, professor und 
schuldirektor in Heidelberg 1857“ lese ich s. 15: „Wir brauchen nie 
tiber die thaten unserer vorfahren zu errothen, aber beklagen miissen 
wir oft die verblendung, in welcher der reiche schatz von kraft und
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treue zu unwtirdigen zwecken und zu gegenseitiger schwachung miss- 
braucht ward.£1 Wenn das ein badiscker schulmaun sagt, was werden 
erst die osterreichischen unterschiedlichen nationalen von ihren herren 
vorfahren aussagen? — „Mit ehrfurcht griisse jedes menschen haupt!“ 
Aucb den niedersten negervolkern gebtihrt die achtung vor der rnensch- 
lichen anlage, die sie in sich tragen: und die kulturviilker sollten wir 
so nebensachlich abtliun, nm einem unter ilinen platz zu machen? 
Weltgeschichte lehren wir und in diesem grossen kreise findet jede, 
auch deine und meine nation raum, so viel ais ihr gebiihrt. Nicht mehr! 
Ueber die Iehre von der gleichheit der menschen und volker ist jeder 
ernste geschichtslehrer hinaus, die geschichte lehrt ilin vielmehr die 
grosse ungleichheit derselben, und die lebenserfahrung bestiitigt 
das. Jedes kulturvolk ohne ausnahme hat seine verdienste um die 
menschheit: sie sind zu wiirdigen und von den scliiilern zu lernen; 
jedes kulturvolk hat seine siinden, fiber welche die naclikommen „er- 
rothen“ mussen: sie sind zu nennen und von den schulern zu lernen. 
Welcher nation mit einem unparteiischen, streng kritisch wahren unter- 
richt ilirer jugend in weltgeschichte nicht gedient ist, die braucht kein 
gymnasium und verdient keines.

3. R t i c k s i c h t e n  a u f  den s t aat .
Das gymnasium hat ohne frage pflichten gegen den staat, in dem 

es wirkt, auch wenn es von ihm nicht erhalten wird. Wie denselben 
in einem staate mit unumsclirankter regierung naehzukommen sei, zu 
sagen, ist gott sei dank nicht meine aufgabe; ich bin iiberzeugt, dass 
in einem solchen staate der eigentliche zweck des gymnasiums ganz 
unmoglich ist. Durch den der osterreichischen verfassung geleisteten 
eid ist auch der bedenklichste unter uns von dem zweifel, was fiir 
einem staate wir nun angehoren, befreit. Diese verfassung spricht es 
deutlich genug aus, dass der zweck des osterr. staates nicht das wohl- 
ergehn seiner regierung, sondern der wohlstand, die bildung, die frei- 
heit seiner bewohner ist. Das soli der kilnftige beamte im gymnasium 
lernen, nicht aus zeitgeschichte, sondern aus der geschichte vergangener 
zeiten. Die kiinftigen staatsbiirger sollen vor allem gemcinsinn und 
sittlichkeit, gerechtigkeit im parteikampfe lernen, und dass sie mit allen 
parteien und mit der regierung gemeinsame vortheile und iibel und 
gefahren haben; sie sollen parteizucht,. edelmuth gegen das nngliick, 
dankbarkeit gegen verdiente manner, ehrerbietung gegen das oberhaupt 
lernen und verniinftige d. h. begriindete vaterlandsliebe anstatt der 
hohlen frasen von alledem. Ich gebe zu, dass das schwere aufgaben 
sind, weil alles das die zeit des absolutismus so selir verwustet hat.



Das erste mittel hiezu ist ausreichende und durchaus mit verstandnis 
erfasste kenntnis des osterr. staates (siehe den lebrstoff). — Eine be- 
sondere politische richtung, die etwa dem augenblick entsprache, seineu 
schiilern zu geben, kann dem lehrer nicht zugemuthet werden, weil es 
ihm nicht gestattet sein kann — tagespolitik ist aus dem gymnasium 
ausgeschlossen. — „Wer die schule bat, der hat die zukunft.“ Nun, 
die jugend der schule haben wir lehrer, uns selbst soli niemand haben, 
ais der gesammtstaat und sein ach so dringendes bedurfnis: die 
wahrheit der geschichte.

4. R i i c k s i c h t e n  a uf  di e  k i r che n .
Unter den mancherlei rathschlagen zur reform des schulwesens 

ward auch der gegeben: allen religionsunterricht, auch alle religions- 
geschichte aus dem lehrplan auszuscheiden und den eltern d. h. den 
kirchen, d. h. den priestern derselben zu uberlassen. Diesem rathe 
stimme ich nicht bei. Das alterthum und das mittelalter hat seine beste 
thatigkeit mit religion untrennbar verwoben. Jede grossere religions- 
stiftung hat einen gewaltigen fortschritt der humanitat ausgesprochen; 
ihre verbreitung, ihre fortbildung, ihre verdunkelung, entartung, jede 
fasę ihres lebens greift tief ein in das empor oder hinab der vo!ker. 
Sollen die schuler die eroberungen der Araber iernen und iiber den 
Islam so unwissend sein wie ein kreuzfahrer? oder noch unwissender? 
— Aber die grosseren religionsgemeinschaften haben alle auch politisch 
gewirkt und sie thun es noch, nur die denktragheit leugnet das nach 
art des strausses in gefahr. Die weltgeschichte bleibt ganz unverstand- 
lich ohne angabe des inhalts der religionsbekenntnisse, welche geschicht- 
lich wirkten, ohne religionsgeschichte. Dass der inhalt streng wissen- 
schaftlich gepriift, der vortrag stets von toleranz getragen sein, jedes 
die sittlichkeit verletzende detail vermicden werden miisse, ist selbst- 
verstiindlich. Gewiss, auch gegen die kirchen haben wir pflichten, 
zwar nicht nur gegen die eine unsere, denn wir sind ehrfurcht schul- 
dig jedem betenden, wio er auch bete, und wir haben meist schuler 
verschiedenen bekenntnisses. Ein unleugbares bedurfnis besonders in 
Oesterreich ist es, dass wenigstens die gcbildeten ausser dem eigenen 
auch die bekenntnisse der in Oesterreich bestehenden religiosen gemein- 
schaften im abriss kennen, damit es nicht mehr vorkomme, dass ein 
politischer beamte dariiber erstaune, dass auch die evangelischen ein 
heiliges abendmahl haben, und damit der ursachen zur zwietracht immer 
weniger werden. — Unsere wichtigste pflicht aber gegen die kirchen 
ist, ihren kiinftigen priestern ein ausreichendes mas von bildung zu 
yermitteln, ohne welche die kirchen ihrem heiligen berufe niemals 
nachzukommen vermochten.



II. Geschichte ist fortbildung der menschheit.
Der geschichtsunterricht darf von keiner subjektiven tendenz be- 

herrscht sein; selbstlos muss der lehrer die wechselnden ideen und 
tendenzen der verscliiedenen zeitalter, volker und bruchtheile vorfiihren. 
Hat denn aber die geschichte in ihrem gesammtverlauf, so weit er be- 
kannt und beglaubigt ist, nickt selbst e i ne  t e n d e n z ,  we l c h e r  a l l e  
t e n d e n z e n  d e r  z e i t a b s c h n i t t e  u n t e r g e o r d n e t  s i n d ?  — 
Zu den zahesten vorurtheilen der „gebildeten11 geliort die weltanscliau- 
ung, dass die geschichte ein spiel des zufalls und dass sie eine ewige 
wiederholung ist, „alles schon dagewesen!“, sowie auch die, dass die 
welt immer scldechter werde. Das grosse lieer guter gescliichtslehrer 
wird in seinem kampfe gegen diese vorurtheile in neuester zeit ermu- 
thigt durch grosse erfolge im materiellen und im geistigen leben, 
von denen man augenscheinlich nicht sagen kann: auch schon dage- 
wesen! Aber trotz solcher argumente ad liominem findet man der „ge
bildeten” noch genug, welche von jener triibseligen anschauung nicht 
lassen wollen; denn diese ansichten sind nicht nur ais orgebnis mangel- 
hafter geschichtlicher bildung von dem spiessbiirger zu horen, der seine 
gute alte zeit lobt, weil damals fleisch und wohnung billiger war, und 
wenn man ihm naclrweist, dass es auch friiher schon theuerungen ge- 
geben, ausruft: alles schon dagewesen! Auch alle jeno leugnen den 
fortschritt, welchen er unerwiinscht ist, weil sie so unklug waren, ihr 
lebensgliick auf der voraussetzung des stillstands oder wohl gar des 
riickschritts zu einer schon dagewesenen zeit zu bauen; ja selbst gewisse 
filosofen mit pessimistischem prinzip unterstiitzen solche urtheile der 
unwissenheit, indem sie alle erfalmingswissenschaft nach einem prinzip 
aufbauen mijchten, welches nur einem theil und nicht dem grossen blick 
auf die gesammtheit des menschlichen erfahrungschatzes entnommen ist. 
Zuweilen vereinen sich diese drei menschenklassen, urn den fortschritt 
nicht nur in der offentlichen meinung zu leugnen, sondern auch zu 
hindern; aber nm dies zu konnen, mussen sie selbst sich bewegen und 
die geschichte bedient sich jeder, auch dieser riicklaufigen bewegung 
zu ihrem zweck und dieser zweck ist: die fortbildung der menschheit.

Ein hauptmerkmal, wodtirch grossere perioden der geschichte sich 
unterscheiden, ist die e r w e i t e r u n g  des  ges  chi  c h 11 i ch e n schau- 
p l a t ze s ,  erweiterung, nicht bios verlegung. Ein anderes hauptmerk
mal ist die v e r b r e i t u n g  m o n o t h e i s t i s c h e r  w e l t a n s c h a u u n g ,  
also eines weiteren gesichtskreises der menschen. Indem das geschicht- 
liche leben die noch ausserhalb desselben stehenden volker nach und 
nach in sein gebiet aufnimmt (die das nicht ertragen, sterben aus), ver- 
mehrt es nicht nur seine krafte, gestaltet sich immer mannigfaltiger,



sond.ern steigert auch einen grundzug des menschlichen wesens, die ge- 
selligkeit von der stufe einer volksgemeinscliaft zu der von volkerbiin- 
den, zu der einer grossen rcligiosen gemeinschaft, zu einer s t a a t e n-  
f a mi l i e ,  zu e i n e r  g e s e l l s c h a f t  de r  g e b i l d e t e n  a l l e r  wel t -  
t he i l e ,  mit dereń organisirung die neue zeit beschaftigt ist. Diese ge- 
sellśchaft umfasst heute ganz Europa und erweitert in allen erdtheilen 
ikrę grossen gebiete, eine grosse menschengemeinde mit taglich regerem 
verkebr und austausch der lebensbedurfnisse, gedanken, kunstwerke, 
giiter und tibel und heilmittel der ii bel, unabhangig schon von den 
scliranken der nationalitat, der religiosen gemeinde und der einzelnen 
staaten. Die erhabenen werke wie die fehler dieser grossen gemeinde 
kommen niclit nur dem einzelnen volke, nein, dem einzelnen mensclien 
zu gute oder zu schaden; es ist ein  organismus. Ist dies auch schon 
dagewesen? — Innerlialb der volker nun bringt diese erweiterung der 
grossen geschichtliclien gesellschaft ebenfalls ein fortschreitendes, immer 
neues werden heryor. Wo l i l s t a n d ,  g e i s t i g e  b i l d u n g ,  pol i -  
t i s c h e  f r e i he i t ,  m e n s c h e n w u r d e  v e r b r e i t e t  sieli bei wacli- 
s e n d e n  v o l k e r n  von e i ne m o b e r l i a u p t  a u f  m e h r e r e  haupt-  
l i nge,  di e  nun  den p a t r i a r c h e n  b e s c h r a n k e n ,  von d i e s e n  
a n f  n o c h  m e h r e r e  und  i mme r  z a h l r e i c h e r e  s t a a t s b i i r g e r ,  
die nun den k ó n i g  s a mmt  dem a de l  b e s c h r a n k e n ;  bei  ab- 
s t e r b e n d e n  v o l k e r n  g e h t  h i n w i e d e r  f r e i h e i t ,  b i l dung ,  
ma c h t  u n d  m e n s c h e n w u r d e  zur t i ck  von den  v i e l e n  a u f  
w e n i g e r e  und  i mme r  w e n i g e r e  und  e n d l i c h  a u f  e i n e n  
und d a n n  i s t  das  vo l k  rei f ,  a n d e r e n  das  l e b e n  z u rau-  
men.  Dieses gesetz hat Aristoteles schon dem so viel kiirzeren ihm 
bekannten zeitraum abstrahirt, hat Gemnus (Einleitung in die geschichte 
des 19. jahrhunderts, Leipzig 1853) in dem verlauf der weltgeschiclile bis 
jetzt nacligewiesen. Aber ist das nicht eben ein kreislauf, ein ewiges 
einerlei ? — Dies ware der fali, wenn die menschheit keine i lber- 
l i e f e r u n g ,  wenn sie nicht s p r a c h e  hatte und s c h r i f t  und 
d a u e r n d e s  k u n s t w e r k ,  l i t e r a t u r ,  welche die staaten und die 
volker iiberleben, indem sie sich auf die nachfolgenden vererben, ewig 
wachsend und sich lauternd. So hart das wort ist, es ist dennoch 
wahr: auch v<3lker sind nicht der endzweck der geschichte, sie ster- 
ben, sie fliehen wie wellen dahin, aber der strom bleibt, denn es ist 
vorgesorgt, dass er sich ewig erneue. Er erneut sich aber nicht nur, 
seine fluth selbst verandert, lautert sich. Allerdings hat das rbmische 
volk mit einem konig begonnen, ist durch die adelsrepublik, durch die 
demokratie hindurch wieder bei dem alleinherren angekommen; aber 
welcher unterschied zwischen dem materiellen wolilstand und dem gei-



stigen reichthum der Romer unter Romulus und unter Octavian! Und 
alle die schatze, die es in seinem majestatischen lebenslauf gesammelt, 
so manigfach verwendet und umgesetzt hat, erbte die nachwelt. — Hat 
doch die naturwissenschaft selbst in dem leben des thier- und pflan- 
zenreiches, ja in dem sein der unorganischen natur, des erdkorpers 
selbst den stillstand, die ewige unveranderte wiederholung wegbewiesen.

Ob nun diese einsicht fiir den geschichtsunterricht aucli der jugend 
der riclitige standpunkt ist ? — Diese einsicht ist wahrheit und ist der 
schonste trager der sittlichkeit, also ganz gewis fiir die erziehung der 
jugend der rechte leitstern. Die jugend sammelt im gymnasium that- 
sachliche Kenntnisse; auf zweiter stufe verbindet sie dieselben, ver- 
gleicht, ordnet, stellt unter gesichtspunkte zusammen, das ist die wissen- 
schaftliche metbode des gymnasiums. Die schiiler miissten geradezu 
irre gefiihrt worden sein, miissten die einzelnen tliatsachen gefiilscht 
iiberkommen haben, wenn sie nicht von selbst die fortbildung der 
menschheit wahrnehmen konnten. Und selbst finden will die jugend 
solche ergebnisse, soli sie fruchtbare freude daran haben; doktrinares 
vorgehen widerstrebt auch der erfahrungswissenschaft; aber deutlicher 
hinweisung bei abschliissen von perioden, bei vergleichender wieder
holung bedarf der leichte sinn allerdings.

Dieser geist der wirklichen geschichte kann wohl jeden ernsten 
lehrer schadlos halten fiir alle subjektiven tendenzen, die er in seinem 
unterricht unterdriicken muss. Dieser streng kritisch treue unterricht in 
der geschichte der fortbildung der menschheit wird einem staate, der 
ebenfalls der fortbildung der mensclilichkeit seiner bewohner dienen 
will, die besten staatsbiirger und staatsdiener erziehen. Diese gesin- 
nung ist allerdings auch eine weltbiirgerliche, abcr nicht mehr jene, die 
in dem spruche ausgedriickt ist: ubi bene ibi patria; nein, sie ist zu- 
gleich patriotismus, ist bodenstandig, denn sie weiss, dass alle mensch- 
liche entwickelung nur von gegebenen und raeist sehr kiimmerlichen 
realitiiten ausgeht und iiberall mit hindcrnissen zu kiimpfcn hat, dass 
sie ein grosser iiber die weite erde hingehender kampf ist mit zahl- 
reichen siegen, zahlreichen niederlagen, im ganzen mit strahlenden, un- 
verlierbaren erfolgen. So wird ein junger mann von solcher bildung 
auch sieli selbst auf seinem posten fiihlen und getrost sein auch in 
miihevollem wirken, denn er weiss, dass auch sein werk, mag es in dem 
grossen ganzen mikroskopisch klein erscheincn, dennoch auch dem grossen 
ganzen zu gute kommt, Diese geschichtsbetrachtung legt bedeutung in 
das kleine, kurze leben; sie schiitzt vor quietismus, materialismus, vor 
feiler gesinnung, aber auch vor pessimistischen anfiillen dem politischen



leben der gegenwart gegeniiber. „Die ungeduldigen hoffnungen auf 
rascbe politische erfolge, sagt Gervinus, lernt man zwar bei dieser be- 
traclitungsweise bald ablegen, aber man lernt aucli die eitle freude 
der herrschenden parteien an augenblicklichen vortheilen mitleidig be- 
lacheln, man lernt zeitig den glauben aufgeben, dass die dinge der 
welt nach den grillen der einzelnen liefen und nach ihrer willkur ge- 
staltet wiirden. Denn man gewbhnt sich bei jener betrachtung bald, 
selbst in der kleinen spanne der nachsten zeitgeschichte die riesige be- 
wegung des jahrliunderts herauszufiihlen und die gewaltigen ziige, in 
denen die vorseliung schreibt, nicht herauszubuchstabiren am einzelnen, 
sondern zu iiberlesen im ganzen.“

Ma n u e l  Ra s c h k e .



Scłmlnachricliten.

I .  L e lirp lan  des S clm ljakres 1869—70.

I. Klasse.
Klassenlehrer: K a r l  Gazda.

Re l i g i o n :  2 Stunden. Luthers Katecliismus naeh Redlich’s Ausgabe. 
Die kleinere Halfte. Im I. Sem. Lic.  J. Bor  b is. Im II. Sem.

K. Gazda .
La t e i n :  8 Stunden. 1. Sem. Grammatik nach Schultz. Die regel- 

massige Formenlehre: Declination, Comparation, Pronomina, Nume- 
ralia, Adverbia. Nach 10 Wochen alle 8 Tage eine lialbe Stunde 
Composition nach Rożek’s Lesebuche. — 2. Sem. Grammatik und 
Lesebuch wie im ersten Semester. Formenlehre: Genus, Tempora, 
Modi, Ableitung der Tempora; regelmassige Conjugation; Ge- 
brauch des Conjunctivs und Infinitivs in den wichtigsten Fallen. 
— Memoriren und Aufschreiben der Vocabeln. Alle 8 Tage 
eine Composition. K. Ga zda .

D e u t s c h :  4 Stunden. 1. und 2. Sem. Das Verbum, besonders die 
Conjugation des starken Verbums nach Bauers Grammatik. Lesen 
und Memoriren aus Magers Lesebuch 1. B. Alle 14 Tage ein 
Aufsatz. Jede Woche eine Schreibubung. K. Gazda .

G e o g r a p h i e :  3 Stunden. Geographie nach Schubert; Karten von 
Scheda. 51. R a s c h k e.

Ma t h e m a t i k :  3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik. Erganzungen zu den 
vier Species und Decimalbriiche, gemeine Briiche nach 51ofinik’s 
Lehrbuc.h. — 2. Sem. 1 Stunde Wiederholung und Eintibung des 
Obigen. 2 Stunden geometrische Anschauungslehre. Auf An- 
schauung basirte Entwickelung der Begriffe der Raumgrossen: 
Korper, Flachen, Linien, Punkte, gerade Linien, Richtung und 
Grósse derselben. Eutstehung und Grosse der Winkel. Congruenz



der Dreiecke und darauf basirte Constructionen. Nach Mo6nik’s 
geometrischer Anschauungslehre. R. B a r t e l mu s .

N a t u r g e s c h i c h t e :  2 Stunden. 1. Sem. SSugethiere nach Pokornys 
Lehrbuch. — 2. Sem. Insekten, Krustentliiere und Wttrmer; nach 
demselben Lehrbuche. Dr. J. Od s t r c i l .

II. Klasse.
Klassenlehrer: A r m a n d  K a r ę  11.

Re l i g i  on:  2 Stunden. Die andere grossere Halfte des Lutherischen 
Katechismus nach Redlich.

Im I. Sem. L ic. J. B or bis,  im II. Sem. A. K a r ę  11.
L a t e i n :  8 Stunden. 1. Sem. Grammatik nach Schultz. Unregelmassig- 

keiten in den Declinationen; die in der 1. Klasse weniger be- 
rucksiclitigten Partien der Zahl- und Furworter, der Prapositionen, 
Adverbien und Conjunctionen. Schultz’s Lesebuch. Memoriren, 
spater hausliches Prapariren. Alle 8 Tage eine Composition; 
alle 14 Tage ein Pensum. — 2. Sem. Grammatik von Schultz, 
Lesebuch von Schultz. Unregelmassigkeit in der Comparation und 
Oonjugation. Verba anomala, defectiva, impersonalia. Lehre vom 
Gebrauche des Conjunctivs, Imperativs, Infinitivs; Anwendung der 
Participien. Praparation, Composition und Pensum wie im ersten 
Semester. A. Ka r e l l .

De u t s c h :  4 Stunden. Declination und ihr syntactischer Gebrauch; 
der einfache und der zusammengesetzte Satz nach Bauer’s Gram
matik. Lesen und Memoriren aus Mozarfs Lesebuch 2. B. Alle 
14 Tage ein Aufsatz, jede Woche eine Sehreibubung.

G. B i e r m an n.
G e s c h i c h t e  u nd  G e o g r a p h i e :  3 Stunden. 1. Sem. Alte Ge

schichte bis zum Tode Alexanders des Grossen nach Beck’s Lehr
buche. Gleichlaufend Geographie der ostlichen Mittelmeerlander 
nach Wandkartcn von Kiepert. — 2. Sem. Geschichte von der 
Griindung Rom’s bis zum Fali des westromischen Reiches. Geo
graphie Italiens, des westlichen und mittleren Europas.

G. Bi e r ma n n .
Ma t h e m a t i k :  3 Stunden. 1. Sera. Arithmetik 2 Stunden. Verhaltnisse, 

Proportionen, einfache Regeldetri und darauf beruhende Rechnungs- 
arten nach Moćnik’s Lehrbuch. Geometrische Anschauungslehre 
1 Stunde: Flachenberechnung geradliniger Figuren nach Mocnik. 
2. Sem. Arithmetik 1 Stunde. Walsche Praktik und Uebungen



der Rechnungen des 1. Sem. Geometrische Anschauungslehre 
2 Stunden. Pythagoraischer Lehrsatz, Verwandlung, Theilung und 
Aehnlichkeit gradliniger Figuren. R. Ba r t ę I mu s .

N a t u r g e s c h i c h t e :  2 Stunden. 1. Sem. Yogel, Ampliibien, Fische 
nacli Pokorny’s Lehrbuch. 2. Sem. Erklarung der Pfianzenorgane 
und des Linneischen Systems nach demselben Lehrbuche. Uebung 
im Beschreiben, Unterscheiden und Bestimmen der um Teschen 
wildwachsenden und angebauten Pflanzen. R. Ba r t e l mu s .

II I . Klasse.
Klassenlehrer: Ma n u e l  Ra s c h k e .

R e l i g i o n :  2 Stunden. 1. und 2. Sem. Zusammenhangende Darstellung 
der christlichen Glaubenslehre nach H. Palmer.

Im I. Sem. Lic.  J. Bor  bis,  im II. Sem. M. Ra s c h k e .
L a t e i n :  6 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Grammatik nach Schultz. Die 

Syntax: Gebrauch der Casuslehre. Alle 14 Tage eine Composition 
und ein Pensum nach Siipfle 1. Thl. 1— 204 mit Auswahl. — 
Lectiire 4 Stunden: Memorabilia Alexandri magni &c. ed. Schmidt 
und Gelden: Hamilcar, Hannibal, Miltiades, Themistocles. 2. Sem. 
Grammatik 2 Stunden nach Schultz. Syntaktische Eigenthumlich- 
keiten im Gebrauche der Adjectiva und Pronomina. Composition 
und Pensum wie im 1. Sem. — 4 Stunden Lecttire: Memora
bilia Alexandri magni von Schmidt und Gehlen: De pueritia
Alexandri — res antę pugnam S. 1 —36. Praparation.

Im I. Sem. Dr. A. G e r b e r  im II. Sem. H. Scher f f .
G r i e c h i s c h :  5 Stunden. 1. Sem. Curtius Grammatik. Auswahl des 

Nothwendigsten aus der Laut- und Flexionslehre bis zu den 
Verben auf m inclusive. Schenkel’s Lesebuch Nr. 1 — 39 Memo- 
riren und Prapariren. 2. Sem. Curtius Grammatik: Verba con- 
tracta bis zu den Verbis auf /u . Schenkl’s Lesebuch Nr. 40 
bis 74. Alle 14 Tage ein Pensum oder eine Composition.

A. K a r ę  11.
D e u t s c h :  3 Stunden. Wiederholung der Formen- und Satzlehre bei 

Gelegenheit der Lektiire, nach Bauer’s Grammatik. Lesen und 
Memoriren aus Mozart’s Losebuche III. B. Alle 14 Tage ein 
Aufsatz. M. Ra s c h k e .

G e s c h i c h t e :  3 Stunden. 1. Sem. Vom Falle des westromischen 
Reiches bis auf Rudolf von Habsburg nach Beck’s Lehrbuche und 
Brettschneider’s Wandkarten. — 2. Sem. Fortsetzung der Ge
schichte des Mittelalters und neuere Geschichte bis zum westfa-



lischen Frieden nach demselben Lehrbuche; Geographie nacli 
Schubert. M. R as cli ke.

Ma t h e ma t i k :  3 Stunden. 1. Sem. Aritlimetik nach Mocnik’s Lehr
buche 2 Stunden: die vier Species in Buchstaben; die Lehre von 
den Klammern, Potenziren. 1 Stunde geometrische Anschauungs- 
lehre nach Moćnik. Proportionalitat der Linien, Aehnlichkeit 
geradliniger Figuren, einige Anwendungen der Lehre von der 
Congruenz und Aehnlichkeit der Dreiecke. — 2. Sem. Arithmetik 
3 Stunde: Quadrat- und Kubikwurzeln, Permutationen und Combi- 
nationen. Geometrische Anschauungslelire 2 Stunden: Linien, Win- 
kel und Verhaltnisse im Kreise, Constructionen in und um den 
Kreis, Kreisberechnung. Dr. J. Ods t r c i l .

N a t u r  ge s c  h i c  l i te und  P h y s i k :  2 Stunden. 1. Sem. Mineralogie 
nach Pokorny. Terminologie. Uebungen im Beschreiben einiger 
Mineralien. — 2. Sem. Physik nach Kunzek. Von den Korpern 
und ihren VerSnderungen, von den auf ihre kleinsten Theilchen 
wirkenden Kraften und von der Warme. Dr. J. Od s t r c i l .

IY. Rlasse.
Klassenlehrer: Go t t l i e b  F r i e d r i c h .

Re l i g i  on:  2 Stunden. Fortsetzung des in der dritten Klasse Begon- 
nenen. Christliche Sittenlehre.

Im I. Sem. Lic.  J. B o r b i s ,  im II. Sem. G. F r i e d r i c h .
L a t e i n :  6 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Grammatik nach Schultz: Syntax, 

Wiederholung der Casuslehre und der syntactischen Eigenthlim- 
lichkeiten im Gebrauche der Adjectiva und Pronomina. Das Yer- 
bum: Tempora, Modi. — Lectiire: Caesar de bello gallico ed. 
Hoffmann, lib. I und II. Alle 14 Tage ein Pensum und 1 Com- 
position theilweise nach Siipfle. 1. Thl. 214—260 theils mit 
Beniitzung der Lectiire. -— 2. Sem. 2 Stunden Grammatik nach 
Schultz §. 266 etc. Infinitiv, Partie., Gerundium, Supinum. Alle 
14 Tage 1 Pensum und 1 Composition nach Siipfle. 1. Thl. von 
260—300. — 4 Stunden Lectiire: Caesar de bello gallico ed. 
Hoffmann lib. II und III, VII, cap. 1—32. Prosodie und Metrik. 
Ovidii Metamorph. ed. Grysar lib. I, 89 — 415. G. F r i d r i c h .

G r i e c h i s c h :  4 Stunden. Curtius Grammatik. Wiederholung der Verba 
auf co, Einiibung der ersten Klasse der YTrba auf jut §. 302 bis 
317. — Alle 4 Stunden zugleich Lectiire aus Schenkel’s Lese- 
buch Verba auf jut Nr. 75 — 83. — 2 Sem. Alle 4 Stunden 
Grammatik: zweite Klasse der Yerba auf [u. 8 Klassen der



regelmassigen Verba §. 318—333. Alle vier Stunden aus SchenkePs 
Lesebuche Nr. 84— 100, sammtliche Lesestiicke. In beiden Se- 
mestern alle 14 Tage ein Pensum oder 1 Cemposition abweeh- 
selnd. 6 . F r i e d r i c h .

De u t s c h :  3 Stunden. Wiederholung der Formen und Satzlehre bei 
Gelegenheit der Lecture. Lesen und Memoriren aus MozarPs 
Lesebuche IV. B. Ausserdem im 2. Sem. die Hauptstiicke der 
deutschen Metrik. Alle 14 Tage ein Aufsatz. G. B i e r ma n n .

G e s c h i c h t e :  3 Stunden. 1, Sem. Von der Reformation bis zum 
Wiener Congress nach Beck’s Lelnbuche. Geographie nach Bret- 
schneider’s historischen Karten. — 2. Sem. Oesterreichische Vater- 
landskunde nach Hannak’s Lelnbuche. G. B i e r ma n n .

Ma t h e ma t i k :  3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik 2 Stunden nach Mocnik, 
zusammengesetzte Verhaltnisse und darauf gegriindete Rechnungs- 
arten. 1 Stunde Moćnik’s geometrische Auschauungslehre; Lagę 
der Linien und Ebenen gegen einander; Korperwinkel. — 2 Sem. 
Arithmetik 1 Stunde; Zinseszinsrechnung; Gleichungen des ersten 
Grades mit einer und mehreren Unbekannten. Anschauungslehre 
2 Stunden. Hauptarten der Korper, ihro Gestalt und Grossen- 
bestimmungen. Mathematische Geographie. R. B a r t e l mu s .

P l i y s i k :  3 Stunden. 1. Sem. Warmelehre. Statik, Dynamik — 
2. Sem. Akustik, Magnetismus, Electricitat und Optik nach 
Kunzek. R. B a r t e l mu s .

V. Klasse.
Klassenlehrer: H e i n r i c h  S i 11 i g.

Re l i g i o n :  2 Stunden. Nach Palmer. Der christliche Glaube und das 
christliche Leben. Die Geschichte der christlichen Kirche.

Im I. Sem. Lic.  J. Bor b i s ,  im II. Sem. H. S i t t i g .
L a t e i n :  6 Stunden. Lecture 1. Sem. Livius lib. XX. XI. 2. Sem. 

Livius lib. XXII, 1— 56. Ovid. Metamorph. ed. Grysar VI, 
146—312. VII, 1 — 158. VIII, 260— 545. VIII, 611— 729. X, 
1— 77. XIII, 750—898. — Grammatisch-stylistische Uebungen: 
nach Siipfle Th. II. iiber Participien, Infinitiv und Gerundien, 
Modi in Relativsatzen, die Conjunction „dass“ und Fragesatze; 
zugleich in Beziehung auf Schultz’s Gram. •— In jedem Semester 
monatlich 3 schrittliche Arbeiten. H. Si t t i g.

G r i e c h i s c h :  5 Stunden. 1. Sem. 1 Stunde Wiederholung der Yerba. 
Syntax nach Curtius: Congruenz, Genus, Artikel. 4 Stunden
Lectiire in SehenkePs Chrestomatie, Xenophon's Anabasis, IIomer’s



Ilias ed. Hochegger I, II. — 2.Sem. 1 Stunde Syntax nachCurtius: 
Die Casuslehre, Praepositionen. 4 Stunden Lecttire: Homer Ilias IV.
VI. In beiden Semestern monatlieh eiue schriftliche Arbeit.

H. S i 11 i g.

De u t s c h :  2 Stunden. Lecttire von 22 theils poetischen, tbeils pro- 
saischen Lesestiieken ans Mageris Lesebuche Tli. III. init gramma- 
tischen und sachlicheu Erlauterungen. Mundliclie Uebungen: 
Gliederung und Gruppirung nacb den Hauptgedanken oder ein- 
fache Inhaltsangabe. Memoriren mebrerer Gediclite. •— lin An- 
schluss an die Lecttire : Excurs tiber die Kirchenbauten im Mittel- 
alter. — Aus der Stylistik: Definition, Inhalt und Umfang der 
Begriffe. Division und Partition. Haupttbeile einer einfachen Dispo- 
sition. —• Aus der Rlietorik: Die wiclitigsten Wort- und Satz-
figuren (Tropen.) — Schriftliche Aufgaben: 1. Die Wortfamilie 
„treiben“. — 2. Morgenstunde hat Gold im Munde. — 3. Freu- 
den und Leiden des Winters. — 4. Inhalt und Gedankengang 
einer Schulrede Herders. — 5. Worauf ist bei der Beurtheilung 
der Kirchenbauten im Mittelalter Rticksieht zu nelimen ? — 
6. Form, Haupttbeile und Gedankengang des Schillerschen Ge- 
dichtes „das Eleusische Fest“. — 7. Das Wohllhatige und Nach- 
theilige der Fltisse. — 8. Von der Stirne lieiss rinnen muss der 
Schweiss, soli das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt 
von oben. W. Sc h u b e r t .

G e s c h i c h t e :  3 Stunden. 1. Sem. Geographie und Geschichte der 
orientalisclien Lander und Volker. Geographie Griechenlands nacli 
Piitz. 1. Abth. und historische Wandkarten von Kiepert. — 
2. Sem. Geschichte Griechenlands und Macedoniens.

G. Bi er m an n.

M at he ma t ik  : 4 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Algebra nach Mocnik. 
Dio Grnndoperationen mit absoluten und algebraischen ganzen 
Zalilen. Von der Tlieilbarkeit der Zahlen. 2 Stunden Planimetrie 
nach Mocnik. Gerade Linien und geradlinige Figuren. — 2. Sem. 
2 Stunden Algebra: Von den gebrochenen Zahlen; von den Ver- 
haltnissen und Proportionen. 2 Stunden Planimetrie: Die Lelire 
vom Kreise. Dr. J. Ods t r ć i l .

N a t u r  g e s c h i c h t e :  2 Stunden. Mineralogie nach Fellocker. Termi
nologie, Systematik, Uebung im Beschreiben der Mineralien; die 
wiclitigsten Thatsachen der Geologie. — 2. Sem. Botanik nach 
Bill. Terminologie, das Linne’sche und Decandolle’sclie System.



Uebungen im Beschreiben und Bestimmen der Pflanzen. Einiges 
au9 der Palaontologie und geographischen Verbreitung der 
Pflanzen. Ii. B a r t e 1 m u s.

VI. Klasse.
Klassenlehrer: Im I. Sem. D r. A r n o l d  Ger ber ,  im II. Sem, 

Go t t l i e b  B i e r ma n n .
R e l i g i o n :  2. Stunden. Ausfiihrlichere Auseinandersetzung des christ- 

lichen Glanbens und Lebens nacli Palmers Lehrbucbe. Einleitung 
und die christliche Glaubenslehre.

Im I. Sem. L i c. J. B o rb i s, im II. Sem. G. Bi e r ma n n .
L a t e i n :  6 Stunden. 1 Stunde grammatisch-stylistische Uebungen naeh 

Seyfferfls Uebungsbuche fur Secunda mit Auswahl. Grammatik nacli 
F. Schulz. Monatlich drei scliriftliche Arbeiten : Compositionen und 
Pensa. 5 Stunden Lectiire. 1. Sem. Caesar de belio civili ed. 
Linker lib. II. theilweise. -  Sallust. Catilina ed. Linker. — 
2. Sem. Sallust. Catilina Fortsetz. Cicero oratio I. et II. in Cati- 
linam ed. Linker. Virgil. Aeneis lib I. Dr. C. B u r k h a r d .

G r i e c h i s c h :  5 Stunden. 1. Sem. 1 Stunde Syntax nach Curtius: 
Wiederbolung der Casuslehre, eingehende Behandlung der Tero 
pora und Modi in abhangigen Siitzen §. 441—4G8. 4 Stunden
Lectiire. Hom. Uias ed. Hochegger XI. XII.. — 2. Sem. 1 Stunde 
Syntax iiber die Modi in Aussage-, Absichts-, hypothetischen-, Re- 
lativ- und Temporals;ttzen §. 507— 558. 4 Stunden Lectiire:
Herodot ed. Wilhelm VI. XII. Alle 4 Woelien eine Composition 
oder ein Pensum in beiden Semestern.

Im I. Sera. Dr. A. Ge r b e r ,  im II. Sem. II. Scl i er f f .
De u t s c h :  3 Stunden. 1. Sem. Literaturgeschielitlicher Ueberblick von 

Klopstock bis zur neueren Zeit. Mager’s Lesebuch und Lessing’s 
Nathan der Weise. — 2. Sem. Mager’s Lesebuch. — Scliriftliche 
Aufgaben: 1. Sem. 1. Die Nacht. (Schilderung). — 2. Luther auf 
der Wartburg. — 3. Ein Glucklicher (Eigne Erfindung).
4. Erklarung einer Stelle aus Jean Paul. — 5. Odysseus ais 
Ileld mit Riicksicht auf den XI. und XII. Gesang der Iliadę. — 
6. Die Gedenktage. — 7. Der Mensch und das Pferd. — 2. Sem. 
8. Der Kranz. — 9. Gedankengang des Gedichtes „Hoffnnng“ 
von E. Geibel. — 10. Welche Bedeutung haben die Verse 
255—259 im ersten Buche der Aeneide? — 11. Welcher dichte- 
rischen Mittel bedient sich Vergil, dem Erscheinen Neptuns Grosse 
und Bedeutung zu verleihen? (Aen. I, 117— 150.) — 12. Wel- 
chen Anlass findet Yergil, den Hass der Juno auf den Fali Kar-



tkagos zu beziehen und dann der Yersohnung zu gedenken? 
(Aeu. I. 1 ff. — I, 254—296.) — 13. Plan und Gedankenfolge 
der Herderiscken Schulrede von der Heiligkeit der Schulen. — 
14. Yi a y y tu .u v  yt(iy.t{)raaorioig! o u  rfjds xu fu & a } ruig

xaWr nenOófisroc. — 15. Die Bescbreibung eines Ge-
wachshauses. G. F r i e d r i c h .

G e s c l i i c k t e :  3 Stunden. 1. Sem. Geograpliie und Geschicbte Italiens 
von den altesteu Zeiten bis zum Untergange des westromischen 
Reiches nacb Piitz I. und Kieperts. kistorischen Wandkarten. — 
2. Sem. Gesckiclite des Mittelalters bis zu den Kreuzziigen nach 
Piitz II. und Brettsehneider’s histor. Wandkarten.

G. B i e r ma n n .
M a t k e m a t i k :  3 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Algebra nach Mocnik: 

Von den Potenz- und Wurzelgrossen, Logaritkmen. 1 Stunde 
Geometrie nach Mocnik: Ellipse, Parabel, Hyperbel, Stereometrie, 
gerade Linien und Ebenen im Raume, Eigenschaften der Korper, 
ihr Flaelien- und Kubikinhalt. — 2. Sem. 1 Stunde Algebra: Glei- 
chungen des ersten Grades; 2 Stunden Geometrie: Goniome-
trische Fuuctionen und Auflósung ebener Dreiecke.

Dr. J. O d s t r ć i l .
N a t u r  ge s c  hic  l i te:  2 Stunden. Zoologie nach Leunis. 1. Sem. 

Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces. — 2. Sem. Arthrozoa, 
Gastrozoa. II. S i t t i g .

VII. Kłasse.
Klassenlekrer: Dr. J o k a n n  Od s t r ć i l .

R e l i g i o n :  2 Stunden. Gegenstand und Lehrbuch wie in der VI. 
Klasse. 1. Sem. Kurze Uekersickt der christlichen Sittenlehre. — 
2. Sem. Lesen der Bergpredigt und der wichtigsten Gleiclinisse 
mit theilweiser Berucksicktigung des Grundtextes.

Im I. Sem. Lic.  J. Borb i s ,  im II. Sem. W. S c h u b e r t .
L a t e i n :  5 Stunden. 1 Stunde in beiden Semestern: Stylistiscke Uebun- 

gen nach Seyffert’s Uebungsbuch fiir Secunda. Monatlich 3 schrift- 
liche Arbeiten: Compositionen und Pensa. Lectiire 4 Stunden.
1. Sem. Cicero orat. pro Roscio amerino. 2. Sem. Yirgil Aeneis 
ed. Hoffmann lib. II. III.

Im I. Sem. Dr. A. Ge r b e r ,  im II. Sem. H. Sche r f f .
G r i e c h i s c h :  4 Stunden. In beiden Semestern alle 14 Tage 1 Stunde 

grammatisck-stylistische Uebungen nach Curtius, Cap. 22—25: 
Infinitiv; Eigentkumlicbkeit der Relativsatze, Fragesatze. Alle

3



4 Wochen ein Pensum oder eine Composition. Lectiire: 1. Sem. 
Sophokles Philoktet ed. Bergk. — 2. Sem. Demosth. ed. Pauly. 
Olynth. II. III. Philipp I. Hom. Odyss. XVI. H. Si t t i g .

D e u t s c h :  3 Stunden. 1. Sem. Literaturgesckichte des Mittelalters. 
Das Nibelungenlied und das Tkierepos aus Reickels mhd. Lese- 
buche. Schiller’s Braut von Messina. Freie Vortrage eigener Auf- 
satze. — 2. Sem. Gudrun, das Hofepos, Lyrik, Gnomik und 
Prosa aus Reichels mhd. Lesebuch. Gótlie’s Gotz von Berlichingen 
Freie Yortrage. — Schriftliche Aufgaben: 1. I)ie Wahrnehmun- 
gen des Auges und des Okres in ibrem Werthe fur die Erkennt- 
niss. — 2. Der stylistische Wertb der sorgsamen Unterscheidung 
zwischen Korper und Leib. — 3. Die Ilandlung des Trauer- 
spiels: Die Braut von Messina. — 4. Ist Schiller’s Braut von 
Messina ein Schicksalsdrama ? — 5. Wie verhalt sieli Theorie 
und Praxis‘? (Auf verschiedenen Gebieten, zur Auswahl.) —■ 
6. Ueber selbst gewahlte Aufgaben. — 7. Mit steigender Bildung 
eines Yolkes sinlrt seine Empfanglichkeit und Fahigkeit fiir Volks- 
poesie. — 8. Hagen’s und Volker’s Brucli der Leknstreue. Nib. 
2130—2144. — 9. Wie die Erfindung Marggraffs, aus Riiben 
Zucker zu bereiten, zur Verminderung der Sklaverei geholfen. —
10. Die Berechtigung und die Scliranken des Vet'gniigens. —
11. Warum die Linde von germanisehen und slaviscken Yolkern 
gottlich verehrt ward. — 12. Warum die Eiclie gottlich verehrt 
ward? — 13. Ueber selbstgewiihlte Aufgaben. — 14. Mittel, die 
Denkkraft zu wecken und zu entwickeln. — 15. Mittel, das Ge- 
diichtniss zu starken. — 16. Ueber das Fremdwort. — 17. Das 
Kartenspiel macht stumm und was sich darauf reimt.

M. R a s c h k e.
G e s c h i c h t e :  2 Stunden. 1. Sem. Von den Kreuzziigen bis zum 

Sebluss des Mittelalters, nacb Piitz II. und Brettschneiders liist. 
Wandkarten. — 2. Sem. Neue Geschiehte bis zum westfalischen 
Frieden nacb Piitz III. Neben der bistoriseben Geographie aucb 
die neue. M. R a s c h k e .

M a t b e m a t i k :  3 Stunden. 1 Sem. 2 Stunden Algebra nacb Moenik. 
Unbestimmte Gleichungen ersten Grades, quadratische Gleicbungen, 
liohere und Exponentialgleicbungen. 1 Stunde Geometrie nacb 
Moenik: Beendigung der Stereometrie, Anwendung der Algebra auf 
Losung geometriseber Aufgaben. — 2. Sem. 1 Stunde Algebra: Pro- 
gressionen, Combinationen, binomiseber Lehrsatz. 2 Stunden Geo
metrie: Elemente der analytischen Geometrie.

Dr. J. Ods t r e i l .



P h y s i k :  3 Stunden. 1 Sem. Von den Korpern iiberhaupt, Chemie
inbegriffen. Statik. — 2 Sem. Dynamik, Magnetismus naeli Śubic.

Dr. J. Od s t r c i l .
P h i l o s  o p h i s c h e  Pr  opi i deut  i k : 2 Stunden. Formelle Logik nacli 

Dr. Drbal. G. F r i e d r i c h .

VIII. Klasse.
Klassenlehrer: Dr. Ca r l  B u r k h a r d .

Re l i g i  on:  3 Stunden. Im 1. Sem. Ueberblick der christlichen Wahr- 
lieiten nach Hagenbach’s Leitfaden zum christlichen Religionsun- 
terrichte an Gymnasien. Im 2 Sem. Lesen und Erklaren der Berg- 
predigt und der wichtigsten Gleicknisse des Herrn. ■— Kirchenge 
schichtliche Uebersicht.

Im I. Sem. Lic.  J. Borbi s ,  im II. Sem. W. S c h u b e r t .
L a t e i n : 5 Stunden in beiden Semestern. Stylistische Uebungen nach 

Seyffert’s Uebungsbuch fur Secunda mit Auswahl. Monatlich 3 
schriftliche Arbeiten (Compositionen und Pensa). Lectiire 4 Stun
den. 1. Sem.: Taciti Agricola ed. Ilalm. — 2 Semester: Horatius 
ed. Grysar, ausgewahlte Odeń ans denIBuchern;  Sat. 1,1, 9. II. 
6 Epist. II., 1. Dr. C. B u r k h a r d .

G r i e c h i s c h :  5 Stunden: In beiden Semestern alle 14 Tage 1 Stunde 
grammatisch-stylistische Uebungen nach Curtius mit Yergleichung 
des Latein. Jeden Monat eine Composition oder ein Pensum. 
Priiparation. Lectiire 1. Semester. Plato: Apologia, Laches ed. 
Hermann. — 2. Sem. Sophokles Antigone ed. Bergk; Vornahme 
frliher gelesener Autoren. Dr. C. B u r k h a r d .

D e u t s c h :  3 Stunden. Lectiire: 1. Maria Stuart, im Anschluss daran Ex- 
curs iiber den Charakter der Maria Stuart in seiner d r a ma -  
t i s c l i en  Entfaltung, und iiber das Verkaltniss des Dramas zur 
Geschichte. — 2. Die Braut von Messina, im Anschluss daran Mit- 
theilungen Iiber den griechischen Chor und iiber Bestandtheile, 
Mittol und Wirkung der Tragodie nach Aristoteles (Poetik c. 
6— 18) und Ad. Stahr (die tragische Katharsis). — 3. Julius Casar 
von Shakespeare. — 4. Partien aus Laokoon, daran ankniipfend 
kirchlich-christliche Kunst. — Wiederholende Uebersicht der Dich- 
tungsarten, der Styllelire und der Literaturgeschichte.— Mundliche 
Uebungen: Zusammenhangende Mittheilungen iiber die Privat- 
lecttire. — Schriftliche Aufgaben: 1. Die Zeit ist ein wunderthati- 
ger Gott (Wallenst.) -/oóvoę yaę eifiaoiji; &eóś. (Sopli. Electr.) — 
2. Unter demselben Blau, iiber dem namlichen Griin wandeln die
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nahen and wandeln yereint die fernen Geschlechter, und die 
Sonne Homers, siehe! sie lachelt auch uns. — 3. Die Namen 
sind in Erz und Marmelstein so wolil nicht aufbewahrt, ais in des 
Dichters Liede. — 4. Warum ist mit dem Ausgange des 15. und 
dem Anfange des 16. Jahrh. ein Hauptabschnitt in der Geschiclite. — 
5. Solamen miseris, socios habuisse malorum. — 6. Ueber Klop- 
stoek’s Einfluss auf die deutsche Nationalliteratur. (Maturitatsarbeit.)

W. S c h u b e r t.
Gesc h i c l i t e :  3 Stunden. 1. Sem. Vom westfalischen Frieden bis zum 

Wiener Congress, nacli Piitz’ Geographie wie in VII. Klasse. — 2. 
Sem. Oesterreichische Vaterlandskunde nach Dr, Hannak’s Lehr- 
buche. Widerholung aus der Weltgeschichte. M. R a s c h k e .  

M a t h e m a t i k :  1 Stunde Algebra. Wiederholung der Haupttheile des 
gesammten Lehrstoffes und Losung daliin gehoriger Aufgaben. 
Geometrie: zunachst Ausarbeiten des in der VII. Klasse noch 
iibrig gebliebenen Lehrstoffes, dann Wiederholung wie bei der 
Algebra nach Mocnik. R. B a r t e l mu s .

P h y s i k :  3 Stunden. 1 Sem. Statik der Dtinste und Dampfe. Magne- 
tismus, Electricitat. — 2. Sem. Wellenbewegung. Akustik. Optik 
nach Śubic. R. B a r t e l mu s .

P h i l o s o p h i s c h e P r o p a d e u t i k :  2 Stunden. Empirische Psychologie 
nach R. Zimmermann. G. F r i e d r i c h .

Israelitiselier Beli gionsunterricht

wurde israelitischen Schtilern dieses und des ersten Gymnasiums gemein- 
schaftlich von dem hiesigen Kreisrabbiner Herm Simon Friedmann ertheilt.

Bedingt obligate Lehrgegenstlinde.

P o l n i  sch.
I. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Gramatyka języka polskiego mniejsza

Małeckiego. Wypisy polskie 1 Thl. mit Auswahl. Alle 14 Tage 
1 orthographische Uebung und monatlich 1 Hausarbeit.

C. Gazda.
II. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Wie in der ersten Abtheilung, mit be

sonderer Beriicksichtigung der 4 Conjugationen der Verba reci- 
proca, frequentativa und der Partikeln. C. Gazda.

III. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Wypisy polskie 3. Theil fur’s Unter-
gymnasium mit Auswahl. Monatlich 1 Aufsatz. Beniitzung der 
Grammatik von Małecki. A. Ka r ę  11.



IV. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Małecki Gramatyka języka polskiego 
większa, cursorische Wiederholung der Laut-, Declinations- und 
Conjugationslehre, Syntax und Verslehre. Lecture: Literaturge- 
schichte bis zum Zeitalter des Konarski. Gelesen und erklart: 
Mickiewicz „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego," „Duch od 
stepu" des Józef Bohdan, Zaleski und Brodziński’s Idyllen. Mo- 
natlich 1 Aufsatz. A. K a r ę  11.

B S h m i s ch.
Auch dieser Unterricht wurde den Schiilern dieses Gymnasiums 

mit denen des ersten Gymnasiums vom Herrn Prefessor Dr. Fischer 
gemeinschaftlich ertheilt.

K a l l i g r a p h i e :
I. A b t h e i l u n g :  2 Stunden-. 1 Sem. 4 Theken Latein und 4 Theken

Current nach Pokorny. 2 Sem. 5—9 Theken Latein nach 
Pokorny. C. Gazda.

II. A b t h e i l u n g :  1 Sem. Pokorny’s Vorschriften ftir Haupt- und
Realschulen. — 2. Sem. Nosek’s Schulvorschriften.

C. Gazda .

Nicht obligate LehrgegcnstSnde.
F r a n z o s i s c h :  In drei Abtheilungen mit je 2 wochentl. Stunden. 1.

Abth. nach Ahn’s ki. Grammatik bis Yerbum. — 2. Abth. Nach 
Ahn’s grosserer Grammatik: die Formenlehre. Lecture: Tćlemaąue 
von Fenelon 1. Buch. Dr. C. B u r k h a r d .

3. Abth. 1. Sem. Nach Ahn’s Anleitung 3. Curs: Verbes reguliers 
et irreguliers. Sprechubungen. — 2. Sem. Nach Plótz' Schulgram- 
matik: Fortsetzung in der Einiibung der Verbes irreguliers. Leetures 
choisies von C. Plotz. H. S i t t i g .

G e s a n g u n t e r r i c h t .  Dieser wurde in 2 Abtheilungen mit je 2 
wochentlichen Stunden vom Herrn Gesanglehrer H u s s a k ertheilt. 
Ausser den Uebungen der Tonleitern und Interyalle und dem 
Einstudieren von ein- und zweistimmigen Liedern fur Sopran und 
Alt, von vierstimmigen fur Mannergesang und von grosseren 
Gesangstiicken ftir gemischten Chor wurden nebenher laufend auch 
die theoretischen Elemente der Musik und die Anfange der Har- 
monielehre den Schiilern mitgetheilt und an entsprechenden Bei- 
spielen eingeubt.
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IV. MaturitKtsprufungcii.
Im Schuljahre 1868/69 meldeten sich zur Maturitatsprlifung 9 

Schiller, unter denen 2 Privatisten sich befanden. Die miindliche Prii- 
fung wurde unter dem Yorsitze des k. k. Landesscliulrathes erster 
Klasse Herrn A n d r e a s  W i l h e l m  am 14. Juli 1869 abgehalten. 5 
Abiturienten erhielten das Zeugniss der Reife m it A u s z e i c h n u n g ,  
1 wurde fiir einfach r e i f  erklart, wahrend 3 fur u n r e i f  befuuden wurden.

Im Schuljahre 1869/70 meldeten sich sammtliche 14 Schiller der 
ersten Klasse zur Maturitatsprlifung. Die schriftlichen Arbeiten wurden 
vom 15. bis 22. Juni angefertigt, wahrend die miindliche Priifuug erst 
am 9. und 10. August d. J. abgehalten werden wird.

V. Lehrmittel.
Die Lehrmittelsammlungen haben wahrend dieses Schuljahres theils 

aus der jahrlichen Dotatiou, theils von den Aufnahmstaxen, theils aus 
den Beitragen der Schiller endlich auch durch Geschenke folgenden 
Zuwachs erhalten.

1. D ie L e h r e r b i b l i o t h e k .  
a) Durch Ankauf:

Ciceronis scripta ed. Klotz 5 tom. — Plinii sec. naturalis histo
ria rec. Detlefsen. 3 tom. — Taciti opera ed. Ritter 3 tom. — Wilhelm, 
praktische Padagogik. — Weigand, Worterbucli der deutschen Syno- 
nymen. 3 Bde. — Schlesinger, Geschickte Bohmens. — Muller, linguisti- 
scher Theil der Novara-Reise. — Cajus, Antibarbarus logicus. — Ziller, 
zur Lelire vom erziehenden Unterricht. — Lindner, empirische Psycho
logie. — Drbal, empirische Psychologie. — Reichlin-Meldegg, System der 
Logik. — Ule, Warum und Weil. — Lotze, medicinische Psychologie. 
— Wolf, R. Handbuch der Mathematik. — Wetzel, Ilimmelskunde. — 
Muller, Physik 2 Bde. — Hartmann, Astronomie. — Senf, Mineralien- 
und Felsartenkunde. — Liebig, chemische Briefe. — Butlerów, Lehrbuch 
d. organischen Chemie. — Leunis, Schulnaturgesch. Botanik. — Leunis, 
Leitfaden der Botanik. — Wimmer, Flora von Schlesien. — Fellocker, 
Mineralogie und Geognosie. — Pokorny, Thierreich. —

(Fortzetzungen friiher angeschaffter Werke:) Kurz, Supplemente 
zur Gesckichte der deutschen Literatur IV. 10—12; 53— 56.
-—- Geschichte der Wissenschaften. VIII. —  Grimm, Worterbucli 
II. 2. IV. 3. V. 9. — Shakespeares Werke von Bodenstedt 20—26.



— Eye und Falkę, Kunst und Lebeu der Yorzeit I. III. 5 6. Weber, 
Weltgeschichte VIII 1. — Pertz, monumenta Germaniae XXI, — Bur- 
sian, Geographie Grieckenlands II 1. — Hub, Deutschlands Balladen- 
dichter II 1. — Schmidt, Encyldopadie 71—76. — Poggendorf, Anna- 
len. — Literar. Centralblatt. — Monatsblatter von Gelzer. — Allge- 
meine Sckulzeitung. — Zeitschrift fur die osterr. Gymnasien. — Das 
Ausland. 1870.

(Karten, Atlanten und Bilderwerke:) Rheinhard, Album des 
classischen Alterthums. Rheinhard, Athenae, Roma vetus, Gallia. — 
Schubert, Amphibien. — Schubert, Naturgeschichte des Pflanzenreichs.
— Atlas des Pflanzenreichs (Hiit in Breslau).

b) Durcli Schenkung:
Die hochl. k. k. Landesregierung: Deutscher Nationalschatz. — 

Lessing. — Deutsche Manner. — Scholl, Feval, Dumas contes. —
Der k. k. Schulbucher-Yerlag in Wien: 22 Bde. Lese- und Schul- 

biicher in italienischer und slovenischer Sprache.
Die k. k. mahrisch-schles. Gesellschaft fur Landeskunde: Mittbei- 

lungen Jahrg. 1869; 4 Hefte der Forstsection; d’ Elvert Schriften 17 Bde.
Die k. k. geologische Reichsanstalt: Yerhandlungen Jahrg. 1869.
Die k. k. Central-Commission fiir Erforschung der Baudenkmale: 

Den Jahrgang 1869.
Herr Lic. d. Theol. Borbis: Die erangelisch-lutherische Kirche 

herausgegeben von J. Borbis, Nordlingen 1861. — Die Martyrerkirche 
der evang.-luther. Slovaken liistor. geschildert von Lic. theol. J. Borbis.

Die Beck’sche k. k. Universitats-Buchhandlung (Alfred Holder): 
Egger, I.esebuch 2. Theil. — Yielhaber, lateinisches Uebungsbuch.

2. D ie S c h i i l e r b i b l i o t h e k .  
a) Durch Ankauf:

Spamer, Conversationsloxikon. 3 Bde. — Freitag, Bilder aus 
der deutschen Vergangenheit. 4 Bde. — Horn, Jugendschriften, Fortsetz. 
in 16 Bdch. — Die Kinderlaube. — Der deutsche Jugendfreund. — 
Illustrirtes Buch der Welt. — Fortsetzung von Lessing, Iffland, Hou- 
wald, Klopstock und Uhland. — Nationalschatz 23. 24. — Westermann, 
illustrirte Monatshefte Oktober 1869 bis September 1870.

b) Durcli Schenkung:
Ilerr Direktor Śliwka: Krajowe obrazki i zarysy od Kunickiego. 

2 Bde. — Historja kościelna wiary ewangielickiśj. — Pogląd na stan



1 sprawy zboru cieszyńskiego. — Wybór różnych gatunków poezyi. — 
Nauki gospodarskie Ign. Lyskowskiego. — Historja polska, wierszem 
od Joz. Chocieszewskiego.

Der Gymnasiast Michejda (KI. VII): Demokracja polska i jej 
przeciwnicy przez Win. Mazurkiewicza. — Treny satyr i wróćka J. 
Kochanowskiego.

Der ehemalige Schiller des Gymnasiums Matuszek: Historja o Helenie. 
Die Schiller polnischer Zunge ara Gymnasium: Rok myśliwca 

przez Win. Pola. — Losy poczciwej rodziny przez Win. Pola. — 
Dzieła Adama Mickiewicza. 3 Bde. — Czarne godziny, powieść od Zo- 
zińskiego. — Dalecy krewini, powieść, napisał J. K. Turski. — Na 
biednych drogach, powieść przez H. Mierzeńskiego. — Jan Henryk 
Dąbrowski, dowódzea legionów polskich — Synowie pana Bartłomieja, 
przez Wl. Olędzkiego. — Porwanie Sabina, obrazek z ożycia, nap. J. Za- 
charjasiewicz. — Wędrówki studenta czyli serce i praca człeka zbo- 
gaca, nap. St. Kowalski. — Istap Bondarczuk, powieść. Kraszewskiego.
— Krzyż mogilny 1863— 1864. — Karykatury żyjące, rysował A. Bomba.
— Dziennik litecraki z roku 1869.

Die Schiller bólimischer Muttersprache: Jungmannova Slovesnost.
— Sembera, Slovane v praveku. — Erben, Mistra Dusi spisy ćeske.
— Casopis musea ćeskeho. — Palacky, Dejiny naroda ćeskeho. — 
Tomek, Deje kralovstvi ćeskeho. •— Jungmann, Historie literatury ćeske. 
-— Zap, Vypsane husitske valky. Bank, Slornik ćesko-nemecky. — 
Jirećek, die Echtheit der KóniginSiofer Handschrift. — Palacky, Idea 
statu rakouskeho. 3 Jahrgiinge. — Matice lidu. — Narodni bibliotheka.
— Kvety, aus den Jahren 1865 bis 1868. — Zlata Praha, roćnik.

3. Das c h e m i s c h - p h y s i k a l i s c h e  K a b i n e t .
2 Gasometcr, (der eine mit Metallfassung), 1 Dóbereinerische 

Ziindmaschine, 1 DanielPscher Halin, 1 Schwefehrasserstoffapparat, di- 
verse Kautschukróhren, Korke und Trager. Glasballons (zum Theil tu- 
bulirt), Glasróhren, Sicherheitsrohren, Probirglaschen, Retorten (mit und 
ohne Tubus), Vorstósse, Vollpipetten und Messpipetten, Reagens- und 
Smirgelpapier, Platindraht, Drahtnetze, mehrere WoulfFsche Flaschen, 
Quetschhahne etc.

1 Elektroscop mit Condensator, 1 Quecksilberregen zur Luftpumpe,
2 Kryophore, 2 Einscklussthermometer, 1 Beugungsspalte von Metali, 
1 Sirenenseheibe, 1 Dawy’sche Sicherheitslampe, 1 Gypskeil und 2 Glim- 
merblattchen, 1 Cylinderspiegel sammt Bildern, 1 schwarzer Spiegel, 
verschiedene Thermometer- und Barometerrohren.



VI. Einige wielitigerc Erliissc der hoelil. k. k. seliles. 
Laiulcsregicrung.

1. Vom 4. Dec. 1869 Z. 9293. Anweisung der jahrlichen Dota- 
tion ftir Bibliothek utul Gabinet.

2. Yom 9. Jan. 1870. Z. 9271. Den riclitigen Befund der vor- 
jahrigen Gymnasialrechnung betreffend.

3. Yom 21. Febr. Z. 1306. Dass die Taxe fur die Maturiliits- 
priifung auf G 6. erholit worden.

4. Yom 8. Marz Z. 2293. Alle Schuler, wcielie in die erste Gym- 
nasialklasse aufgenommen werden wollen, baben sieli einer Aufnahms- 
priifung zu unterzielien, gleicbviel ob sie von einer offentlichen oder 
Privatschnle kommen.

5. Yom 27. April Z. 3112. Gesetz iiber die Gebaltsregulirnng 
der Gymnasiallehrer.

G. Yom 30. April Z. 2977. Dass die Auflage des diesjiibrigen 
Programmes znm Austanseb mit baierischen Gymnasien zu bemessen sei.

7. Yom 9. Mai Z. 3415. Dass die Taxe der Maturitatspriifung 
fiir Privatisten auf 18 tl. erholit worden.

8. Yom 14. Mai Z. 3512. Fiir die preussischen Gymnasien sind 
224 Exemplare des Programmes einzuscbicken.

9. Yom 24. Jani Z. 4663. Systemisirung der Gebalte fiir die 
Professoren dieses Gymiiasiums.

VII. Clironik.
1. Das Scbuljabr wurde ain 1. Oktober 1869 in der ublieben 

Weise feierlieb eriiffnet.
2. Die scbriftlicben und mundlielien Aufnabms- und Wiederholungs- 

prufungen wurden an demsclben Tage und an den beiden darauf fol- 
genden Wocbentageii fiir alle Klassen abgehalten.

3. Am 4. Oktober feierte die Gymnasialjugend das Namensfest 
Sr. Majestat des Kaisers, indem sie an dem dazu bestimmten offentli- 
clien Gottesdienstc Antlieil nabm.

4. Am 19. No comber wurde der Namenstag Ilirer Majestat der 
Kaiserin durch eincn Ferialtag gefeiert.

5. Am 8. Dceember gingeu Lebrer und confirmirte Schiller des 
Gymnasiums zur lleicbte und Communion.

6. Am 29. Januar 1870 scbloss der Religionslebrer Herr Lic. 
tbeol. J obami  B o r b i s  in Folgę Eutscheidung des li. k. k. Ministe-



riums fiir Cultns und Unterriclit vom 10. Januar Z. 12298 seine Lehr- 
thatigkeit am Gymnasium.

. 7. Am 26. Februar wurde das erste Semestcr gcschlossen und 
am 3. Marz das zw ^e begonnen.

8. Am 10. April legte Herr Professor Dr. A r n o l d  G e r b e r  
seine bisherige Stelle an diesem Gymnasium nieder, indem er einem 
Rufę an das Gymnasium zu Gliickstadt in Ilolstein folgte.

9. Der k. k. Landesschulinspector erster Klasse, Herr A n d r e a s  
W i l h e l m  inspicirte vom 13. bis 21. Mai das Gymnasinm.

10. Am 29. Mai machten Lehrer und Schiller des Gymnasiums 
einen gemeinschaftlichen Austlug ins Freie, bei welchem der von Teschen 
ohngefiihr 3 Stunden entlernt liegende und 3250' liohe Rerg Jaworowy 
ais Zielpunkt genommen wurde.

11. Am 1. Juni iibernahm der zum Lehrer an d'esem Gymna
sium laut Erlass des h. k. k. Unterrichtsministeriums vom 16. April 
Z. 3232 ernannte Professor Ilerr H e r m a n n  S c l i e r f f  snin Amt.

12. Durch Erlass der hochl. k. k. scliles. Landesregierung vom 
11. Juni Z. 4321 eihielt Herr Professor Dr. Car l  I l u r k h a r d  die 
Nachricht von sciner Ernennuug zum Lehrer an das k. k. akademische 
Gymnasium in Wioń, welches Amt er mit Beginn des neuen Scliul- 
jahres antreten wird,

13. Am 29. Juni nahmen Lehrer und eontirmirte Schiller des 
Gymnasiums wiedcrholt Antheil an der Feier des h. Abendmahls.

14. In der zweiten HiUfte des Monates Juli begannen die Yer- 
setzungspriifungen und am 27. Juli werden die Censurcn der Schiller 
endgiltig festgestellt.

15. Der Schluss des Schuljahres und die Entlassung Jer Schiiler 
findet am 30. Juli in feierlicher Weise statt.

Z u r  \ a c h r ic l i t .

D as S c h u l j a h r  1870/71 b e g i u n t  am 1. O k t o b e r  1870. 
Z u r A u f n a h m e  de r  neu e i n t r e t e n d e n  S c h i l l e r  f i n d e t  sich 
d e r  u n t e r z e i c h n e t e  D i r e c t o r  vom 29. S e p t e m b e r  an 
b e r e i t .  In B e t r e f f  d e r  A u f n a h m s p r i i f u n g e n  wi r d  d an n  
das  X a h e r e b e k a  n n t g e g e b e n.

T e s c h e n ,  den 24. Juli 1870.

Fr. Wilhelm Schubert.


