
PROGRAMM
DES

K. K. (YEREINIGTEK)

STAATS - GYMNASIUMS

T E S C H E N .  ( o o ^ t
f o  o  i  U

/$ £ * * * %
AM SCHLUSSE DES SCIIULJAHRES 1874/75. J

ms ^ wiła
. 3  .,r.'v.-p'A £  A;'.: GA

V E R ( E F F E R T L I C H T  DI TRCH D I E  D l  HE C I I  DA,

I n li a 11 :
I. Lehrziel miel Lehrm ittel <les naturgeschiclitlichen Unterrichtes an Gymńasien. 

Yon Prof. J o s e f  S m i ta .

II. Scliulnacliricliten.

TESCHEN.
ETJCHDRUCKEREI YON  KARL PROCHASKA.



\% £ |iar. i mi 
jpt i'J



Lehrziel und Lehrmittel des naturgescliiclitlichen 
Unterrichtes an G ymnasicn.

I. Allgeineine Torkemerkungen.

Der Frage nach dera Bildungsgelialte der einzelnen Unterrichts- 
faelier liegt die Voraussetzung yon der e r z i e l i e n d e n  K r a f t  des 
Unterriclites zu Grunde ; diejenige Ansicht also, welclie in dem Unter- 
richte nur die Ueberlieferung einer Summę von Kenntnissen flir be- 
sondere Lebenszwecke sielit, ist liier von yornberein ausgeschlossen. 
Wenn es sieb demnach wesentlich um die formale Bildungskraft der 
Lehrgegenstande handelt, so ist docb anderseits bierunter niebt ein 
inbaltsloses Abricbten der Seelenkrafte zu yerstehen; vielmebr kommt 
es darauf an, zu erwagen, in welcbem Grade und in welcher Weise 
der Lehrstoff der yerschiedenen Faclier in das Eigentbum des jugend- 
lichen Geistes verwandelt werden kann, so dass dieser aus ihm die 
Grundsatze seines Empfindens, Denkens und Handelns, so wie die Kraft, 
diesen Grundsatzen gemass zu verfabren, entnelimen konne. Es bandelt 
sieli also um formale Bildung, so weit solche mit ewigem Inbalt erfiillt 
ist, es handelt sieli aber aucb um reale Bildung, sofern diese bemiiht 
ist, sieli uberall zu Form und Geist, zur Idee und Anscbauung zu 
yerklaren und umzusetzen.

Fiir die Bildungskraft eines Unterrichtsfaehes ist zweierlei von 
wesentlicher Bedeutung, das Lebrziel und die Metbode. Allerdings 
bestimmt sieb die Methode zunachst und liauptsachlich naeli dem Wesen 
der besondern Wissenschaft, Indess ist es wolil moglich, durch ver- 
anderte Behandlung denselben Lehrstoff zur Ubung verscbiedener Seelen- 
krafte zu beniitzen. Diese veranderłiclie Methode riebtet sich nnr nach 
dem erstgenannten Momente, dem L e b r z i e l ,  welcbes nach den yersebie- 
denen LTnterrichtsstufen und dem besondern Charakter der einzelnen 
Scbulen naber bestimmt und yerandert wird. Es wird also ais allge- 
meiner Grundsatz gelten, dass jeder Lehrstoff an sich und zufolge der
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ihm innewohnenden Methode einen eigenthiimlichen Bildungsgehalt 
besitzt, dass indess der Wirkungskreis und die Wirkungsweise dieses 
Bildungsgehaltes durch das besondere Lelirziel und die hienach bemes- 
sene Behandlung des Lehrstoffes bedingt wird.

Was Alles zu einer auf alle Seiten seiner Natur sich erstreckenden 
formalen Bildung des menschlichen Geistes in dem angegebenen Sinne 
des Wortes gehort, vermag allein eine Analyse desselben, die sammtliche 
in ihn gepflanzte Anlagen umfasst, zu bestimmen. Was sie ergibt, 
muss fiir die Wahl der Bildungsmittel massgebend sein. Die Erziehung 
hat den Menschen nicht erst zu schaffen, sie nimmt ihn, wie er ist, 
und ihre Aufgabe besteht darin, was in ihm liegt, zur gesunden, kraf- 
tigen Entwicklung zu bringen, und was dieser hinderlich sein konnte, 
fern zu halten, Die psychologische Untersuchung des menschlichen 
Geistes weist ais ein wesentliches Yermogen desselben die sinnliche 
Wahrnehmung nach; sie ist es, die allein die Aussenwelt ihm zur Er- 
kenntnis bringt. D ie C u l t u r  d i e s e r  s i n n l i c h e n  W a h r n e h m u n g  
ist also ein wesentlicher Teil der formalen Bildung, und ihre Ent
wicklung, ihre Heranbildung zur planmassigen Beobachtung eine ebenso 
wesentliche Aufgabe der Jugenderziehung. Sie ist aber eine um so wicli- 
tigere Aufgabe gerade der Jugenderziehung, weil die Thatigkeit der Sinno 
friili schon erwacht und ihre Ausbildung desshalb zeitlicher, ais die 
mancher andern geistigen Thatigkeit in Angriff genommen werden muss, 
und weil die Sinne, wenn sie in der Jugend brach gelegen haben und 
durch Untliatigkeit abgestumpft und erlalimt sind, in spaterem Alter 
nur schwer wieder zum rechten Leben sich erwecken lassen.

Eine geregelte methodische Uebung derselben wird durch nichts 
anderes in demselben Masse ermoglicht, wie durch die Beschaftigung 
mit geeigneten Partien der Naturwissenschaften. Sie k o n n e n  daher 
nicht bios, sie mi i ssen vielmehr ais das dieser Seite der formalen 
Bildung entsprechende Mittel angesehen werden.

Wenn dem Knaben zuerst der Bau einer Bliithenpflanze in den 
wesentlichsten Zugen an einigen frischen Exemplaren erklart und die 
Abteilungen eines fur seinen Standpunkt geeigneten Systems ebenso 
nach den wesentlichen Charakteren zur Anschauung gebracht sind und 
er es dann unterniramt, eine Pflanze unter Leitung seines Lelirers dar- 
nach zu bestimmen, so sieht er nicht bios, was sich ihm so zu sagen 
von selbst aufdrftngt, er muss vielmehr suchen, das zu sehen, worauf 
es ankommt, womit er zur Bestimmung der Pflanze wirklich gelangt. 
Er bleibt nicht dabei stehen, dass er etwas sieht, sondern es kniipfen



sich Urteile und Schliisse an das Gesehene und auch mit dem, was er 
sieht, ohne damach zu suchen, Tersucht er eine Denkoperation. So 
erschliesst sich dem Knaben eine neue Welt, die reiche Anschauungen 
seinem Geiste darbieten, und die in edelster Weise sein Gernuth fesseln 
wird, wahrend der, dessen Sinneswahrnehmung nicht cultivirt wurde, 
keine Ahnung davon bat, was er in der Natur finden konnte; und 
auch, wo es sonst etwa im Menschenleben erfordert wird, scharf und 
siclier zu beobachten, wird sein wohlgeubter Sinn ihn nicht im Stiche 
lassen.

Das zweite und gewiss nicht minder wichtige erziehende Moment des 
naturgeschichtlichen Unterrichtes ist die L a u t e r u n g  des  Charakte r s*  
Durch fortw&hrende Ubung in planmassiger Beobachtung gewohnt sich 
der jugendliche Geist an klares, scharfes Denken, er lernt das „Wahre“ 
von dem „Halbwahren" unterscheiden; er lernt, der ais feststehend er- 
kannten Thatsache eine Ansicht, die er gern aufrecht erhalten mijchte, 
zum Opfer zu bringen; die Wahrheit, die er auf dem Gebiete der Porschung 
sucht, gewinnt er lieb, und lernt, ihr auch im Leben zu folgen.

Aber keine Schule hat ausschliesslich diese allgemeine humane 
Bildung zur Aufgabe; in allen spielt die Kucksicht auf den besondern 
Beruf eine Rolle. So legen die Gymnasien zwar den Grand zur allge- 
meinen Bildung, sie wollen aber auch ihre Schiller zum wissenschaftiichen 
Bctrieb einer Reihe der verscliiedenartigsten Facher entsprechend vorbe- 
reiten; unter diesen sind nicht wenige, welche die naturwissenschaftliche 
Bildung zu ihrem Berufsfach bediirfen. Wer nie zuvor eine Pflanze oder ein 
Minerał naher untersucht hat, dem gelingt es kaum, die wissenschaftiichen 
Yorlesungen iiber diese Facher sogleich zu verstehen. Es wurde also 
eine Kluft entstehen zwischen Gymnasium und Universitat, die von der 
einen oder der andern Seite ausgefiillt werden miisste. Die Uniyersitat 
wird es nicht thun und darf es nicht, wenn sie nicht ihrer Bestimmung 
untreu werden will; die Wissenschaft kann sich nicht zum Anfanger 
herablassen, das ist nur der Schu l e  moglich, und das ist auch ihre* 
Aufgabe. Der Lehrer nimmt hier gleichsam den Schiller an der Hand 
und geht mit ilirn in die Wissenschaft hinein; er zeigt ihm das, worauf 
es ankommt, und sagt ihm, wie er es betrachten soli, er verweilt mit 
ihm so lange dabei, bis er sich tiberzeugt hat, dass der Schiller es 
grtindlich yerstanden, und sorgt durch stets wiederholtes Betrachten 
dafiir, dass das gewonnene Yerstandnis bleibt, er greift ihm, so zu sagen 
untor die Arme und hcbt ihn zu dem empor, was zu hoch fur ihn 
gewesen ware, er hilft ihm yerstehen, und zwi n g t  ihn notigenfalls



dazu. Das thut der akademische Fachlehrer nicht und darf es nicht 
tlmn, wenn anders nicht die Universitat zur Schule, die Wissenschaft 
zum Elementar-Unterricht werden soli.

Der Yorwurf, welcher von vielen Seiten geltend gemacht wurde, 
dass die beschreibenden Naturwissenschaften nach Inhalt und Methode 
fur eigentliche Bildung keinen Wert besitzen, konnte nur — und das 
mit Kecht — die oft verkehrte Behandlung des Lehrstoffes treffen. 
Wenn die beschreibenden Naturwissenschaften nach Biickern gelehrt 
werden. anstatt ihre Gegenstande in Natur der Beobachtung zu unter- 
ziehen, wenn so das Gedachtnis mit Namen belastet wird, ohne dass, 
was sie bezeichnen, auch gesehen wird, so gewinnt der Geist nie 
richtige Vorstellungen und hdchstens das Gedachtnis erhiilt eine geringe 
Ubung.

Der Befiirchtung, dass die Naturwissenschaften den jugendlichen 
Geist zerstreuen, dass ihm durch fortwahrende Anschauung der ver- 
schiedenartigsten Formen eine chaotische Masse beigebracht werde, 
die zu bewaltigen und zum wirklichen Eigenthum des Geistes zu machen, 
er ausser Stande wSre, muss dadurch begegnet werden, dass nur die 
wichtigsten terminologischen Begriffe und diese stets an der Iland der 
Anschauung eingetibt werden, dann aber muss das System Einheit in 
die Yielheit der Einzelnwesen bringen, so dass, was einzeln auf dem 
Geiste lasten oder ihn nach verschiedenen Seiten ziehen wiirde, ais 
wohlgegliedertes Ganze ihm leicht wird.

Ferner wird noch geltend gemacht, die Naturwissenschaften fiihren 
die Jugend dem Materialismus oder wenigstens der Uberschatzung der 
materiellen Interessen zu. Es erhellt nicht recht, wie materieller Sinn 
durch wissenschaftliche Erkenntnis der Natur gehegt werden konnte; 
es liat seinen Grund in ganz andern Dingen, ais in der Arbeit, welche 
die Erkenntnis der Natur vón dem jugendlichen Geiste fordert, und 
wer die Anlage zum Materialismus in sieli tragt, der wird sein Auge 
vor der Natur verschliessen, oder doch in ganz anderem Sinne auf sie 
werfen, ais um sie durch wissenschaftliche Forschung zu begreifen. 
Mit Nachdruck muss endlich dem Vorwurf begegnet werden, dass die 
Naturgeschichte zum Unglauben auf religiosem Gebiete fiihre. Durch- 
mustert man die naturwissenschaftlichen Forscher aller Zeiten, so findet 
man unter ihnen glaubige, inditFerente und unglaubige, ganz so, wie 
unter den iibrigen Erdenkindern.

Die Naturwissenschaften konnen also wol kein Specificum ftir den 
Unglauben sein. Gibt es doch unter dem Klerus beider christlicher Cjonfes-



sionen eine niclit unansehnliche Zahl sehr anerkannte Naturforscher 
(Secci); diejenigen aber, welclie den unglaubigen Larm erheben, sind 
meist Dilettanten, die leichtfertig an die Losung der hochsten Auf- 
gaben der Wissenschaft gehen und allerdings dafiir den Beifall der 
urteilslosen Menge ernten, oder es sind auch solche, die aus Freude 
an Unfug, Talent und Kenntnis beniitzen, um fromme Seelen zu argern. 
Eher leitet die Betrachtung der Gesetzmassigkeit in der Natur, die 
Einbeit in der unendliclien Mannigfaltigkeit unwillkurlich auf ein hoheres 
Wesen hin, das dies wundervolle Ganze ins Leben rief, und wenn man 
bedenkt, wie nur der Menschengeist allein eben dies wundervolle Ganze 
zu begreifen vermag, so geht die Ahnung auf, dass unserem Geiste, 
der so unendlich bober steht, doch wol ein anderes Loos bestimmt 
sein miisse, ais das der Ferganglichkeit.

So gibt die wissenschaftliche Erkenntnis der Natur den Menschen 
einen wesentlichen, nicht zu entbehrenden Teil der Bildung seines 
Geistes, sie macht ihn erst zu dem, wozu er bestimmt und wozu die 
Anlage ibm gegeben ist, zum Ilerrn der Schopfung; sie bereicbert sein 
Gemiit und erschliesst ihm eine unversiegbare Quelle der edelsten Ge- 
nilsse, sie lautert seinen Charakter und lasst ibn so selbst ttichtiger 
werden fur seine Wirksamkeit auf andern Gebieten dem Menschenleben 
gegentiber. Der Geist des Menschen, auf sich selbst beschrankt, wttrde 
nie erwachen zum eigentliclien Leben, wenn er von der Aussenwelt 
abgeschlossen wiire. Das planmassige Beobackten, das ihn notigt, ein 
Ganzes nach allen seinen Teilen methodisch zu durcblaufen, bildet ihm 
das Auge dazu heran, auch wo es im Menschenleben zu beobachten 
gibt, in gleicher grttndlicher Planmassigkeit dies zu vollziehen. Die 
Scharfe, die Fahigkeit, Fernes und Kleines deutlich zu sehen, ist es 
nicht allein; vielmehr noch das, dass nichts der Beobachtung entgeht, 
dass die VorstelIungen, die von den Dingen gewonnen werden, ihnen 
vollstandig entsprechen, ist es, wozu die untersuchende Beobachtung 
der Naturgegenstande das Auge erzieht.

Soviel ais ndtig ist, den Sinn fur die Natur und ihre Wissenschaft 
zu wecken und zu erhalten, die Beobachtung ais wesentliehe Seite der 
Erkenntnisthatigkeit mit Erfolg methodisch auszubilden und in die 
ex a c t e  Me t h o d e  an Dingen der Natur einzufuhren und an sie zu 
gewóhnen, miissen also jedenfalls ais Minimum auch die humanistischen 
Gymnasien aufnehmen. Es lasst sich mit Wenigem viel ausrichten. 
Man tibereile nur nicht und halte darauf, dass alle geistige Nahrung 
gehorig assimilirt werde, dann kann sie aus den verschiedensten



Fachem entnommen werden, ohne den Geist zu liherładen. Noch 
mogen hier die Worte eines auf ganz anderem Standpunkte stehenden 
Denkers angefiihrt werden (Schleiermacher, Uber die Universitaten. 1808.
S. 58 ff.): „Ein eigenthiimlicher Yorzug der Naturwissenschaft ist die 
Lebendigkeit uud der Reiz der Anscbauung. Der Geist muss an reine, 
von aller Teilnahme der Sinne freie Thatigkeit des Denkverinogens 
gewohnt werden, aber nicht ausschliessend, wenn nicht Erraiidung 
Trockenheit und Starrbeit gefiircbtet werden soli. Es ist dem Geiste 
wohlthatig, dass seine Anstrengung durch damit verbundene oder ab- 
wechselnde Beschaftigung der Sinne erleicbtert werde, wie das Wohl- 
tbatige des Reisens in der anregenden, aber nicht anstrengenden Be
scbaftigung des Geistes mit sinnlicher Wabrnehmung immer abwech- 
selnder Gegenstande liegt.

„Selbst, soweit das Studium der Naturwissenschaft nicht unmittelbar 
mit sinnlicher Wabrnehmung verbunden ist, kniipft es sich doch immer 
an Anschauungen und gibt lebendige und bestimmte Bilder der Phantasie; 
das mit sinnlicher Anschauung yerbundene Studium der Naturgeschichte 
aber gewahrt dem Geiste jene anregende und zugleich fiir Gesundlieit, 
Frische und Thatigkeit der Geisteskraft wohlthuende Art der Beschaf- 
tiguug, welclie vor andern den Geist zu kraftigen geeignet ist. Die 
Naturwissenschaft halte ich fur das Studium, dessen Pflege ais Gegen- 
stand der allgemeinen gelehrten Bildung bisber unter allen am meisten 
liinter dem, was ihm gebiihrt, zuriickgebliebcn ist, und am meisten der 
Forderung bedarf und wiirdig ist. Es gilt nur vom beschrankteren 
Standpunkt aus, dass das yorziiglichste und wichtigste Studium fur 
den Menschen der Mensch sei. Aus der Naturwissenschaft ist reineres 
Iuteresse wie grossartigere Ansicht des Lebens zu gewinnen: „Sie 
k o n n t e  d i e G r u n d l a g e  n e u e r  B i l d u n g  s e i n . “

Der hohe Werth, den die Naturwissenschaften ais Bildungsmittel des 
jugendlichen Geistes liaben, wird aber uberall und besonders da, wo ihnen 
wenig Raum verstattet wird, sich nicht bewahren, wenn nicht die rechte 
Weise in derBehandlung derselben eingehalten wird, und namentlich fiir die 
formale Geistesbildung ist dies die wichtigste Bedingung eines voll- 
standigen Erfolges. Es bat zwar jede Wissenschaft ihre eigene Lehr- 
methode und selbst nicht alle naturwissenschaftlichen Branchen konnen 
ganz in derselben Weise gelehrt werden, aber gewisse allgemeine 
Grundsatze lassen sich doch fiir ihre Behandlung aufstellen, die teils 
aus ihrer Eigenthilmlichkeit folgen, teils und besonders durch die be- 
stimmten Bildungszwecke, die durch sie erreicht werden sollen, gegeben



sind. Ais solcbe allgemein giltigen Grundsatze fur den Unterriclit in 
der Naturgescliiclite an Gymnasien waren etwa folgende anzufuhren:

1. Die Naturgescliiclite wird an Gymnasien nicM um ihrer selbst 
willen gelebrt: sie dient bier nur ais Mittel zur Erziehung des Geistes 
im Allgemeinen und zur Yorbildung desselben fiir spatere eigentlicb 
wissenscbaftliche Studien. Es folgt hieraus, dass weder eine alle 
Zweige umfassende encyklopadische Behandlung derselben, auch wenn 
sie moglicb ware, notig ist, nocb aucb die einzelnen ausgewalten Facher 
nach allen Seiten bin erscbopfend zu lehren sind, und dass gerade die 
Partien derselben, die einesteils eine dem jeweiligen Jugendalter ent- 
sprecbende Behandlung vertragen, andernteils zur Erreichung der ge- 
nannten formalen Vorbildnngszwecke sieli besonders eignen, den Yorzug 
verdienen, wie sich auf der andern Seite von selbst versteht, dass diese 
geeigneten Partien nicht oberflachlich oder aphoristiscb, sondern mit 
aller eingebenden Grtindlichkeit zu behandeln sind, und dass insbeson- 
dere die Wissenschaft nielit aus sogenannten methodisehen Rttcksichten 
kilnstlich zurechtgeschnitten werden darf. In dieser Weise, die man 
eine propadeutisclie nennen konnte, beschrankt, wird der Naturgeschichte 
aucb auf Gymnasien der notige Raum am wenigsten vorent)ialton werden.

2 . Es ist iiberall von den Naturobjecten auszugeben, in almlicher 
Weise, wie die Wissenschaft selbst, yom Einzelnen beginnend, ihren 
Inhalt gewinnt, mussen Beobacbtung und Induction, nielit historisebe 
Belebrung und Deduction aucb dem jugendlichen Geiste die Quelle 
seiner naturwissenschaftlicben Erkenntnisse sein. Auf solche Weise 
werden die intellectuellen Tbatigkeiten, um dereń Bildung es sich handelt, 
auch wirklich geiibt, und eine brauebbare Grundlage fiir das Studium 
der Wissenschaft selbst geschaffen.

3. Soweit es angelit, ist stets auf Selbstthatigkeit hinzulenken. 
Wahrheiten. durch eigene geistige Arbeit gewonnen, sind weit mehr 
eine Sache der Ueberzeugung ais mitgeteilte Lehren und wurzeln fester 
in dem Boden, aus dem sie entsprossen; auch ist die eigene Thatigkeit 
mehr nach dem Sinn der Jugend, ais receptives Verhalten. Der Lehrer 
braucht desbalb nicht fur den Schiller zu beobachten, und aus der Beob
acbtung statt seiner Schlusse zu ziehn; er muss sich darauf beschranken, 
die rechte Anleitung zu geben und was da noch gesebieht, zu iiber- 
wacben und nbtigenfalls zu bericbtigen.

4. Es muss die ausreichende Zeit verwendet werden, um alle 
Erkenntnisoperationen mit Griindlichkeit vollziehen, bei dem Einzelnen 
geniigend verweilen und in dem Ganzen heimiscb werden zu konnen,



doch ołme die Breite der Behandlung, die ein frisches Yorwartsschreiten 
hemmt, und statt anzuregen, langweilt. Das wohl Durchgearbcitete ist 
allein von Wert, ein fliicbtiges Durcheilen der Gebiete wird weder 
sichere Kenntnisse, noch namentlich die Ubung der Methode schaffen.

Deswegen ist, wenn die zugemessene Zeit nicbt ausreicht, eine 
Beschrankung der zu lehrenden Facher und der auszuwahlenden Teile 
derselben einem iibereilenden und dadurcb ungrundlichen Verfahren 
vorzuziehen. Die Festigkeit der zu erzielenden Grundlage ist wichtiger, 
ais die Breite derselben.

An den humanistischen Gymnasien kann den Naturwissenschaflen 
am wonigsten Baum gestattet werden; es ist desshalb gerade liier am 
dringendsten geboten, in Auswabl, Folgę und Methode auf’s Umsiohtigste 
und Sorgfaltigste zu verfahren, um bei den ungiinstigen Bedingungen 
docli die Zwecke, denen der Unterricht in der Naturgeschichte hier 
dient, die Beobacbtung und die exacte Methode an Dingen der iiussern 
Welt zu iiben und eine feste materielle Grundlage fur weiteres Studium 
zu schaffen, mit Sicberbeit erreiclien zu lassen.

I I .  B c s o m l e r e  f t n i i r r l i i i i i g r i i .

I. Classe. 1. Semester.
L e h r s t o f f :  N a t u r g e s c h i c h t e  d e r  S a u g e t h i e r e .

Zahl der Lebrstunden: 40. Schulerzahl: 40.

Abgesehen von der nie rastenden Mitbeschaftigung wahrend der 
Lehrstunde, muss jeder Schiller wenigstens 5mal im Semester gerufen 
werden, teils behufs Feststellung der Urteile in den Conferenzberichteu 
und gewissenhafter Classification am Schlusse des Semesters, teils um 
zu sehen, was ais reales unverbriicklickes Eigenthum des Schiilers 
geblieben ist; dies erfordert fiir jeden Schiller einen Zeitaufwand vou 
mindestens 25 Minuten, also im Ganzen 10 Stunden, so dass fiir den 
eigentlichen Unterricht im giinstigsten Falle 30 Lehrstunden iibrig 
bleiben, welche folgendermassen einzuteilen wiiren:

Zehensaugethiore . . . 15 St.
Hufsaugethiere . . . . 10 St.
Flossensaugethiere . . .  5 St.

Da der Unterricht hier unabhangig ist vou der Jahreszeit, so 
kann derselbe unbeschadet des Erfolges analog mit dem Lehrbuche 
(Pokorny), also dem System folgend, yorgenommen werden.



I. V i e r h a n d e r :  2St .

A n s c h a u u n g s o b j e c t e :  Skelett des gem. tiirkischen Affen. 
Balge des Magot, Briillaffen. Gypsmodelle des Scliadels eines jungen Orang, 
eines alten Orang und des menschlichen Scliadels (wo mbglich in natura), 
das Ubrige in guten Abbildungen (etwa die von Aug.  Lub en,  wo einzelne 
besonders liervorstecbende Merkmale der Organisation besonders bei- 
gedruckt sind).

1. Es ist den Scbiilern hier wie immer sclion beim ersten 
Unterriclit in der Zoologie ais oberster Grundsatz einzuprhgen, dass 
die Organisation stets die Folgę der ihnen vorgeschriebenen und mog- 
liclien Lebensweise, des Aufenthaltes, der Nahrung, tiberhaupt der auf 
sie unmittelbar wirkenden aus se rn  Bedingungen ist, nie ein im Yorn- 
herein bestimmter Plan ilires Baues, welcliem folgend die Tbiere erst 
ihre Lebensweise einrichten. ■— Es wird also bei den Affen ais aus- 
gesprochen k l e t t e r n d e n  Thieren vor allen auf jene Merkmale auf- 
merksam zu macken sein, welche sie eben ais solche aufzuweisen liaben 
(4 Hande, der Begriff der Hand, Greif-, Wickel- und Rollschwanz).

2. Was den Scbiilern bei Betracbtung der vorgelegten Objecte 
zunachst auffallen wird, ist die Ahnlichkeit mit dem Bau des mensch
lichen Korpers, und der Lehrer wird unschwer zu der Frage getrieben 
werden, worin die besagte Ahnlichkeit bestehe. Der Schiller darf 
dabei nie receptiv, sondern muss productiv thatig sein. Erst dann, 
sollte die Beantwortung durch die Schiller nicht erschopfend sein, 
kann und darf der Lehrer auf das Zutreffende aufmerksam machen 
(Schadelbildung, Zalil und Arten der Zahne, geschlossene Zahnreihe, 
Augenstellung, Plattniigel, das aussere Ohr u. s. w.).

3. Angabe der Unterschiede zwischen dem Baue des menschlichen 
und des Affenkćirpers. Yerhaltnis des Gesichtsanteils zur Schadelkapsel; 
Stellung der beiden Zahnreihen — Schiefzahne, Geradzahne, Zalil und 
Bau der Hande, Lange des Yorderarmes, Kniewinkel, Behaarung u. s. w.

4. Die Halbaffen (Maki) scheiden sich von den eigentlichen Affen 
durch den Krallennagei am Zeigefinger der Hinterhande.

5. Die Affen der alten Welt: 20 Backenzahne; die der neuen 
Welt: 24 Backenzahne; auf den Unterschied in der Bildung der 
Hasenscheidewand ist auf dieser Unterrichtsstufe nicht einzugehen.

6. Am Magot ist die Einrichtung der Backentaschen, am Pavian 
und Mandrill die Gesasschwielen, am Briillaffen der Verstarkungs- 
apparat der Stimme, am Klammeraffen das Fehlen des Daumens an



den Vorderhanden, am Rollschwanzaffen oder Briillaffen die Beschaffen- 
heit und Function des Schwanzes ais fiinfte Hand zu erklaren.

7. Yerbreitung, Lebensweise, geistigc Fabigkeiten (in der Jugend), 
Feblen der Spracbe u. s. w. kann an der Hand des Lekrbuckes lehrend 
und erklarend yorgenommen werden.

II. I l a n d f l u g l e r ,  2 St.
A n s c h a u u n g s o b j e c t e :  Skelett der gem. Ohren-Fledermaus, 

desgleichen ein ausgestopftes Exemplar; das tlbrige in guten Abbildungen.
1. Welehe Umbildungen bemerkt man in Folgę der Lebensweise 

in der Luft. Analogie mit dem Bau des Yogelkorpers, besonders der 
Enlen. — Enorme Entwicklung der Zehen der yordern Gliedmassen, 
Scblusselbein, die pneumatische Bescbaffenbeit einzelner Knochen, starkę 
Entwicklung der Brustmuskeln, Brustbeinplatte u. s. w.

2. Unterscbied der insektenfressenden und pflanzenfressenden 
Flattertbiere, erstere haben nur am D a u m e n  der Vordergliedmassen 
eine Kralle und spitzbockerige Backenzalme, letztere am Daumen und 
Zeigefinger eine Kralle und stumpfhockerige Backenzalme.

3. Die Ueberwucherungen der Haut, ais: Flughaut, blattartige 
Gebilde am Kopf, Obrdeckel, zugleich Sitz des feinsten und entwiclceltsten 
Tastsinnes, dessen sie ais nachtliche Tbiere vor Allem bedurfen.

III. I n s e k t e n f r e s s e r .
A n s c h a u u n g s o b j e c t e :  Skelett des Maulwurfes. Balge von 

Maulwurf, Igel, Spitzmaus.
1. Umbildungen des Korperbaues in Folgę ibrer nachllichen, 

u n t e r i r d i s c h e n ,  grabenden Lebensweise und ibrer Nahrung von 
Insekten und dereń Larven (russelformige Schnauze, yordere Grabfiisse 
mit Scblusselbein, geringe Entwicklung der Gesichts- und Gebórsorgane, 
spitzbockerige Backenzabne u. s. w.).

IY. R a u b t h i e r e  ( Co r n i v o r a )  4 St.
A n s c h a u u n g s o b j e c t e :  Skelett des Ilundes oder der Haus- 

katze; Balge: Dachs, Fiscbotter, Marder. Notwendig ist ferner, dass man 
fur die 4 typischen Familien Kopfskelette oder wenigstens Kiefer sammt 
Gebiss zur Verfugung hat. Im Ubrigen mussen gute Abbildungen der 
Naturobjecte, (die hier scliwer zu beschaffen sind,) aushelfen.

1. Gangfiisse, kein Scblusselbein.
2. Die den Eckzalinen zunachst (nacli binten) stebendon Backen- 

zahne beissen Liickenzabne; bierauf folgt Ein bedeutend entwickelter



Backenzahn, der Eeisszahn, mit Hockeransatz, hinter diesem die 
Kauzahne.

3. Es ist vor Allem darzulegen und darauf hinzuweisen, wie sich 
mit der mehr oder weniger rauberischen Lebensweise Gebiss und Be- 
wegungsorgane umandern, und zwar:

a) B ar en. Alle Fiisse 5zehig. Sohlenganger. Hockerzahne 6/7.
b) Hunde.  Zebenganger mit unbeweglichen Krallen. Vorderfiisse 

5zehig. Hinterfiisse 4zehig. Hockerzahne 2/2.
c) Mar der. Halbzehenganger, alle Fiisse 5zehig. Hocker

zahne 1/1.
d) Katzen.  Zebenganger mit zurtickziehbaren Krallen (hbchste 

Entwicklung der Kralle). Yorderfiisse 5zehig. Hinterfiisse 4zehig. 
Hockerzahne 1/0.

4. Auf die Ubergangsformen beziehungsweise Sonderstellung der 
3 Formen: Daclis, Fischotter und Hyane, ais Folgę ihrer veranderten 
Lebensweise, und zwar:

a) Dachs .  Halbsohlenganger, Yorderfiisse mit Grabkrallen, 
o b e r e  Hockerzahne sehr gross.

b) F i s c h o t t e r .  Zehen wohl nicht verwaehsen, aber mit ent- 
wickelten Schwimmhauten. Ohrenklappe. Hockerzahne 5/5, Liicken- 
zahne 3/3.

c) B y a n e .  Kiirzere Hinterbeine, daher der Riicken abschiissig. 
Alle Fiisse 4zehig. Hockerzahne 1/0.

V. N a g e t h i e r e ,  4 St.
A n s c h a u u n g s o b j e c t e :  Skelette des Kaninchens, Hamsters. 

Kopfskelett oder Gebisse von Eichhornchen, Hausmaus, Hase; Balge 
von Eichhornchen, Siebenschlafer, Feldmaus, Wanderratte, Hamster, 
Springmaus (Hase und Kaninchen sind jedem leicht zuganglich).

1. Vorderzahne 2/2, Ecbzahne 0/0, Backenzahne 2/2—'6/6. Die 
Vorderzahne nur an der Yorderseite mit Email iiberzogen, hinten wetzen 
sie sich leicht ab und auf solche Weise bleiben sie immer gleich 
scharf; die Vorderzahne wachsen von der hohlen sehr langen einfachen 
Wurzel langsam nach, so dass die Thiere also aus Bedi i r fni s  nagen; 
Backenzahne mit quer gestellten Falten; Kiefer eine Langsbewegung 
von vorn nach hinten.

2. E i c h h o r n c h e n .  Ohren, Schwanz, Pfoten dicht behaart; 
die kletternden (Sciurus) mit kleinen Krallen, und die Nahrung mit den 
Vorderpfoten zum Munde fiihrend; die grabenden mit yerkiirzten Beinen 
und langen Krallen (Arctomys).



3. Mause .  Ohren, Pfoten, Schwanz nackt. — Zahne 4/5. Aut 
die Unterschiede der Gattungen ist hier nicht einzugehen, weil sie auf 
den subtilsten Eigenschaften in der Bildung der Zahne bagirt sind. — 
Am Hamster ist die Einriclitung der Backentasclien zu erlautern und 
mit jeneu der Affen vergleichend zu wiederkolcn.

4. Ha sen.  Vorderzahne 4/2, indem hier a l l e i n  unter allen 
Saugethieren h i n t e r  den 2 oberen noch 2 kleinere Stiftzahne sitzen. 
Oberlippe gespalten.

5. Der B ib e r  wird durch die ganzen Schwimmhaute an den 
Hinterfiissen, das S t a c h e l s c h w e i n  durcli die grossen Grabkrallen 
an den Vorderfiissen und die Korperbedeckung auffallen; die S p r i n g -  
ma u s  endlich durch die ungewohnlich verlangerten Hinterfiisse mit 
3—5 Zehen, von denen aber nur die 3 mittlern, welche wie bei den 
V o g e l n  an e i n e n  e i n z i g e n  M i t t e l f u s s k n o c h e n  (Lauf) be- 
festigt sind, auftreten.

Nach diesem Yorgang lassen sieli, bei vorausgesetzter Fach- 
kenntnis des Lehrers, die Schemata fur die ubrigen Ordnungeu leicht 
zusammenstellen. Es sind immer zusammengehorige Thiere neben- 
einander durchzugehen, und erst wenn eine Familie oder Ordnung 
griindlich durchgearbeitet ist, wird zu einer andern iibergegangen 
werden konnen.

Eine hausliche Praparation braucht nicht stattzufinden, da die 
Beschreibung ohne gleichzeitige oder vorangegangene Anschauung zu 
nichts fiihrt.

Durch eigenes Zusammenfassen der gemeinsamen Merkmale von 
kleinen zu immer grossern Gruppen unter Leitung des Lehrers erwachst 
dcm Schiller das System unbewusst von selbst. Der Lehrer bringt 
zwar die zusammengehorigen Thiere vor Augen; warum sie zusammen 
gehoren, lasst er ihn selbst finden. Durch die obenerwahnten Wieder- 
holungen, welche stets scharf getrennte Gruppen, nicht abgerissenes 
Einzelne zum Gegenstande haben, werden die gewonnenen Kenntnisse 
immer mehr befestigt.

Wenn dalier in der hier dargestellten Weise die Schwierigkeiten 
geebnet, beziehungsweise umgangen werden, so lasst sich die Klasse 
der Saugethiere auch fur den Anfanger fasslicli machen und kann 
dieselbe ganz gut den Anfang des zoologischen Unterrichtes bilden.



I. Classe. 2. Seinester.
L e h r s t o f f :  Z o o l o g i e  d e r  w i r b e l l o s e n  Th i e r e .

Mit Festhaltung der oben angefiihrten Grundsatze entfallen auch 
hier zum Durcharbeiten des unverhaltnismassig reicheren Lehr- 
stoffes eine Stundenanzahl von 30. — Es ist klar und auch im 
Organisations-Entwurf namentlich angefiihrt, dass auf die Gliederthiere 
und unter diesen auf die Klasse der Insecten das Hauptgewiclit gelegt 
werden wird, wahrend die iibrigen Kreise der „Wtirmer“, Wcichthiere, 
Stralthiere und Urthiere, nur in den Hauptumrissen mit den Schiilern 
auf der ersten Unterrichtsstufe vorgenommen werden konnen.

Man wird also dem yorgesteckten Lehrziel am besten entsprechen, 
wenn man fur die Gliederthiere 20 Lehrstunden bestimmt, den iibrigen 
niedern Thieren die iibrigen 10 Stunden zuweist. Nach den einzelnen 
Tkierklassen ware also die okonomische Zeityerwendung etwa folgende:

Insecten................................. 14 St.
Spinnen und Tausendfiisser . 3 St.
K rusten th iere...................... 3 St.
W iirm er................................. 2 St.
Kopffiissler und Schnecken . 3 st.
M u s c h e ln ............................ 2 St.
Stralthiere ........................... 2 St.
Urthiere . . . . . . . 1 St.

Da das eigentliche Insectenleben in die Monate Juni und Juli 
fallt, so thut man besser, mit den unterstehenden Klassen zu beginnen, 
zu dereń Erlauterung die nótigen Lehrmittel yorhanden sein miissen, 
da in den ersten Monaten (Februar, Marz, April) die Natur noch nicht 
aus ihrer Winterruhe erwacht. Die oben erwahnten Lehrmittel sollen 
unbedingt bestehen aus: Spirituspraparaten der wichtigsten Formen 
der Tausendfiisser, Spinnen und Krustenthiere (W. Fric in Prag), dann 
aus einer ziemlich yollstandigen Conchiliensammlung, welcher aber auch 
wenigstens in Weingeist priiparirt einzelne Reprasentanten der Thiere 
selbst (nicht bios ihrer Schalen) beigeftigt sein miissen, etwa: Octopus, 
'Sepia, Limax, Cardium, Solen, Pholas, Teredo, Salpa.

Fur die Radiaten werden einige Spiritus-Exemplare, etwa Holo- 
thuria, Echinus, Asterias, irgend eine Qualle, dann die wichtigsten 
Formen der Korallenstocke ausreichen.

Fiir die Urthiere geniigt eine kleine Sammlung von Modellen 
einiger Foraminiferen im yergrosserten Massstab.



Ahnlieli wie bei den Saugethieren mogę das Vorgehen an einzelnen 
Ordnungen beispielsweise angefiihrt werden.

I. O r t h o p t e r a  (Gr ad f l  u g l e  r), 1 St.
A n s c h a u u n g s o b j e c t e :  Acridium, Locusta, Gryllus, Grylio- 

talpa, Mantis, Blatta, Forficula.
1. Es wird vorausgesetzt, dass die Ordnung der Kafer bereits 

yorgenommen wurde, und wird dessbalb bei Yorzeigung beziehungsweise 
Betrachtung der yorgelegten Exemplare den Schulern die Aelinlichkeit 
der Orthopteren mit den Kafern zweifellos auffallen; wenn niclit, so 
miisste der Lehrer durch eine F r a g e  sie darauf fiihren. Wird diese 
beantwortet, so gehe man zur zweiten Frage: Worin besteht die Alm- 
lichkeit? — (Umwandlung der Vorderfliigel in Fliigeldecken, anhangs- 
losen Hinterleib, Muudwerkzeuge, machtig entwickelte Yorderbrust.)

2. Angabe der Unterscliiede, selbstyerstandlich durch unmittelbare 
Yergleiehung der beziiglichen Thierformen. — Erst jene Momente, die 
nicht durch den oder die Schiller herausgefunden werden, darf der 
Lehrer selbst erwahnen, aber auch da in einer gewissen fragend aus- 
holenden Weise. Er wird z. B. fragen: Wenn man die Faltung der 
Hinterflugel des Kafers und des Geradfliiglers in der Ruhelage yergleiclit, 
was fur einen Unterschied bemerkt man? — (Ebenso die geringere 
Beweglichkeit der Yorderbrust, die unvollkommene Verwandlung.)

3. Die Einteilung in s p r i n g e n d e  (Schrecken) und l a u f e n d e  
Orthopteren wird durch die Entwicklung und den Bau des letzten 
Fusspaares unschwer beigebracht werden.

4. Bei der Maulwur f sgr i l l e  ist auf den Bau der Grabfusse 
in Folgę ihrer unterirdischen Lebensweise, beim Ohrenwurm auf die 
Ahnlichkeit mit den Stapbylinen (verkiirzte Fliigeldecken, Zuriickschlagen 
der Fliigel) einzugelien.

5. Hat man die obenerwahnten Hauptformen durchgenommen, so 
lassen sich die Charaktere der Ordnung noch wiederholend einpragen-, 
schliesslich kann auf die Tonerzeugungen, auf das massenhafte Vor- 
kommen derselben ohne geschlossene Gesellscliaften (Bionen, Ameisen), 
die yerheerenden Ziige — hingewiesen werden.

II. E c h t e  S p i n n e n  ( Web es p i n n en ) ,  1 St.
A n s c h a u u n g s o b j e c t e :  In Weingeist couservirte Exemplare 

von Lycosa, Teginaria, Epeira, Mygale.
1. Da in der unmittelbar vorangegangenen Stunde die Myriapoden 

und die Skorpionspinnen yorgenommen wurden, so wird vor allem auf



die Angabe des Unterscliieds der Webespinnen und der Skorpione hin- 
gearbeitet werden. Unter Nachhilfe des Lehrers und bei gewohnter 
richtiger Beobachung wird dem Schiiler der ungegliederte Hinterleib, 
und unter Anleitung und Hinweis des Lehrers das Vorhandensein der 
Spinnwarzen auffallen.

2. Man lasse nur die obenerwahnten 4 Haupttypen jede von 
einem andern Schtiler selbststandig besclireiben und vor allem wird gleich 
auffallen, dass die Yogelspinnen nur 4 Spinnwarzen besitzen, wahrend 
die iibrigen dereń 6 aufzuweisen baben.

3. Die Augenstellung ist auf dieser Unterrichtsstufe nieht zu 
beriicksicbtigen, dagegen Ilauptformen und Zweck ihrer Gewebe (rad- 
formig, Ilangematte), die Art und Weise der Yerfertigung und zu dem 
Ende die von Innen gezahnelten Krallen ihrer Beine zur Handhabung 
der Spinnfaden demons(rativ zu erwahnen.

4. Der herrschende Ekel, ja sogar Furcht vor Spinuen ist ais 
unbegriindet, ja lśicherlich hinzustellen, da ihr Biss durchaus nieht 
gefahrlicher ist ais der der Biene oder Wespe. Schonung dieser 
durchwegs ntitzlichen Thiero ist nieht dringend germg zu empfehlen.

W fi r m e r, 2 St.

A n s c h a u u n g s o b j e c t e :  Aphrodite, Nereis, Serpula, Arenicola, 
Lumbricus, Hirudo, Ililmopis, Ascaris, Filaria, Gordius, Diplozoon, 
Taenia, Bothriocephalus (ais Weingeistpraparate).

1. Die Vorfuhrung der obenerwahnten Hauptformen wird den 
Schiiler gewiss zuniichst auf don Umstand fiihren, dass er unter ihnen 
glatte und geringelte Formen unterscheiden kann, und diese Eintheilung 
mag fiir den Anfanger ausreichen. — Der Unterschied zwischen frei- 
lebenden und schmarotzenden Wiirmern kann nieht ais systematisches 
Moment angesehen werden.

2. Man hat den Schillera zu zeigen, dass die Ringelung doch 
wesentlich eine andore ist ais bei den Gliedertliieren, und zunachst 
nieht in einer Scheidung des K o r p e r s  in gewisse Abschnitte, sondern 
nur in einer F u r c h u u g  der Haut liege, oder Folgę einer eigenen 
Art Yon Knospung sei.

3. Die Gattungen Aphrodite und Nereis sind aus dem Grunde 
vorzunehmen, weil man an ihnen deutliche Fiihler (freilich in wecli- 
selnder Anzahl), dann Bewegungsorgane in Form von Fleischhbckern 
mit Borstenbtindeln (niemals gegliederte Anhange) bemerkt; es sind 
gleichsam Bindeglieder oder Ubergangsformen zu den Arthrozoen.



4 Bei Arenicola ist der teilweise Verlnst der Borstenfiisse und 
bei Hirudo der ganzlicho Mangel derselben bemerkbar.

5. Bei den Bandwiirmern ist besonders anf den Unterschied der 
vollig entwickelten unter giinstigen Umstiinden (Taenia), und der ver- 
irrten, wassersiiclitigen Blasenwurmer hinzuweisen. Die Saugvorrichtiing 
(Kiefern) des Blutegels, sowie die Kopfbildung, die Saugnapfe, Haken- 
kranz der Bandwiirmer muss den Schiilern im yergrosserten Massstab 
anfgezeichnet werden,

Mus che l n ,  2 St.

A n sch a u u n g s o bj e ct e : Spirituspraparate: Carditim, Solen,
Teredo, Pholas, — ais Concbylien trockene Sehalen (wo moglicli beide 
zusammengehorige) von: Tridacna, Ostrea, Meleagrina, Ayicula, Malleus, 
Pecten, Pinna, Mytilus, Arca, Anodonta, Unio, Cardium, Solen, Pliolas, 
Teredo, Aspergillum.

1. Yorausgesetzt wird, dass in den 3 nnmittelbar vorangegangenen 
Lehrstunden die Kopffiissler und Schnecken vorgenommen wurden. Es 
wird also zunachst dem Schiiler auffallen oder muss derselbe auf- 
merksam gemacht werden auf die Unterschiede dieser beiden Klassen 
und zwar im Bau des eigentlichen Korpers (Mangel des Kopfes), dann 
im (lehause (einschalig, zweischalig) und Mangel der Perlmutterscbichte 
bei den Schnecken,

2. Was den eigentlichen Korper betrifft, so reicht es hin, unter 
Vorweisung der obenerwahnten Spirituspraparate auf die Kiemen, 
den Mantel, dann die Bohryorrichtungen der Bohrmuschel aufmerksam 
zu machen.

3. Hinsichtlich der Sehalen wird jeder Schiller den Unterschied 
zwischen r e g e l m a s s i g ,  g l e i c h s c h a l i g ,  g 1 e i c h s e i t ig und ihren 
beziiglichen Gegensatzen leicht herausfinden und an den vorgelegten 
Exemplaren beschreiben.

4. Die Einriehtung des Schliessens und Óffnens der Sehalen 
(Schloss, Band, Schliessmuskel) ist besonders beriicksichtigungswert und 
an den einzelnen Species zu erlautern, woran sich dann gewisse Fragen 
leicht anschliessen, z. B.: Warum klaffen die Sehalen nach dem Tode 
des Thieres? u. s. w.

5. Auf eine streng systematische Einteilung dieser Klasse ist 
nicht einzugehen.



In der dargelegten Weise hat der Schiller eine aus eigener 
Beobachtung hervorgegangene Kenntnis des Baues und der Lebensweise 
der in wissenschaftlicher oder praktiscber Hinsieht wichtigeren Formen 
aucb der n i e d e r e n  Thiere, er hat eine lebensvolle Ubersicht, eine 
so weit gehende Erklarung der Organe auch des niedern Tbierkorpers, 
so weit es in diesem Alter mbglich ist, und eine einsfweilen aus- 
reicbende Einsicht in die Beziehungen der Thierwelt zur iibrigen Natur 
und zum Menscbenleben erlangt. Durcb Beobachtung und Beschreibung 
auch der weniger vollkommen organisirten Thiere ist ihm eine all- 
seitigere Ubung des Beobachtungsvermógens zu Teil geworden. Er hat 
wieder ein weites Feld im grossen Naturganzen durchwandert, dessen 
Wichtigkeit fiir Wissenschaft und Leben jener der hoheren Thiere 
nahezu gleichkommt. Und auch wenn seine Thatigkeit in spateren 
Jaliren durch andere Studien von der Zoologie ganz abgezogen werden 
sollte, wird er doch, so oft er im Freien weilt, stets an die ihm 
bekannten Formen eriunert, so dass die gewonnene Grundlage wol 
wankend gemacht, aber nieht ganz weggeraumt werden kann, und wenn 
ihn sein Fachstudium der Betrachtung der Thierwelt wieder zufiihrt, 
alsbald die friihere Festigkeit wieder erlangt.

II. Classe. 1. Semester.
Lehrstoff: Zoologie der Vogel ,  Am phi  hi en und F i s c h e .
Unter den friiher angefiihrten Yoraussetzungen (s. I. Classe?

1. Sem.) witre die Zeitvertheilung der disponiblen 30 Lehrstunden 
folgende: Yógel: 18 Stuuden, Amphibien: 6 St., Fische: 6 St.

1. Vógel .
In ahnlicher synthetischer Weise, wie die Saugethiere, werden 

auch die Vogel behandelt; es sei denn, dass eine reichhaltige Stimmlung 
zu Gebote steht. In dem letztern Falle wiirde es sieli empfehlen, 
besonders in den artenreichen Partien das eigene Bestimmen eintreten 
zu lassen, so dass zuerst nach Erklarung der unterscheidcnden Merk- 
male der Ordnung, wohin sie gehoren, bestimmt und in gleicher Weise 
mit den Familien fortgefaliren wiirde bis zur Ermittlung der G a t t u n g  
oder Art .  Da auch hier das zu Grunde gelegte System massgebend 
bleibt, so wird es den Unterricht fordem, was systematisek zusammen- 
gehort, auch zusammen yorzunelimen, wiewol auch manclie Arten aus 
allen Abteilungen am Schluss unter einander zur Bestimmung gelangen 
konnen. Die Ubereinstimmung im Bau der Yogel ist grosser ais bei 
Saugethieren, insbesondere die unterscheidenden Merkmale der Arten

2*



sind feiner, es sind mehr terminologische Ansdrficke zu behalten und 
der Schuler bringt weniger Kenntnisse von ihnen in die Schnie mit.

Bei grosserer Anzahl der einkeimischen Vogel werden diese 
Hauptgegenstand des Unterrichtes sein, nm so mehr, ais die exotischen 
langc nicht so viel wichtige und merkwiirdige Arten bieten, ais es in 
der Classe der Saugethiere der Fali ist. Wie weit in Bezug auf 
Kenntnis der Arten bei zaklreicheren Familien (Finken, Sanger u. s. w.) 
zu gehen ist, hangt von der Reicbhaltigkeit der Sammlung ab, da nach 
Abbildungen diese unterscheiden zu wollen, eine bedenklicbe Sache ist. 
Jedenfalls wa're es erwiinscht, wenn die Schuler die Arten der sammt- 
lichen Vogel so vollstandig ais moglicli kennen lernten; es gewahrt 
eine grosse Befriedigung, keinem dieser Yogel zu begegnen, ohne einen 
Bekannten in ihm zu erkennen.

Die vielen interessanten Punkte in der Lebensweise der Vogel, 
ihr Flugwermogen, ihre Wanderungen, Nestbau, Gesang, Federwechsel 
werden am besten am Schluss, nacbdem die einzelnen Arten schon 
bekannt sind, und nur was von einzelnen gilt, bei diesen erortert; es 
ist nicht gut die Arten zu nennen, ehe der Schuler sie kennt, und 
dies ist doch bei den Yerschiedenheiten, die in dem genannten Punkte 
bestehen, nicht zu umgehen. Jedenfalls sollten solche und ahnlicho 
allgemeine Bemerkungen nicht den Anfang bilden, wie es vielfach ge- 
schiebt. Von besonderem Belang ist namentlicli die Nahrung der 
Yogel und der Nutzen, den z. B. die Insektenfresser, Mausevertilgcr 
u. s. w. stiften.

Be i sp i e l .  S c a n s o r e s .  K l e t t e r v o g e l .  1. St.

A n s cb a u u n gs ob j ecte:  Balge von : Picus Martius, P. viridis, P. 
major, Cuculus, irgend eine Art von Psittacus (einige auslandische Arten 
allenfalls in guten Abbildungen. Fitzinger).

1. Nacbdem die einzelnen Arten mit den Schiilern in beschreibend 
demonstrativer Weise durchgenommen sind, kann die Frage nach den 
gemeinschaftlichen Merkmalen gestellt werden. Ais solches wird sich 
nun der Fussbau lierausstellen, namlich die g e p a a r t e  Stellung der 
Zehen — Kletterfuss — welche ihnen ermoglicht, auch auf senkrechten 
Stammen oder Asten hinauf- und herabzuklettern. Zur richtigen An- 
schauung dieser Bewegungsart miissen die ausgestopften Exemplare 
auch naturgeinass gestellt sein, z. B. der Specht auf einem vertikalen 
Aststiick und auf die oben angezeigte Art kletternd.



2. Im Gegensatz zu dem ubereinstimmenden Bau der Zehen 
kann die auffallende Verschiedenheit in der Sehnabelbildung der ange- 
fuhrten Gattungen erwabnt werden.

3. Am Speclit ist noch die Einriclitung der Zunge, am Kukuk 
jene der Wendezeken naher zu erkliiren.

Nackdem in der angegebenen Weise die einzelnen Ordnungen 
durchgenommen worden sind, muss zum Abscbluss ein Zusammenfassen 
der Merkmale der ganzen Classe nacbfolgen und zu dem Behuf das 
Skelett irgend eines Vogels (z. B. Falken) vorgefiihrt und an der Hand 
dieses oder vielleicht mehrerer solclier Anschauungsobjecte Folgendes 
in Betracht gezogen werden (mit Bezug auf eine vergleichende Pa- 
rallele mit den Saugethieren).

1. Die veranderliche Anzabl der Ilalswirbel (Saugetliiere 7, ihre 
Liinge aber versckieden).

2. Rudimentare Entwickelung der Schwanzwirbel. Beschaffenbeit 
des letzten Sebwanzwirbels.

3. Bewegliclikeit beider Kiefer (bei Saugetkieren nur der Unter- 
kiefer beweglieb).

4. Sebultergeriiste (doppeltes Scbliisselbein). Brustbeinplatte- 
Flugorgan.

5. Zahl und Name der Knocben der hinteren Extremitaten.
6. Pneumaticitat.

2. Amp h i b i e n .
Bei der Armut der einheimiscbenReptilien-Fauna sind bier wegen 

der auffallenden Yerschiedenlieit der Formen manche auslandiscbe zu 
behandeln.

Die Athmungsorgane, sowie der Kreislauf in ihren wesentlichen 
Ziigen miissen bier zur Spracbe kommen und durch Demonstration von 
Praparaten (Injectionen) zur Anscliauung gebracbt werden. In Spiritus 
bewahrte Exemplare der wicbtigsten inlandischen (bei den Batracbiern 
in allen Verwandlungsstufen) und einiger kleineren auslandiscben Arten, 
die leiclit und obne grosse Kosten zu baben sind, miissen der Be- 
tracbtung zu Grunde gelegt werden und konnen ganz gut durch eigenes 
Bestimmen zur Kenntnis gelangen.

(Beispiel.) Schlangen. — 1 St.
A n s c k a u u n g s o b j e c t e :  Skelett einerRingelnatter. — Weingeist- 

praparate: Tropidonotus, sp. Yipera berus (mit weit geoifnetem Maule



um die Giftzahne sehen zu lassen). Fiir das Ubrige durften oder 
vielmehr miissen gute Abbildungen ausreichen.

1. Eigenthiimlichkeiten des Skelettes: Die grosse Zabl und die 
Gleichformigkeit der Wirbelkorper, das Fehlen des Brustbeines, daher 
iauter falsche Rippen, giinzlicher Mangel von Extremitaten; am Kopf- 
skelette insbesondere noch die grosse Beweglichkeit beider Kicfer und 
in Folgę dessen die Moglichkeit, das Maul iibermassig zu erweitern.

2. Auf die Hautung der Scblangen ist besonders aufmerksam 
und bei dieser Gelegenheit der Hornringe der Klapperscblange ais 
Uberbleibsel der alten Haut Erwahnung zu maehen.

3. Das Fehlen der Augenlider (ais wiclitigstes Unterscheidungs- 
merkmal von den Eidechsen). Das Sehen wird dadurch ermoglicht, dass 
die Haut an der Stelle, wo unter ihr die Augen liegen, durchsichtig 
ist (keine eigentliche Hornhaut) und die Hautung so zu sagen sicb 
auf die Augen bezieht.

4. Einrichtung des Giftapparates.

3. F is  che. — t5 St.
In entsprechender Weise werden endlich die Fisclie zur Behandlung 

kommen. Auch hier ist die Zahl der Inlander nicht gross und unter 
den Exoten sind nicht viele fiir den Anfangsunterricht von Wichtigkeit. 
Neben den Spiritusexemplaren, welche die natiirlichen Farben verlieren, 
miissen gut colorirte Abbildungen gebraucht werden. Das Skelctt 
irgend welchen Fisches, etwa das des Hechtes, kann wol den Schiilern 
auf dieser Stufe vorgezeigt werden, ohne aber ins Einzelne zu geken, 
(namentlich das Kopfskelett ist nicht weiter zu beriicksichtigen,) sondern 
lediglich, um die dem Skelette angehorigen Teile der Flossen und 
etwa hochstens die Kiemenbogen zu zeigen. Von der inneren Organi- 
sation ist bios der Bau der Kiemen und der Schwimmblase nebst 
ihren Yerrichtungen zu erklaren. Dagogen ist stets auf Zahl und 
Stellung der unpaarigen Flossen und dereń Beschaffenheit besonderes 
Gewicht zu legen, dann die Beschaffenheit der Oberhaut und ihrer Ge- 
bilde wol ins Auge zu fassen, und lediglich nach den letzten Momenten 
die Einteilung der wichtigsten Formen vorzunehmen.
(Beispiel.) Weichtlosser. — 2 St.

A n s c h a n u n g s o b j e c t e :  Skelett eines Hechtes. Weingeistexem- 
plare: Cyprinus, Leuciscus, Esox, Clupea, Silurus,

1. Diese Ordnung kann gewissermassen ais Musterbildung gelten. 
weil sie den regelmassigsten Bau haben.



Die Vergleichung eines Karpfen und Welses wird leicht auch die 
Uuterscliiede zwischen einer beschuppten und nackten Haut versinnlichen.

2. Die Lachse sclieideu sieli von den iibrigen durch das Vor- 
handensein der Fettflosse auf dem Riicken.

3. Die Haringc von den Hechten und Karpfen durch die Bildung 
ihres Oberkiefers, welcher bei den Haringen seitlich aus Kieferknochen 
besteht, wahrend bei den letztern die obere Kinnlade nur aus dem 
einzigen Zwischenkieferknochen gebiidet wird.

4. Die Ilechte endlich von don Karpfen durch die Stellung der 
Rilckenflosse, welche bei den Hechten uber der Afterflosse, bei den 
Karpfen in der Mitte des Rtickens tiber den Bauchflosseu gelegen 
ist u. s. w.

Die zwei den Wirbelihieren gewidmeten Semester werden bei 
richtiger Yerteilung und Behandlung des Materials ausreichen, durch 
die erlangte Kcnntnis der Classen, Ordnungen und wichtigsten Familien, 
so wie der allerwiclitigsten Arten riicksichtlich des ausseren Baues, der 
Łebensweise und der Beziehungen znr ubrigen Tliier- und Pflanzenwelt 
eine tuchtige Grundlage fiir das spatere wissenschaftliche Studium 
dieser grossen Hauptabteilung des Thierreiches zu geben. Auch 
manche wichtige und dem jugendlichen Alter verstandliche Punkte des 
innern Baues (Skeletts) werden zunachst Eiublicke in das interessante 
anatomische Gebiet gewahrt haben.

II. Classe. 2. Semester.
Lehrstoff: Bot an i k .

Schon urn die Moglichkeit der Erreichung des Lehrziels naeh- 
zuweisen, ist es notig, bei der Darstellung des botanischen Unter- 
richtes ins Einzelne zu gehen und so die ganze Physiognomie dieses 
Unterrichtes ins Klarę zu stellen. Uberhaupt wird durch einc detaillirte, 
an Beispielen erlauterte Darstellung der Sache melir gefordert, ais 
durcli allgemeine Reden; nicht bios darauf kommt es an, was gelehrt 
wird, sondern auch in welcher Auswahl und in welcher Weise.

Es ist nicht zu laugnen, dass den Knaben die Thierwelt melir 
ansprieht, ais die Pflanzenwelt. Die Thiere, namentlich die hoheren, 
stehen ihm naher, er geht mit ihnen um und die Ausserungen ihres 
Seelenlebens fesseln sein Interesse, wahrend er die Pflanzen von vorne- 
herein gar nicht ais lebende Wesen anzusehen gewohnt ist. Aber 
wenn es sich um scharfe Unterscheidung der Formen handelt, bieten



die Thiere grossere Schwierigkeiten, man ist vielfach genotigt, in 
Ermanglung natiirlicher Exemplare zu Abbildungen zu greifen und die 
Ubung im Bestimmen lasst sieli nur in wenigen Gebieten vornebmen. 
Dies alles ist anders bei den Pflanzen. Das Gebiet ist wenigstens 
auf die hóheren Pflanzen besebrankt — ein engeres, die Exemplare 
sind leicht und in hinlanglicber Anzalil zu sebaffen, die Ililfsmittel 
zum Bestimmen besser, oder wenigstens dem Standpunkt des Schiilers 
angemessener; es ist hier gestattet, gleich von vorneliinein im vollen 
Mass die eigene Beobachtung eintreten zu lassen und durch das ganze 
Gebiet beizubebalten; es wird sehueller Selbstandigkeit beim Bestimmen 
erlangt und es ist eher moglich zu einem Abschluss zu gelangen.

Wenn irgendwo, so ist es bei der Botanik moglieb, dem obersten 
Grundsatz jedes naturgescliichtlichen Unterrichtes, wornach allo Er- 
kenntnisse der eigenen Untersucbung der Objeete entnommen werden 
mussen, gereebt zu werden. Aucb eine arme Flora bietet hinlanglich 
frisebes Materiał fiir eine Reihe von Jabren. Die Pflanzen sind leicht 
zu erlangen, die Schiller werden es gern ubernebmen, die notigen 
Exemplare selbst einzusammeln, und es macbt bei den meisten Arten 
niebt viel Mtilie, dereń so viele berbeizusebaffen, dass jeder in der 
Classe ein Exemplar vor sieb bat.

Dm nun den verschiedenen Bau der Pflanzenorgane sowol, ais die 
Eigensehaften der einzelnen Arten zur klaren und griindlichen Er- 
kenntnis zu bringen, lassen sieb verscbiedene Wege fiir den Lelirer 
anfiihren. Entweder zeigt er die Pflanzen und ilire Organe vor und 
besebreibt sie den Schillera. Hierdurcb werden den Schillera Kennt- 
nisse mitgeteilt, aber die eigene Kraft der Schiller wird zu wenig in 
Anspruch genommen, sie mussen sieli passiv verhalten und ihre Auf- 
merksamkeit erlahmt bald. Oder er lasst die Scbiiler selbst besebreiben. 
Das ist ein fruchtbringenderes Verfabren; aber es ist zu sebwer, wenigstens 
fiir den Anfanger, und nur im spatern Unterricht konnen Ubungen im 
regelrecbten Besebreiben zuweilen zum grossen Vorleil der Scbiiler 
vorgenommen werden. In beiden Fallen aber bleibt die Grenze 
zwiseben wesentlielien und unwesentlieben Merkmalen unberiicksicbtigt, 
oder der Lehrer muss sie dem Scbiiler angeben und gleicbsam auf- 
drangen.

Viel zweckmassiger ist es sclion, v e r s c b i e d e n e  Pflanzen ver- 
gleichen zu lassen. Je nachdem man die Arten wablt, kann man so 
zum Begriff der Gattung gelangen; indem man die g e m e i n s a m e n  
Merkmale ais Gattungscbarakter zusammenfasst. Aber wenn der letztere



wirklich genommen werden soli, so muss der Lehrer sehr mit Vor- 
bedaclit wahlen, und der Schuler, wenu er fiir sieli die Operation 
unternimmt, ist in Gefahr, auf arge Irrwege zu geratlien. — Besser 
raacht sieli das erwahnte Yerfahren, wenn es sieli darum haiidelt, den 
verschiedenen Bau d e r O r g a n e  kenuen zu lernen. Aber fiir die Lange 
wird es immer troekener und der Lehrer muss zu viel selbst geben, 
da die Sprache der Schuler viel zu arm ist, um alle Verschiedenheiten 
aaszudriicken. Deshalb hat mail mit Recht angefangen eiuen andern 
Weg eiuzuschlagen: „Man lasst den Schuler die vorgelegte Pflanze 
nacli einem geeigneten Lehrbuch (Leunis) b e s t i m m e n .  Zwar wird 
hiiufig auch dieser Weg nur fur Vorgeschritteuere empfolilen, aber er 
lasst sieli ganz gut auch gleich von Anfang betreten, wenn inan nur 
mit leichter zu bestimmenden Arten beginnt, laugsam und sicher genug 
vorgeht und durch haufige Repetition fiir das Festlialten der ge- 
wonnenen Anschauungen sorgt. Hier wird freilieh einige Kenntnis der 
Terminologie und die eines Systems vorausgesetzt, und beides muss 
der Lehrer geben, wozu ein paar Stunden ausreichen, aber nachdem 
dies geschehen, gewinnt der Schiller alle weiteren Erkenntnisse selbst 
und der Lehrer ist ibm dabei nur beliiilflich.

Er vergleicht beim Bestimmen den Bau der ibm vor Augen 
liegenden Pllanze mit der Beschreibung in seinem Buch und ist ge- 
notigt, die Eigenschaften aller Teile, welche die Beschreibung enthalt, 
darauf anzusehen, ob sie mit dem in letzterem Gesagten ubereinstimmen 
oder nicht; er muss also b e o b a c h t e n  und urteilen, er łernt dadurch, 
wenn die Beschreibung gut ist, gerade die wesentlichsten Eigenschaften 
der Pflanze kennen, er erfahrt auf dem Wege, den er geht, zuerst, 
in welche hohere Abteilung, sodann in welche Unterabteilung des 
Systems seine Pflanze geliort, und wird zuletzt zu dem Namen der- 
selben gefiihrt. Das Yerfahren, welclies er eingeschlagen, gereicht ihm 
zur grossen Befriedigung, er fiihlt, dass er etwas selbst errungen habe, 
und es loekt ihn, in ahnlicher Weise weiter zu verfahren. Es notigt 
ihn, aufs scharfste a u f z u m e r k e n ,  und sieb des richtigen Yerstand- 
nisses der Terminologie zu versichern, da das geringste Versehen oder 
der unbedeutendste Irrthum ihn von seinem Ziele weit abfiihren kann. 
Die hohe Bedeutung solcher Thatigkeit fiir formelle Geistesbildung 
erhellt also von selbst; ihre materielle Wichtigkeit liegt darin, dass 
sie uberhaupt der e i n z i g e  We g  ist, durch sich selbst sicher zur 
Kenntnis der Pflanzen zu gelangen.

Nacli welchem System bestimmt wird, ist unwesentlich. Bis jetzt



erweisen sich die kilnstlichen Systeme ais die geeignetsten. Wer hat 
wol gegen das kiinstliche System Linne’s ais Mittel zum Bestimmen 
nicht unbegrundete Bedenken erhoben, aber es ist in den zum Schul- 
gebrauch bestimmten Lehrbuchern oder Floren so verbessert und zu- 
geschnitten, dass die Schwierigkeiten, die es dem Bestimmenden bietet, 
umgangen werden, Yiel wiclitiger ist der Punkt, dass die Charak- 
teristiken der einzelnen Abteilungen n i c h t  zu d i i r f t i g  sind, nicht 
einen, sondern wo moglich mehrere Gegensatze in den coordinirten 
Gruppcn geben. Gegen diesen Yorzug kann man es itnmer nachsehen, 
wenn die Form nicht streng tabellariscli oder conseąuent dichotomisch ist.

Durch das Bestimmen lernt der Schuler nicht bios den Bau der 
einzelnen Pflanze nebst iliretn Kamen kennen, sondern auch die Be- 
nennung der einzelnen Tcile und ihrer Eigenschaften, und er gelangt 
so zugleich zur speciellen Pflanzenkenntnis und zur Kenntnis der Ter
minologie. Der Schuler lernt z. B. bci der Bestimmung von Convallaria 
majalis L. nicht allein diese Pilanzenspecies und den Charakter der 
Gattung, wozu sie geliort, sondern auch, was P e r  i gon,  Schaft, 
Blutentraube u. s. w. ist; ferner, welches Perigon g l o ck i g ,  welche 
Blutentraube e i n e r s e i t s w e n d i g ,  welche Blatter elliptisch sind. 
Die Terminologie, welche sonst vor Allem im Zusammenhang erlernt, 
durch ihre Trockenheit das botanische Studium verleiden kann, wird 
so unter der Ilaud an den Objecten eingeiibt und es findet jedes eben 
Erlernte sogleich seine Anweudung. Je wciter die Pflanzenkenntnis 
vorschreitet, um so weniger Neues kommt in der Terminologie dazu, 
und um so rascher geht die Pflanzenbestimmung voran, wahrend durch 
die stete Wiederholung der bekannten Termini diese letztern unver- 
wtistlich eiugepragt werden.

Die YYahl der zu bestimmenden Pflanzen ist nicht gleichgiltig. 
Im Anfange ist die leichte Bestimmbarkeit und das haufige Vorkommen 
massgehend und ist daneben nur darauf zu sehen, dass moglichst alle 
Linne’schen Classen und Ordnungen vertreten werden. Spiiter muss 
mehr und mehr darauf gesehen werden, dass die Gattungen und Arten 
einer Anzahl der typischen Familien in mbglichster Vollstiindigkcit zur 
Bestimmung kdmmen. Die leichtern Familien werden dahei den Anfang 
bilden, die schwierigern (z. B. Cruciferen, Umbelliferen, Graser und 
Halbgriiser) zuletzt vorkommen.

Auf soiche Weise erwachst dann dem Schuler, dessen schon 
geiihter Blick zur Auffassung des Familientypus hefaliigt geworden, 
d as  n a t i i r l i c h e  S y s t e m von selbst.



Die einzelnen Pflanzen in systematiscker Folgę vornelimen zu 
wollen, ist unthunlich, es sei denn, dass man von der Untersucliung 
frischer Esemplare absehen, und sieli auf das Yorzeigen von getrock- 
neten oder von Abbildungen beschranken wollte, womit aber weder 
eine eigentliche Pflanzenkenntnis, noch die so wichtige Ubung im 
B e s t i m m e n  erreicht, nameutlich aber auf die eigene Thatigkeit des 
Schulers verzichtet, also in materieller wie in formell bildender Ilinsiclit 
der ganze Erfolg des botanischen Unterricbtes in Frage gestellt wiirde.

Es ist ganz gleichgiltig, ob die zuerst uutersucliten Pflanzen 
vorn, hinten oder mitten im System stehen, wenn sie nur dio leichtesten 
und zugiiiiglichsteii sind. Das natiirlicbe System erwachst erst aus der 
Gesammtheit der Pflanzen und ist ohne Einzelnkenntnis wenigstens in 
seiner Durchfiihrung unverstandlich; das kiinstlicke steht dem Anfanger 
von vorn lierein in seinen Dmrissen vor Augen und dient ihm, die 
einzelnen Formen geliorigen Orts einzuordnen. — Audi der Sammler 
sammelt niclit nacli dem System, sondern ordnet erst das Gesammelte 
nacb demselben.

Die Auswahl der geeigneten Pflanzenspecies ist leicbt zu bewerk- 
stelligen. Eine kleine Anzahl baben die Schiller bereits vor dem 
Eintritte in das Gymnasium traditionell kennen gelernt, andere der 
gerade bliihenden lassen sich nacli F a r b ę  und Besckaffenheit der 
Bliite und sonstigen in die Augen fallenden Merkmalen, sowie nacli den 
Standorten so siclier bezeiclinen, dass die Schiller sie leicht finden.

In der angegebenen Weise betrieben wird der botanisclie Unter- 
riclit in den Unterclassen des Gymnasiums sein Ziel, sicliere und aut 
eigene Beobachtung gegrlindete Kenntnis des Baues der Pflanzen, der 
wichtigsten Arten der einheimischen Flora bei der grosseren Zalil der 
Schiller erreicht, in vorzuglicher Weise ihre Beobachtungsgabe aus- 
gebildet, Iuteresse und Liebe fiir die Beschiiftigung mit der Ptianzeu- 
welt in iknen herangezogen und damit eine feste dauernde Grundlage 
fiir das spatere eigentliche wissenschaftliche Studium der Botanik gelegt 
liaben.

Gerade auf diese Befahigung, sich bei dem weitern Studium der 
speciellen Pflanzenkunde selbst helfen zu konnen, ist eiu ganz beson- 
deres Gewicht zu legen. Ist es ja docli die Aufgabe der Gymnasien 
ais erziehende Anstaltcn ihre Schiller nicht bios in sittlicher sondern 
auch in wissenschaftlicher Ilinsiclit zu moglichster Selbstandigkeit 
heranzubilden. Die erlangte Sicherheit und Fertigkeit im Bestimmen 
der Pflanzen ist der beste Biirge, dass der Schiller auch nach dem



Aufhoren des Unterrichtes fur sieli auf diesem weiter fort arbeiten 
wird. Aber noch viel wichtiger ist die durch solche Oebung erlangte 
Gewohnung, tiberall klar zu sehen und richtig zu vergleichen, mit einem 
Worte: „ r e i n e  A r b e i t  z u m a cli en.“

III. Classe, 1. Semester.
L e h r s t o f f :  M i n e r a l o g i e .  2 St.

Unstreitig bleibt es ani schwierigsten, das Mineralreich fiir die 
Bildungsstufe des Untergymnasiums darzustellen. Die lebende Thier- 
welt und das Reich der bliikenden Pflanzen gewinnen das Kind sogleich, 
nicht so das todte Mi n e r a ł .  Ilier niuss die B e l i a n d l u n g  des 
Gegenstandes erst Leben der todten Masse einliauchen; jede Trocken- 
heit, die oft notbwendiger Weise die Sache selbst mit sich bringt, 
muss auf irgend eine Art ein angenehmes Aequivalent erbalten, sonst 
wird dieser Gegenstand zu einer M ar t e r  fiir Kinder. Die „Trocken- 
heit“ dieses Studiums wird aber am besten beseitigt, wenu mail sogleich 
mit Vorzeigung und Bescbreibung der Mineralien selbst beginnt, wobei 
man nicht unterlassen darf, ihre Beziehungen zum praktischen Leben 
liervorzuheben. Hierauf lasse man den Schiller an instructiven Exem- 
plaren die naturhistorischen Merkmale gleichsam herablesen und, wo 
es nur immer ohne grossern Nacliteil der Mineraliensammlung geschehen 
kann, aucli die Stiicke mineralogisch auf ihre Hartę, iliren Strich, 
Bruch u. dgl. untersuchen.

Durch solche Anscbauung und aufmerksame Beobacbtung wird 
Liebe zum Gegenstand erweckt und die Sehule leistet das, was sie soli. 
Kaum diirfte es jetzt wol einem Lebrer in den Sinn komrnen, dass die 
Schiller die naturhistorischen Merkmale auswendig lernen, vielleicht gar 
von Mineralien, die nicht vorgezeigt werden konnen. Dies hiesse den 
angeborenen Sinn der Jugend fiir die Natur geradezu abtodten wollen. 
Aber ebenso unstatthaft ware es, den Kindern eine lange und fiir sie 
jedenfalls langweilige Terminologie vorauszuschicken, yor Allem diirfte 
aber eine krystallographische Einleitung schon gar nicht am Platze 
sein. — Allerdings ist es keine Unmoglichkeit, selbst Schiller auf der 
ersten Unterrichtsstufe in der Hauptsacho mit den Krystallsystemen 
bekannt zu raachen, docli dann geschieht dies auf Kosten des eigont- 
lichen Zweckes; es bleibt namlich keine Zeit iibrig, die wichtigsten 
Mineralien zur Anscbauung der Schiller zu bringen. Es konnte dann 
der Fali eintreten, dass ein Knabe allerdings ein Pentagon-Dodekadder 
erkennt, aber in Yerlegenheit kommt, wenn man ihm eine Gyps-Varietat



yorlegt und urn den Naraen fragt. Ubrigens darf man auch nicht 
unberiicksichtigt lassen, wie selten dem Kinde ausgebildete Krystalle 
eines Minerals vorkommen, zadem selbst diese mit seiner tlieoretischen 
Ansicht schwer iibereinstimmen und an eine Bestimmung von dieser 
Seite nicht zu denken ist. Wichtiger bleibt es jedenfalls (namcntlieh, 
da viele nach den ersten Classen ins praktische Leben tibertreten), fiir 
den 12—13jahrigen Knaben, zu wissen, dass dies oder jenes „Kalk- 
stein“ ist, dass dieser zum Kalkbrennen, ais Baustein u. s. w. verwendet 
wird, ais sich mit tessularem System, rhombischer Pyramide u. s. w. 
zu plagen, was er ohnehin kaum klar auffasst und daher in der 
kiirzesten Zeit vergessen muss. Die Grundbegriffe der Krystallographie 
sind in den oberen Classen am Platze, wo bereits doch auch stereo- 
metrische Kenntnisse schon yorbanden sind.

Man darf ferner niclit vergessen, wie kurz die Zeit ist, die der 
Behandlung der Mineralogie zugemessen ist. Hier keisst es mit der 
Zeit haushalten, und nie darf den Lehrer die Eitelkeit zu Experimenten 
verleiten, durch die er erfahren will, w ie v i e l  er in die Kopfe der 
Schiiler hineinzupfropfen verstehe. Damit soli jedoch keineswegs be- 
hauptet werden, ais solle man die Krystallform des Mineralls tiberall 
und giinzlich iibergelien. Wo dieselben besonders hiiufig und auffallend 
hervortretcn (Pluorit, Calcit, Granit, Pyrit u, s. w.), kann es wohl am 
Platze sein, die eben vorkommende Gestalt fasslieh zu erklaren, ohne 
sich jedoch an das Aufstellen eines Krystallsystems oder an die Ab- 
leitung einer Gestalt aus der andern zu wagen.

Der Schiiler ist gewohnt, bei Erorterung eines Minerals immer 
nur ein und dasselbe Minerał aus der Sammlung zu sehen; so pragt 
sich ihm endlich dieses Bild mit dem Vorurteil ein, dass ein anderes 
Stiiek, das nicht volIstandig so aussieht, gewiss auch ein von ersterem 
ganz verschiedenes ist. Eine reichhaltige Mineraliensammlung wird 
freilich dieses Vorurteil nicht aufkommen lassen, da es dem Lehrer 
moglich wird, praktisch darzuthun, dass eine und dieselbe Mineral- 
substanz unter yerschiedenen Verhaltnissen des Auftretens, ja selbst 
von yerschiedenen Fundorten, auch ausserlich yorscliieden ersclieineu 
kann. Aber eine reichhaltige Sammlung steht nicht jedem Lehrer zur 
Yerfiigung. Aus diesem Grunde gewohne man den Schiiler daran, nicht 
nach dem ersten Anblicke zu urteilen, sondern alle naturhistorischen 
Eigenschaften gleichmassig zu beachten. Geschieht dies nicht, so wird 
den Schiiler jede, selbst die geringste yorkommende Abiinderung rath- 
und hilflos maclien. Es diirfte daher am zweckmiissigsten sein, die



Kinder niclit viele Arten der Mineralien, dicse aber griindlich kennen 
zu lehren, wodurch die strebsamen mehr in den Stand gesetzt werden, 
spater boi andern Mineralien auch richtig vorzugehen, ais durch ein 
oberflachliches Behandeln yieler.

An Lehrmitteln, und zwar ais Minimum mtissen vorhanden sein:
1. Mineralogische Sammlungen, und zwar nach 3 Gesiehtspunkten:

a) die wichtigsten Mineralspecies, aber in moglichst vielen Yarietitten, 
in systematischer Ordnung aufgestellt;

b) eine terminologiscbe Sammlung, um an ausgesuchten i n s t r u c t i v e n  
Exemplaren die wichtigsten Kennzeichen der Mineralien (unter- 
stiitzend die Beobachtungen der Schiller) vor die Augen zu fiihren;

c) eine Sammlung von Y e r s u c h s e x e m p l a r e n ,  um daran durch die 
Schiller unter Nachhilfe des Lehrers die Grade und Richtungen der 
Spaltbarkeit u. s. w. yersuchen zu lassen (vielleicht auch Loslichkeit, 
Sehmelzbarkeit, Sublimation).

2. Eine Sammlung der wichtigsten Krystallmodelle.

Nachdem solcliergestalt am Untergymnasium eine Summę von 
Erfahrungen und klaren, richtigen Anschauungen erworben und die 
d e n k e n d e  A n f m e r k s a m k e i t  auf die Gegenstiinde der sinnliehen 
Natur erweckt und gescharft wurde, nimmt das Obergymnasium denselben 
Stoff wieder auf, aber um ihn nach engen wissenschaftlichen Gesiehts
punkten trennend, ordnend, zusammenfassend in Betracht zu ziehen. 
Fassen wir aber die Naturgeschichte im weitesten Umfange, so lasst 
sieli dieselbe, wenigstens sofern sie am Gymnasium ein Mittel zu 
tuchtiger allgemeiner Bildung werden soli, nach folgenden d r e i  Ge- 
sichtspunkten betrachten,

Zuerst nach dem logischen. Unter diesem erscheint der Natur- 
korper ais Glied eines logischen Ganzen — des Systems, und es wird 
dieser Gesichtspunkt Gelegenheit bieten, einerseits eine geordnete Uber- 
sicht des Naturganzen und griindlichere Kenntnis einzelner wdchtiger 
Naturproducte zu bieten, anderseits die friiher schon geiibte Anschauung 
nun auch geistig zu befruchten und den Schiller an strenge Begriffs- 
bestimmung, Klarheit und Umsicht im Denken zu gewohnen. Unter 
diesem Gesichtspunkt werden die daraus abgeleiteten Principien ihre 
Geltung stets behaupten und immer ein hbchst schatzbares Bildungs- 
mittel bleiben.



Der zweiteGesichtspunktist der p h y s i k a 1 i s c h - g e o g r a p h i s c h e 
im weitesten Sinne. Unter diesern ersckeinen die Naturkorper nicht mehr 
ais Einzelnmassen, sondern ais Aggregate zu kolieren Einheiten, wie 
sie in den Gebirgsformationen, im landsćhaftlichen Charakter, oder in 
der charakteristischen Fauna einer bestimmten Gegend auftreten; 
wiirden hierzu in dem ersten naturgeschichtlichen Unterriclite die Ele- 
mente gelegt, so wird nun Geognosie, Pflanzen- und Thiergeographie 
die Naturkorper auch ais Teile des Naturganzen auffassen lehren und 
dadurch, neben der Erweiterung des Thatsachlichen, auch eiue Yer- 
allgemeinerung der Anschauungen veranlassen. Hier lelint sieli die 
Naturgeschichte zum Teil an die Culturgeschickte der Menschheit selber 
und es soli des Lehrers Aufgabe sein, durch besonnenes Masshalten 
und sinnreiches Andeuten jene geistigen Anschauungen so weit zu 
beleben, dass sich dem Schiller durch dieselben die Keime kiinftiger 
grosserer Ideen bilden, welche erst in dem gereiften Geiste zu bewusster 
Klarheit erwachsen konnen.

Der dritte Gesichtspunkt is t: fiir die Mineralogie der geo -  
1 o gi s  che ,  fiir die Thier- und Pflanzenwelt der p h y  s i o ł o  g i s  che.  
Wahrend die beiden ersten das „Se i n “, umfasst dieser das „ W e r d e n “ 
der Naturkorper. Ein so fruchtbarer und zur Erweiterung der Ideen 
reichąuellender Born der Erkenntnis dieser Gegenstand auch ist, so 
bedarf es jedoch gerade hier mehr ais irgendwo einer festen, wohl 
durchdachten Methode, eines tieferen padagogischen Blickes, um nicht 
in vage Phantasterei und Halbwissen, in unvermittelte Wortweisheit zu 
verfallen.

Denn die Palmę der Erkenntnis trligt ilire Frucht auf dem 
hochsten Schafte, und nicht Jeder, der es gut versteht, Beeren und 
Schoten zu pfUicken, vermag es, die Dattel aus iliren luftigen Ilohen 
zu holen. Prof. Briicke hat sich deshalb veranlasst gefunden, in wieder- 
holten Aufsatzen aufmerksam zu machen auf den Misbrauch mit der 
Wissenschaft, der Halbfertiges und fiir die Organe des Gymnasialschulers 
noch Unverdauliches hier, wo es gilt, die gewahlteste, gesiindeste, aus- 
gereifteste Frucht zu bieten, ais geistige Nahrung dem Schiller auftischt. 
Damit kann nicht gemeint sein, die festgestellten und durch Zeichnung 
oder wirkliche Darstellung leicht zu erlauternden Resultate der Schule 
yorzuenthalten, aber yor der yerlockenden Vorliebe, iiber das zu sprechen, 
was man nur lialb in der Erkenntnis, halb in selbstsehaffender Imagi- 
nation besitzt, vor der Marchenfreude, die sich ilire Geschopfe aus der 
Organisationsgeschichte des Thieres und der Ptłanze liolt, vor der Ge-



lehrsamkeit ara unrechten Orte kann nicht dringend genug gewarnt 
werden. Und was von der Physiologie gesagt wurde, hat auch fur die 
Geologie die vollste Gellung. Die wunderbare Anregung, die aus der 
Betrachtung des Werdens erwachst, sei der Jugend unverloren, nur der 
Abweg, der in naturphilosophische Schwarmerei oder in beschrankten 
Rationalismus fiihrt, werde strenge gemieden. Die Naturgeschichte 
wiirde der Bildung des Junglings schlechte Dienste leisten, wenn sie, 
wahrend sie den Blick des leiblichen Auges scharft und iibt, die 
geistige Anscliauung verwirrte und zerruttete.

Y. Classe. 1. Seinester.
L e h r s t o f f :  M i n e r a l o g i e .  2 St.

In der Mineralogie ware vorerst dio Krystallograpbie dort auf- 
zunehmen, wo sie das Untergyranasiurn gelassen, bei der Kenntnis der 
einfachen Geslalten, und die Zerlegung in HSlften und die Gruppirung 
nach Krystallsystemen zu lehren. Uber die einfachen und hochstens 
die leichtern Combinationsformen an Gymnasien liinauszugehen und 
yielleicht die Ableitungsmethoden durchfuhren zu wollen, erscheint ais 
Verirrung an einer Lehranstalt, welcbe nicht Krystallographen zu bilden 
hat, sondern nur den Geist mit der Gesetzmassigkeit in der Natur 
vertraut machen soli. Hierzu reicht bereits in den meisten Fallen die 
Anschauung bin und es ist ein Irrthum, wenn man von mathematisehem 
Formelwesen, das, so einfach es auch sein mag, nicht hinlanglicli 
durchdrungen werden kann, einen niitzlichen Erfolg erwartet; dio 
Formeln werden mtihselig eiustudirt und flugs wieder vergessen, wah
rend die Anschauung, welcher massiges Materiale und reichlicbe 
Ubung geboten werden, im Gedachtnis bleibende F o r m e n  liefert, 
und durch die wahrgenommene Gesetzmassigkeit das geistige Interesse 
gefeśselt wird.

In der Systematik ist dadnrch, dass der chemische Unterricht in 
die 7. Classe gelegt ist, der Weg deutlich gewiesen. Die Mohs’sche 
Anordnung ist dadurch geboten, aber darum noch nicht die Mohs’sche 
Nomenclatur. Die Anordnung aber, das System, wird gewiss mit
grossem Nutzen beibehalten werden, denn gerade, dass darin die aussern 
Merkmale ausschliesslich zur Geltung kommen, macht dasselbe fur 
Mittelschulen besonders empfehlenswert. Die Mohs’schen Ordnungen 
nach den anschaulicheti Merkmalen charakterisirt und jede derselben 
durch einige Mineralien, die auch sonst, sei es des geognostischen 
oder technischen Yerhaltens wegen, von Bedeutung sind, illustrirt,



werden hinreichen, um eine lebhafte Vorstellung von dem Systeme zu 
erzeugen. Ich glaube nicht, dass es vortei!haft sei, eine grosse Anzahl 
von Mineralien zn beschreiben, nnd mochte fordem, dass nichts beriibrt 
nnd genannt werde, was nichfr den Stoif zn einer eingebenderen Be- 
sprechung liefert. Man sorge doch, dass nicht fiir’s Yergessen gelernt 
wird. Parum mochte es wol hinreichen, wenn man an einer Reihe 
ansgesuchter Species mit K l a r h e i t  u n t e r s c h e i d e n  lehrt, und 
dureh Ilindentung auf den Bergbau und die technische Bedeutung 
einige Anhaltspunkte fur kiinftige eigene Belehrung bietet, so ist fur 
die Zwecke des Gymnasiums Alles geschehen. Aber weniger zu thun 
ist denn doch nicht gerechtfertigt. Nicht indem man die Kunstfertigkeit 
unserer Tage in der Schule ignorirt, wird man des Jiinglings Geist vor 
Einseitigkeit und Ausschliesslichkeit der realistischen Zeitriehtung be- 
wahren, sondern indem man ihn sowol durch formelle Bildung ais auch 
durch einschlagige Kenntnisse in den Stand setzt, bei reifen Jahren 
zu einem richtigen Urteil zu gelangen.

In der G e o g n o s i e  gilt dasselbe. Die Gebirgsgesteine, welche 
den Hauptbestandteil der festen Erdrinde bilden, nach ihren minera- 
logischen Elementen zu kennen, die Unterscheidung zwischen kry- 
stallinischen und geschicbteten Gesteinen zu yerstehen, geniigt. Die 
g e o l o g i s c h e  Geschichte unseres Planeten ist gerade erst im Werden, 
seit die Chemie der Geognosie hilfreich die Hand geboten; es erscheint 
zweckwidrig, die Schtiler mit Theorien zu behelligen, denen zur Evidenz 
bisher fast nicht weniger ais Alles gebricht. Gleichwol wird. man es 
nicht unterlassen kdnnen, Facta — heisse (Juellen, Erdbeben und 
yulcanische Erscheinungen, und dereń Zusammenhang — kennen zu 
lehren.

Y. Classe. 2. Semester.
Lehrstoff: Bo t a n i k .

Man darf im Obergymnasium weder die Anleitung zum Bestimmen, 
noch auch die Hauptumrisse des Pflanzenbaues zu lehren unterlassen, aber 
es ist nie zu yergessen, dass beides nur im Dienste des allgemeinen 
Zweckes dieser Schule geschehe. Die Linne’sche Classification bleibt 
immer ein schatzenswertes Hilfsmittel zur Zucht der Anschauung und 
muss deshalb dem Bestimmen zu Grunde gelegt werden, aber es 
reicht hin, dass der Schiller die Classe und Ordnung anzugeben ver- 
mbge, in welche eine Pflanze gehort, und etwa bei ganz einfachen 
Formen auch im Stande sei, Gattung und Art herauszufinden, aber 
immer wird dies nur ais Ubung im Erkennen und richtigen Scheiden



der aussern Merkmale zu betrachten und keineswegs eine floristische 
Fertigkeit anzustreben sein; das sckarfere Anschauen der Formen muss 
bei Jedem geiibt werden; wer dann Freude und Lust am Gegenstande 
selbst findet, der mag ihn vorerst fur sich verfolgen und im kiinftigen 
Fachstudium seine Befriedigung suchen. Das natiirlicbe System da- 
gegen in seinen Hauptumrissen, die durch ihre T r a c ł i t  und ihre 
Yerbreitung in unserm Heimatlande ausgezeichneten — typischen Fa- 
milien sollen wol allgemein gekannt werden.

Bei weitem wichtiger fur nachhaltige geistige Befruęhtung sind 
die Betrachtungen ttber die Organisation der Pflanze ais eines Lebenden 
iiberhaupt. Man braucht, um die Lebensprocesse der Pflanze in all- 
gemeinen Umrissen kennen zu lernen, niclit gerade Pflanzenphysiolog 
zu werden, so wenig ais notig ist, selbst Astronom und Seefakrer zu 
werden, um mit den Umrissen der Continente, dem Laufe der Strome, 
der Riektung der Gebirgsziige sich vertraut zu macken; aber die 
Bedeutung der S p o r e n , der Antheren und Fruchtknoten zu verstehen, 
und zu wissen, wie die Natur, demselben Zwecke in aufsteigender Linie 
in immer vollkommenerer Form nachstrebt, das Zuruckfuhren aller 
Organe auf Umbildungen der Acbse oder des Blattes, die Keimung 
und Knospenbildung, das Wacbsthum des Holzstammes, die Rolle, 
welche das Wasser im Pflanzenreiche spielt, sollte docb bei dem 
heutigen Stande unserer Erkenntnis dem Gebildeten niclit mehr fern 
und fremd bleiben.

Ebenso hat die Mittelschule — was den palaontologischen Teil 
betrifft — mit den Geschleehtern und Arten untergegangener Pflanzen- 
formen nichts zu schaffen: aber es ziemt sich, zu wissen, wie in den 
tiefsten Schichten die einfachsten Organismon in Massen und in gros- 
seren Dimensionen herrschten, wio darauf die Mannichfaltigkeit der 
Formen zunahm, wie ein immer fortschreitendes Vorwiegen des dico- 
tyledonen Stammes ersichtlich wird, und unser jetziger Zustand nur ein 
letztes Glied eines Entwicklungsprocesses ist, den der Erdball seit den 
Jabrtausenden seines Bestehens durchlebt hat. Dieses łetzte Glied 
muss fester gefasst werden, und der Mensch hort auf Fremdling zu 
sein auf der Erde, wenn er in łebendigem Bilde die Vegetation der 
Steppe gegenuber den Waldlandern, die einformige Bewaldung des 
Nordens gegenuber der unermesslich vielartigen und gewaltigcn Be
waldung der Aąuatorialzone, mit Einem Worte, die vegetabilischen 
Stufencharaktere nach geographischen Holieu und Zonen iibersebaut.



Man Lat daher stets sein Augenmerk dahin zu richten, dass der 
Unterricht in der systematisehen Botanik in der Auswahl der Repr&- 
sentanten gerade auf diese Verhaltnisse stets die oberwahnten Momente 
bertihre, damit wo moglich iiberall an den Namen sicb eine lebendige 
Vorstellung knttpfe.

VI. Cłasse. Beide Semester — durch 2 St. W.

Lehrstoff: Zoo l og i e .
Die Schwierigkeiten, welche im Unterrichte der Botanik und 

Mineralogie aufstossen, sind nicht halb so gross, ais welche die 
Zoologie bietet. Denn liier ist der Reichthum ein so ungeheuerer und 
das Wissenswiirdige und geistig Fordernde so unbegrenzt, dass es weit 
leichter ist, zu sagen, was man nicht missen mochte, ais zu bestimmen, 
was aus dem Unterrichte ausgeschlossen werden soli. Zudem liegt in 
der gereifteren Inteliigenz der Schiller der VI. Classe eine, wie die 
Erfahrung lehrt, nur zu yerlockende Gelegenheit, die Grenzen zu ver- 
lassen, die man im Pflanzen- und Mineralreich noch so leidlich ein- 
gehalten, und sich in’s Schrankenlose zu versteigen, wohin endlich der 
Schiller nicht mehr folgen kann, und fur ihn, selbst wenn er zur Not 
nachhinkt, kein bildender Erfolg mehr bliiht. Die systematische Be- 
trachtung kann hier auf uniiberwindliche Hindernisse stossen; diese 
liegen in der Grosse des Materials, in der Unmoglichkeit, so oft auch 
nur das Wichtigste zur Anschauung zu bringen, in der unverhaltnis- 
massigen Anforderung an Gedachtnis und Zeit. Wenn daher die Ver- 
ordnung vom 10. September 1856 auf eine systematische Ubersicht der 
Wirbel- und Gliederthiere dringt, so ist dagegen in klaren Worten 
ausgesprochen, dass der Lehrer sich gentigen lassen mogę, „dem 
Schiller eine Vorstellung von dem unendlichen Reichthum der iibrigeu 
Thierwelt zu verschaffen, welche in sich weit mehr Materiale fur die 
Erweiterung der Ideen birgt, ais Wirbel- und Gliederthiere zusammen- 
genommen; es ist klar, dass diese Vorstellung nur eine sehr beschriinkte 
sein kann, und der Lehrer bat sich in der Auswahl der nalier zu 
beschreibehden Objecte an dasjenige zu lialten, w as d ie  F a u n a  der 
nachsten Umgebung und die Sammlung des Gymnasiums bietet“.

Aber auch bei Thieren der hoberen Classen — den Wirbel- 
thieren — wird durchaus an irgend welche Yollstandigkeit oder Gleich- 
massigkeit in der Ubersicht nicht zu denken sein, und wahrend die 
Saugethiere wegen ihrer vielfachen und nahen Beziehungen zum
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Menschen weitaus am bevorzugtesten behandelt werden nhissen uad 
wenigstens die Ordnungen in den Hauptgruppen nach den yorzuglichen 
Reprasentanten gekannt werden sollen, liegt ein solcbes Bediirfnis fur 
die Yogel kaum, fur die Reptilien noch weniger, fiir die Fisohe gewiss 
gar nicht vor. ITberhaupt muss man es aufgeben, in der Systematik 
etwas nur irgend abgerundetes erzielen zu wollen.

Betreffend den physiologischen Teil, waren nur jene Organsysterne 
zu besprechen, welche dem jugendlichen Alter zun^chst zugSnglicher, 
und welche durch Praparate auch zur wirklichen Anschauung gebracht 
werden konnen, jedocli auch hier nur so viel, um die gewóhnlichsten 
Lebenserseheinungen einigermassen denkend iiberschanen zu konnen.

So wenig die Schule Floristen zu bilden hat, eben so wenig kann 
es ihre Aufgabe sein, die Knaben zu Entomologen zu erziehen. Die 
Insecten sind zwar um ihrer Verbreitung und der mannigfachen niitz- 
lichen und schadlichen Beziehungen willen dem Interesse der Schule 
naber gelegen ais die iibrigen wirbellosen Thierclassen, aber dies 
nahere Anrecht darf nicht weiter gehen, ais dass in der Classe der 
Insecten auch auf die Familiengruppen der einzelnen Ordnung Riicksicht 
zu nehmen sein wird; hier wird auch der Ort sein, das Verhaltnis 
der geselligen Thiere unter einander und zum Menschen niiher zu 
charakterisiren.

Die Thiere der letzten Reihe in ihrer yerschwindenden Macht- 
losiglceit im Einzelnen und in ihrer unermesslichen Wichtigkeit fiir die 
Bildung der Erdoberflache im Gfrossen — sind so recht geschaffen, 
von den Wundern des organischen Reiches eine annahernde Yorstellung 
zu geben.

Wer diesen Stoff mit Geist und padagogischem Tacte zu behandeln 
yersteht, der wird es vermogen, die Natur wie ein gewaltiges Gedicht 
zu der Seele des werdenden Jiinglings sprechen zu lassen, und wahrend 
er scheinbar Thatsachen lehrt, wird er Begeisterung und sittlichen Ernst 
erwecken. Nur mogen dabei zwei Klippen sorgfaltig yermieden werden, 
trockene Gelehrsamkeit einerseits, oberflachliche Gefiihlskramerei ander- 
seits, die zwar im besten Falle in den Gemuthern der Schiiler eine 
Saite zum Mittonen bringen kann, aber keinen selbststandigen Ton 
in denselben zu wecken vermag, der auch dann noch in der Seele 
fortribrirt, wenn langst die aussere Erregung yerklungen ist.



Auf diese angefiihrten Momente beschrankt, wird der natur- 
geschichtliclie Unterricht in den 9 Semestern voraussichtlich Alles 
leisten, was man uberhaupt von den Gymnasien fordem kann; er wird 
dem Schiller eine ausreickende Yorbildung, wo sie notig ist — fiir das 
kiinftige Fachstudium liefern, er wird, was die Hauptsache ist, in 
formaler Richtung eine Seite seines Geistes, dereń Cultur kein anderes 
Lehrfach iibernimmt, „das  B e o b a c h t u n g s v e r m 6 g e n “, trefflicb 
iiben und entwickeln, er wird ihn zu strenger Concentration in seiner 
Thatigkeit fiihren und ihn gewohnen, nichts fiir wahr anzunehmen, was 
er nieht sicher erkannt bat, er wird ihm einen guten Teil von dem, 
was aus diesem Gebiete zur allgemeinen Bildung gehbrt, fiir das Leben 
mitgeben und ihn an die Natur fesseln, von der ihn keine Schule 
ablbsen kann und darf. —

J o s e f  S m i t a .



Schulnachrichten.

I. Łelirpersonale.
1. Herr Josef Werber, k. k. Director, lehrte griechische Sprache 

in der VI. Classe.
2. Herr Dr. Josef Fischer, k. k. Professor, lehrte lateinische 

Sprache in der VI. und VIII. Classe.
3. Herr Gottlieb Friedrich, k. k. Professor, lehrte lateinische 

Sprache in der IV., griechische Sprache in der IV. und VIII. und pbi- 
losophische Propadeutik in der VII. und VIII. Classe.

4. Herr Josef Smita, k. k. Professor, lehrte Naturgeschichte in 
der I. A. und B., II., III., V., VI. und Mathematik in der I. B.-Classe.

5. Herr Manuel Raschke, k. k. Professor, lehrte Geographie in 
der I. A, Geographie und Geschichte in der III., VI. und VIII. und 
deutsche Sprache in der VII. und VIII. Classe.

6. Herr Rudolf Bartelmus, k. k. Professor und Bezirks-Schul- 
inspector, beurlaubt.

7. Herr Vincenz Bienert, k. k. Professor, lehrte lateinische Sprache 
in der III. Classe, griechische Sprache in der VIII. und deutsche Sprache 
in der III. Classe.

8. Herr Dr. Johann Odstrćil, k. k. Professor, lehrte Mathematik 
in der II., III., VI., VIII. und Physik in der IV. und VIII. Classe.

9. Herr Dr. Anton Balcar, k. k. Professor, lehrte Geographie in 
der I. B, Geographie und Geschichte in der II., IV., V., VII. und deut
sche Sprache in der VI. Classe.

10. Herr Armand Karell, k. k. Professor, lehrte lateinische Sprache 
in der I. A und deutsche Sprache in der I. A.-Classe.

11. Herr Wenzel Pscheidl, k. k. Professor, lehrte Mathematik in 
der I. A., IV., V., VII. und Physik in der VII. Classe.

12. Herr Ignaz Świśży, k. k. Professor, lehrte kathol. Religions- 
lehre in allen Classen.



13. Herr Franz Schmied, k. k. Gymnasiallehrer, lehrte lateinische 
Sprache in der V. und VII., griechische Sprache in der V. und deutsche 
Sprache in der V. Classe.

14. Ilerr Richard Fritsche, k. k. Religionslehrer, lehrte evangel. 
Religionslehre in allen Classen.

15. Herr Leopold Mathia, Supplent, lehrte lateinische Sprache in 
der II., griechische Sprache in der III. nnd deutsche Sprache in der 
II. Classe.

16. Herr Johann Vetchy, Supplent, lehrte lateinische Sprache in 
der I. B. und deutsche Sprache in der I. B. und IV. Classe.

17. Herr Simon Friedmann, Kreisrabbiner, lehrte israeiitische 
Religionslehre.

18. Herr P. Andreas Kuczera, provisor. Exhortator fur das Unter- 
gymnasium.

D ie r e l a t i v  o b l i g a t e n  L a n d e s s p r a c h e n  l e h r t e n :

1. Herr Professor Dr. Josef Fischer, bohmische Sprache in 3 Ab- 
theilungen.

2. Herr Professor Vincenz Bienert, polnische Sprache in der
3. Abtheilung.

3. Herr Professor Armand Karell, polnische Sprache in der 1. 
und 2. Abtheilung.

D ie f r e i e n  L e h r g e g e n s t a n d e  l e h r t e n :

1. Herr Professor Josef Smita, Gesang.
2. Herr Franz Holecek, Lehrer an der k. k. Staatsrealschule, 

Freihandzeichnen.
3. Herr Karl Pelz, Lehrer an der k, k. Staatsrealschule, geometr. 

Zeichnen.
4. Herr Josef Kassler, Supplent an der k. k. Staatsrealschule, 

franzosische Sprache.
5. Herr Karl Wilke, Turnlehrer an der k. k. Lehrerbildungs- 

anstalt, Turnen.



II. Łelirplitii.
a) Obligate Lehrgegenstande.

I. €lasse.
Ordinarius: Abth. A.: Herr A r m a n d  K a r ę  11.

Abth. B .: Herr J o h a u n  Vetcl iy.
1. R e l i g i o n :  a) katholisch: 2 St. w. Der christliche Glaube. Die

zehn Gebote. Die Gnadenmittel. Ig. Świeży.
p) evangelisch: 2. St. w. Biblische Geschichte des alten Te- 

stamentes (nacb Petermann). Die einschlagige Geograpbie. Nach- 
richten aus dem religiosen und Culturleben der mit Israel in Be- 
ruhrung gekommenen Volker. Erklarung der zehn Gebote und des 
„Unser Vater“. Zu den Festzeiten des Kirchcnjahres ein reli- 
gidses Lied. R. F r i t s c h e .

2. La  t e i n :  8 St. w. Regelmassige Formenlehre. Der Gonjunctiv und
Infinitiv in den wichtigsten Fallen nach Schmidt’s latein. Schul- 
grammatik. Lesebuch von Vielhaber mit Yocabularium. Uebungs- 
beispiele. Memoriren und Aufschreiben der Yocabeln mit wóchent- 
lichen Schularbeiten. Abth. A: A. K a r ę  11.

Abth. B: J. Ve tchy .

3. D e u t s c h :  4 St. w. Der einfaclie, erweiterte, zusammengezogene
und zusammengesetzte Satz in Verbindung mit der Interpunctions- 
lelire. Flexion der Verba mit der hievon abhangigen Wortbildung 
nach der neuhochdeutschen Elementargrammatik von Bauer. Miind- 
liche und schriftliche Einiibung durch Beispiele. Lesebuch von 
Neumann und Gehlen I. Bd. Yortragen memorirter Stiicke. Alle 
8 bis 14 Tage ein schriftlicher Aufsatz und alle 8 Tage eine 
orthogr. Uebung. Abth. A: A. Ka r ę  11.

Abth. B: J. Ve t chy .
4. G e o g r a p h i e :  3 St. w. Physikalische Erdbeschreibung. Oro-und

Hydrographie der Erde. Die politischen Grenzen und wichtigsten 
Stadte der Culturlander nach Ptaschnik’s Leitfaden. Kartenzeichnen.

Abth. A: M. Ras chke .  
Abth. B: Dr. A. Ba l e  ar .

5. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Die 4 Recknungsarten mit unbenannten
und benannten Zahlen. Primzahlen. Zusammengesetzte Zahlen. 
Gemeinschaftliches Mass und Yielfache. Gemeine Briiche und De-



cimalbruche. Abgektirzte Multiplication und Division. — Aus der 
Anschauungslehre: Gerade, Winkel, Dreiecke. — Lehrbuch von 
Dr. Mocnik. Abth. A: W. P s c b e i d l .

Abth. B: J. Smi ta .
6. N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. w. Zoologie der Sauge-, Glieder-, 

Weich- und Strahlthiere mit erlauternden Demonstrationen (nacli 
Pokorny). Abth. A. und B: J. Smi ta .

II. Classe.
Ordinarius: Herr L e o p o l d  Ma t h i a .

1. R e l i g i o n :  ot) katholisch: 2 St. w. Erklarung der Gebrauche und
Ceremonien der katholiscben Kircbe nacli Dr. Frenzl.

Ig. Świeży.
P) evangelisch: Biblische Geschicbte des neuen Testamentes, 

vornebmlicb die Reden Jesu (nacli Petermann). Zusammenhangende 
Geograpbie Palastinas und der in Betracbt kommenden Orte und 
Lander. Erklarung aller 6 Hauptstiicke des (lutheriscben) Kate- 
chismus. Zu den Festzeiten des Kirchenjahres ein religioses Lied.

R. F r i t s c b e .
2. L a t  ein:  8 St. w. Wiederhołung und Erganzung der regelmassigen

Formenlehre. Unregelmassigkeiten in Declination und Conjugation. 
Das Wicktigste aus der Casuslehre. Der Conjunctiv und Infinitiv, 
das Gerundium und Supinum, die Participia und ilire Auflosung, 
der Ablativus absolutus nach Schmidt’s latein. Scbulgrammatik. 
Uebungsbeispiele nach dem Lesebucbe von Hauler. Alle 8 Tage 
eine Scliularbeit und alle 14 Tage ein Tentamen extemporale. 
Hausliche Praparation der Uebungsbeispiele. L. Ma t h i a .

3. D e u t s c h :  4 St. w. Die Formenlehre des Nomen. Der zusatnmen-
gesetzte Satz. Das Nothwendigste aus der Wortbildung. Wieder
hołung und Beendigung der Orthographie. Lesen mit sachlicher 
und sprachlicher Erklarung aus dem Lesebuehe von Neumaun und 
Gehlen II. Bd. Vortrag memorirter Stiicke. Alle 14 Tage ein 
Aufsatz und eine orthographische Uehung. L. Ma t h i a .

4. G e o g r a p h i e  u nd  G e s c h i c h t e :  4 St. w. Geschichte des Alter-
thums nach Dr. Ilannak. Pliysikalische und politische Geographie 
von Asien, Afrika und Europa im AUgemeinen, specielle Geogra
phie von Stid- und West-Europa nach Klun. Kartenzeichnen.

Dr. A. Bal car.



5. Mat  hem a t i k :  3 St. w. Aus der Arithmetik: Yerhdltnisse und
Proportionen sowie dereń Anwendnng. Walsche Praktik nach Dr. 
Mocnik. Aus der Anschauungslehre: Messung, Theilung, Yerwand- 
lung und Aehnlichkeit gradliniger Figuren. Dr. J. Ods t rc i l .

6. Na  t u r  ges c h i c h  te:  2 St. w. a) Zoologie der Yogel, Amphibien
und Fische mit erlauternden Demonstrationen. — b) Botanik: Be- 
schreibung der Pflanzen nach ausseren Merkmalen mittelst . De- 
monstration an lebenden Gewachsen. — Lehrbuch vonDr. Pokorny.

J. S m i t a.

III. Classe.
Ordinarius: Herr Vi nce nz  Bi ene r t .

1. Re l i g ion :  a) katholisch: 2 St. w. Die Geschichte der Offenba-
rungen Gottes im alten Bundę. Ig. Świeży.

(3) evangelisch: Die christliche Glaubenslehre (nach Palmer). 
Lebensbilder christlicher Helden aus der Zeit der Stiftung der 
Kirche bis zur Reformation. Zu den Festzeiten des Kirchenjahres 
ein religioses Lied. R. F r i t s c h e .

2. La  t e i n :  6 St. w. Casuslehre nach Schmidt’s latein. Schulgram-
matik. Vielhaber’s Aufgaben zum Uebersetzen ins Latein 1. Th. — 
Cornelius Nepos nach Auswahl, Tagliche Praparation. Alle 14 
Tage eine Haus- und eine Schulaufgabe. Y. B i e n e r t .

3. G r i e c h i s c h :  5 St. w. Regelmassige Formenlehre bis zu den Verben
auf fjut nach Dr. Curtius. Uebersetzung der entsprechenden TJebungs- 
stiieke aus Dr. Schenkl’s Uebungsbuch f. Untergym. Im II. Se- 
mester alle 14 Tage eine Hausaufgabe und alle 4 Wochen eine 
Schulaufgabe. L. Ma t h i a .

4. D e u t s c h :  3 St. w. Lesen von Musterstucken aus dem Lesebuche
von Neumann und Gehlen III. Bd. mit sprachlicher und sachlicher 
Erklarung. Vortrag memorirter Lesestiicke. Alle 14 Tage eine 
Haus- oder Schulaufgabe. Y. B i e n e r t .

5. G e o g r a p h i e  un d  Ge s c h i c h t e :  3 St. w. Geschichte des Mittel-
alters mit besonderer Berucksichtigung der Hauptmomente aus der 
osterreichischen Geschichte nach Dr. Hannak. Geographie: Oro-, 
Hydro- und politische Geographie von Europa (Oesterreich aus- 
genommen). Geographie von Amerika und Australien nach Klun. 
Kartenzeichnen. M. Ras chke .



6. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Grundoperationen mit Buchstabengrossen
Potenziren, Radiziren nach Dr. Moćnik. — Anschauungslehre. 
Der Kreis und die regelmassigen Polygone in Construction und 
Rechnnng. Dr. J. O d s t r ć i l .

7. N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. w. (im I. Sem.) Mineralogische An
schauungslehre nach Fellócker. J. Smi t a .

8. P h y s i k :  2 St. w. (im II. Sem.) Einleitung. Anfangsgriinde der
Chemie und Warmelehre nach Dr. Pisko’s Lehrbuche f. Untergym.

J. Smi ta .

IV. Classe.
Ordinarius: I l e r r  G o t t l i e b  F r i e d r i c h .

1. R e l i g i o n :  a) katholisch: 2 St. w. Die Geschichte der Offenba-
rungen im neuen Bundę. Ig . Świćży.

p) evangelisch: Die christliche Sittenlehre (nach Palmer). Le- 
bensbilder christlicher Helden aus der Reformation bis in die 
neueste Zeit. Zu den Festzeiten des Kirchenjahres ein religioses 
Lied. R. F r i t s c h e .

2. La t  ein:  6 St. w. Tempus- und Moduslehre, Prosodie und Metrik
nach Schmidfs latein. Schulgrammatik. Lectiire: Caesar de bello 
Galileo lib. I. IV. Ovid nach Auswahl. Alle 14 Tage eine Ilaus- 
aufgabe nach Yielhaber II. Th. und eine Composition nacli der 
Lectiire. G. F r i e d r i c h .

3. G r i e c h i s c h :  4 St. w. Wiederholung der regelmassigen Formen-
lehre nach Dr. Curtius. Uebungen aus Dr. Schenkl’s Lesebuck. 
Memoriren der Vocabeln. Alle 14 Tage eine Composition.

G. F r i e d r i c h .
4. D e u t s c h :  3 St. w. Lectiire aus dem Lesebuche von Neumann

und Gehlen IV. Bd. mit sprachliclier und sachlicher Erklarung. 
Tropen und Figuren. Vortragen memorirter Stiicke. Deutsche Pro
sodie und Metrik. Geschaftsaufsatze. Alle 14 Tage eine Haus- 
oder Schulaufgabe. J. V e t c h y.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  4 St. w. I. Sem.: Geschichte
der neuen und neuesten Zeit mit Beriicksichtigung der Geschichte 
des osterreichischen Kaiserstaates nach Dr. Hannak. Wiederholung 
der Geographie nach Seydlitz. — II. Sem.: Geschichte und Sta- 
tistik der osterreichisch-ungarischen Monarchie nach Dr. Hannak. 
Kartenzeichnen. l)r. A. B al car.



6. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Zusammengesetzte Yerhaltnisse und dereń
Anwendung. Gleichungen des I. Grades. — Anschauungslekre: 
Stereometiscke Grundbegriffe. Inhalts- und Oberflachenberechnung 
der Korper. — Lehrbucli von Dr. Mocnik. W. P s c h e i d l .

7. P h y s i k :  3 St. w. Die Lebre vom Gleichgewichte und der Be-
wegung fester, fliissiger und ausdehnsamer Korper. Akustik, Mag- 
netisraus uud Elektricitat. Grundbegriffe der Optik nach Dr. 
Pisko’s Lehrbucli f. Untergym. Dr. J. O d s t r ć i l .

V. Olasse.
Ordinarius: H e r r  F r a n z  S c h mi ed .

1. R e l i g i o n :  a )  katholisch: 2 St. w. Allgemeine Glaubenslebre nach
Dr. Martin. Ig. Świćży.

[5) evangelisch: 2 St. w. Zusammenkangende Darstellung der 
Geschiclite der christlichen Kirche von der Stiftung derselben 
bis zur Reformation (nach Palmer). R. F r i t s c h e .

2. L a t e i n :  6 St. w. Livius lib. I. XXI. — Ovid nach Auswahl
ans Trist. und Metaraorph. — Privatlectiire: Livius lib. XXII. — 
Memoriren einzelner Stellen. Grammatisch-stilistische Uebungen 
1 St. w. nach Schmidt und Stipfle II. Th. — Wiederholung der 
Grammatik: Casuslehre, Tempora und Modi. Alle 14 Tage ein 
Pensum, alle 4 Wochen eine Composition. F r. Schmied.

3. G r i e c h i s c h :  5 St. w. Xenoplion (Chrestomathie von Dr. Schenkl):
Anabasis, Kyropaedie und Memorabilien nach Auswahl. Homeri 
Iliad. lib. I. II. III. — Privatlecttire: Hom. Iliad. lib. IV. Memoriren 
einzelner Stellen. — 1 St. w. grammatische Uebungen nach Dr. 
Curtius. — Alle 4 Wochen eine Composition. F r. Schmi ed .

4. D e u t s c h :  2 St. w. Lecttire von Musterstiickeu der neueren Li
teratur nach Egger’s Lesebuche f. O. G. I. Bd. mit sprachlicher 
und sachliclier Erklarung. Yortragen memorirter Stiicke. Alle 
14 Tage eine Haus- oder Schulaufgabe. F r. Schmi ed .

5. G e o g r a p h i e  und Ge s c h i c l i t e :  4 St. w. Geographie Yorder-
Asiens und der Mittelmeerlander. — Cultur der altasiatischen und 
afrikanischen Volker. Geschiclite der Perser, Grieclien, Makedonen, 
Kartliager uud Romer bis Octarians Alleinherrschaft nach Dr. 
Gindely. Kartenzeichnen. Dr. A. Ba l e  ar.

6. M a t h e m a t i k :  4 St. w. Algebra: Die Zahlensysteme. Algebra-
isclie Gruudoperationen. Theilbarkeit der Żabien und ikrę Anwen-



dung. Vollstandige Lehre der Bruche nach Dr. Moćnik. — Geo
metrie: Planimetrie nach Dr. Moćnik. W. P s c h e i d l .

7. N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. w. I. Sem.: Mineralogie in Verbin-
bindung mit Geognosie nach Fellocker. — II. Sem.: Botanik mit 
besonderer Beriicksichtigung der Organographie und Systematik 
nach Dr. Bill. J. Smi ta ,

VI. Classe.
Ordinarius: H e r r  Ma n u e l  R a s c h k e .

1. R e l i g i o n :  a) katholisch, 2 St. w. Die christliche Lehre. Beson-
dere Glaubenslehre nach Dr. Martin. Ig. Świeży.

[5) evangelisch: 2 St. w. Zusammenhangende Darstellung der 
Geschichte der christlichen Kirche von der Reformation bis in 
die neueste Zeit (nach Palmer). Geschichte des evangelischen 
Kirchenliedes. R. P r i t s c h e .

2. L a t e i n :  6 St. w. Sallust, bellum Iugurthinum. — Cicero, orat. in
Catil. I. — Caesar, bellum civile lib. I. — Virgil, Aen. lib. I. — 
Privatlectiire: Sallust, de conjur. Catil. — Caesar, beli. civ. lib. II. 
— 1 St. w. grammatisch-stilistische Uebungen nach Schmidt und 
Silpfle II. Th. — Praparation. — Alle 14 Tage ein Pensum, alle 
4 Wochen eine Composition. Dr. J. F i s c h e r .

3. G r i e c h i s c h :  5 St.w.Homerilliad.lib.XVI. XVII. XXI. — Herodot
lib. VIII. — Privatlectiire: Hom. Iliad. lib. XVIII. Herod. VII. — 
1 St. w. grammatisch-stylistische Uebungen nach Dr. Curtius: 
Moduslehre bis zum Infinitiv. — Schriftliche Praparation. — 
Alle 4 Wochen eine Composition. J. We r b e r .

4. D e u t s c h :  3 St. w. Lecture nach Egger’s Lesebuch II. Th. 1. Bd.
Literaturgeschichte von den altesten Zeiten bis Gothe. — Alle 
14 Tage ein schriftlicher Aufsatz. Dr. A. B al car.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  3 St. w. Rom unter den Kai-
sern. Geschichte des Mittelalters nach W. Piitz mit der darauf 
beziiglichen Geographie. M. Ra s c h k e .

6. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Algebra: Potenz- und Wurzelgrossen.
Logarithmen. Gleichungen des ersten Grades mit einer und zwei 
Unbekannten. — Geometrie: Stereometrie. Trigonometrie. Lehr- 
buch von Dr. Moćnik. Dr. J. Ods t r ć i l .

7. N a t u r g e s c h i c h t e :  2  St. w. Zoologie mit erlauternden Demon-
strationen und besonderer Beriicksichtignng des anatomischen Baues 
der Haupttypen nach Giebel. J. Smi t a .



VII. Classe.
Ordinarius: H e r r  We n z e l  Ps ch e i d l .

1. R e l i g i o n :  cc) katholisch, 2 St. w. Cliristliclie Sittenlelire nack
Dr. Martin. Ig. Świeży.

jl) evaugelisck: 2 St. w. Religionsgeschichte. I. Sem.: Die
polytheistischen Religionen (die Naturreligionen der Semiten, 
Aegypter, der Arier am Indus und der Germanen, die Culturre- 
ligionen der Griechen und Romer, der Chinesen, der Brahrna- 
nismus und Buddhismus und die Religion des Zarathustra).
II. Sem.: Die monotlieistiscken Religionen (das Judentkum, der 
Islam und das Ckristentkum). R. F r i t s c k e .

2. L a t e i n :  5 St. w. Cicero, orat. pro lege Manilia und pro Li-
gario. — Virgil. Aen. lik. VII. VIII. IX. — Privatlecture: Cicero, 
orat. pro Arckia poeta. — Virgil. Aen. lib. X. — 1 St. w. gram- 
matisch-stilistiscke Uebungen nack Hemmerling I. — Alle 14 Tage 
ein Pensum, alle 4 Wocken eine Composition. F r. Sckmied.

3. G r i e c k i s c k :  4 St. w. Demostkenes, orat. Olyntk. I. II. III.
sammt Einleitung. — Sophokles, Pkiloktet mit Einleitung in die 
grieck. Tragodie. — Privatlecture: Demostkenes, orat. de pace. — 
Homeri Odyss. nack Auswakl. — Alle 14 Tage eine grammatische 
Stunde; alle 4 Wocken eine Composition. G. F r i e d r i c k .

4. D e u t s c k :  3 St. w. Literaturgesckickte bis 1300 mit Lectfire aus
dem mkd. Lesebuche von Reichel. — Schiller’s Wilhelm Tell und 
Musterstucke aus Egger’s Lesebuche II. Th. II. Bd. — Alle 
14 Tage ein Aufsatz, theils Haus- theils Sckulaufgabe.

M. R a s c k k e .
5. G e o g r a p k i e  u n d  G e s c h i c h t e :  3 St. w. Geschichte der Neu-

zeit mit Hervorhebung der charakteristischen Momente aus der 
osterreichischen Geschichte und mit der entspreckenden politiscken 
Geograpkie. Hauptmomente aus der Geschichte nack 1815.

Dr. Ą. B al car.

6. M a t k e m a t i k :  3 St. w. Algebra: Unbestimmte Gleichungen. Qua-
dratische Gleichungen mit einer und mehreren Unbekannton. Ex- 
ponential-Gleichungen. Progressionen. Combinationslehre. Bino- 
mischer Lehrsatz. — Geometrie: Anwendung der Algebra auf die 
Geometrie. Analytische Geometrie in der Ebene. — Lekrbuck 
von Dr. Mocnik. W. Psche i d l .



7. P h y s i k :  3 St. w. Allgemeine Eigensckaften der Korper. Chemie.
Mechanik fester, tropfbar-fliissiger und gasformiger Korper. Warme. 
— Dr. Pisko’s Lesebuch f. Obergymn. — W. Ps ch e i d l .

8. P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a e d e u t i k :  2 St. w. Logik nach
Dr. Drbal. G. F r i e d r i c h .

VIII. Classe.
O r d i n a r i u s :  He r r  Dr. J o h a n n  O d s t r ć i l .

1. Rei  i g i o n : a) katholisch: 2 St. w. Geschichte der Kirche Christi
nach Dr. Feśsler. Ig . Ś wi ś ży .
P) evangelisch: 2 St. w. I. Sem.: Die christliche Glaubenslehre 
mit vorhergehender Erklarung der Bibel. — II. Sem.: Die christ
liche Sittenlehre (nach Palmer). Lectiire und Erklarung der Sonn- 
und Festtagsevangelien im Urtext. R. F r i t s c h e .

2. La t e i n :  5 St. w. Tacitus, Histor. lib. II. — Horatius, Carm.
I. II. III. IY. nach Auswahl; Epod. Sat. Epist. nach Auswahl. 
Privatlectiire: 1. Sem.: Tacit. Histor. lib. III. II. Sem.: Cursorische 
Lectiire der Schulautoren. — Stilistische Uebungen nach Seyffert’s 
Uebungsbuch pro Secunda nebst Wiederholung der wichtigsten 
Partien aus Schmidfs latein. Grammatik. — Praparation. — Alle 
14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Composition.

Dr. J. F i s c h e r .
3. G r i e c h i s c h :  5 St. w. Platon’s Apologie und Laches (I. Sem.)

Sophokles, Ajax (II. Sem.). — Wiederholung der Formen- und 
Satzlehre nach Dr. Curtius. 1 St. w. — Alle 4 Wochen eine 
Composition. V. B i e n e r t .

4. D e u t s c h :  3 St. w. Analytische Aesthetik. Die Lehre von den
schonen Kilnsten, von der Poesie mit Bezug auf die im Gymna- 
sium gelesenen griechischen, lateinischen und deutschen Classiker 
und mit Benutzung von Mozarfs Lesebuch fur Obergymn. III. Bd. 
— Lectiire von Góthe’s „Tasso“ und Schillers „Wilhelm Tell“. 
Literaturgeschichte: Lessing, Gothe und Schiller. — Alle 3 Wo
chen ein Aufsatz (Haus- oder Schulaufgabe). M. Ras chke .

5. Ge ograph i e  und G e s c h i c h t e :  3 St. w. Schluss der neueren
Geschichte nach W. Piitz. — Specielle Geschichte und Statistik 
des osterreichischen Kaiserstaates nach Dr. Hannak.

M. Ras chke .



6. M a t h e m a t i k :  2 8t. w. Wiederholung des Lehrstoffes und Uebun-
gen im Auilusen algebraischer, geometrischer und physikalischer 
Probleme. Dr. J. Od s t r ć i l .

7. P h y s i k :  3 St. w. Magnetismus, Elektricitat, Wannę, Akustik and
Optik nach Dr. Pisko. D r. J. Ods t rć i l .

8. P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a e d e u t i k :  2 St. w. Empirische Psy
chologie nach Dr. Lindner. G. F r i e d r i c h .

Israelitischer Religionsunterricht.
I. Ab t he i l ung .  (I. u. II. Cl.), 2 St. w. 1 St.: Die schriftliche und 

miindliche Łelire, das Gebet und der offentliche Gottesdienst nach 
dem biblischen Katechismus von Wessely. — 1 St.: Lesestucke 

- aus der Genesis, sachlicb und sprachlich erklart.
II. A b t h e i l u n g  (III. u. IV. Cl.), 2 St. w. 1 St.: Biblische Ge-

schichte von der Theilung des Reiches bis zur Zeit der Maccabaer- 
Kriege nach Wessely und Jost. — 1 St.: Lesestucke aus dem 
Exodus, sachlicb und sprachlich erklart.

III. Ab t h e i l u n g  (V. VI. Cl.), 2 St. w. 1 St.: Geschichte der Israe-
liten von der Ruckkehr in’s Vaterland unter Cyrus bis zum Tode 
des Herodes nach Graetz. — 1 S t.: Lesestucke aus Leviticus, 
sachlicb und sprachlich erklart.

IV. A b t h e i l u n g  (VII. u. VIII. Cl.), 2 St. w. 1 S t.: Die ersten
sieben Kapitel des Propheten Amos mit grammatikalischen und 
archaologischen Erlauterungen von Professor Furst. — 1 _ S t.: Die 
Unsterblichkeitslehre im Judenthume, geschichtlich dargestellt nach 
Philippson. S. F r i e d m a n n .

b) Landesspraclien.
I. Polnisch.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Das fur den ersten Unterricht Wesentliche
aus der Lautlehre. Regelmassige Formenlehre des Hauptwortes, 
Beiwortes, Fiirwortes, Zahlwortes und Zeitwortes nach Dr. A- 
Małecki, eingeiibt bei der Lecttlre gewahlter Lesestucke aus 
„Wypisy polskie* I. — Memoriren kurzer Gedichte. — Alle 4 
Woclien eine schriftliche Aufgabe. A. K a r ę  11.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Erganzung der regelmassigen Formen
lehre. Lehre vom Satze. Casuslehre nach Dr. A. Małecki, ein
geiibt bei der LectUre aus „Wypisy polskie1' II. — Memoriren 
kurzer Gedichte. — Alle 4 Wochen eine schriftliche Aufgabe.

A. Ka r e l l .



III. Abt l i e i l ung :  2 St. w. Grammatisch-stilistische und sacliliche Er- 
kliirung ausgewahlter Lesestiicke aus „Wypisy polskie“ II. B. 
II. Th. f. Obergymn. mit einem kurzeń Abrisse der Literaturge- 
schiclite. Vortrag frei gewahlter Gedichte. Alle 4 Wochen eine 
schriftliche Aufgabe. V. B i e n e r t.

II. Bohmisch.
I. Ab t h e i l u n g :  2 St. w. Das fiir den ersten Unterricht Notwen- 

dige aus der Lautlehre. Regelmassige Formenlehre de? Ilaupt- 
wórter, Beiworter, Fiirwórter, Zahlwbrter und Zeitworter nach 
Zikmund’s mluvnice jazyka ceskeho, eingelibt bei der Lectiire aus 
Jirecek’s eitanka pro I, tridu. Memoriren ausgewalter Gedichte. 
Alle 4 Wochen eine Schulaufgabe. Dr. J. F i s c h e r .

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Erganzung der regelmassigen Formen
lehre: Adverbien, Prapositionen und Conjunctionen. Satzlehre 
nach Zikmund, eingeiibt bei der Lectiire aus Jirećek’s ćitanka pro
IV. tridu. Memoriren ausgewhhlter Gedichte. Alle 4 Wochen eine 
Schulaufgabe. Dr. J. F i s c h e r .

III. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Nach Jirecek’s „Anthologie z literatury
ceske, doby stfedni a novoceske“ : Lectiire der darin vorkommenden 
Lesestiicke nach Auswahl mit grammatisch-stilistischer und sach- 
licher Erklarung und literar-historischen Notizen. Etymologie und 
Verslehre. Vortragen gewahlter Gedichte. Alle 4 Wochen eine 
Aufgabe. * Dr. J. F i s c h e r .

c) Freie Lehrgegenstande.
I. Franzosischc Spraclie.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Aussprache. Regelmassige Formenlehre.
Avoir und etre; bestimmter und unbestimmter Artikel; Zahlworter, 
Furworter etc. nach Dr. Plotz Elementargrammatik I. Theil. — 
Behandlung einiger kleiner Lesestiicke. J. Kass l e r .

II. A b t h e i 1 u n g : 1 St. w. Orthographische Eigenthiimlichkeiten einiger
Verba der 1. Conjugation. Unregelmassige Verba. Anwendung von 
avoir und etre. Geschlecht der Substantiva — nach Dr. Plotz 
Schulgrammatik. J. Ka ss l e r .

II. Gesang.
I. Ab t h e i l u n g :  2 St. w. Anfanger mit Knabenstimmen (Sopran und 

Alt): Tonbildung. Der Gesangston nach Dauer, Hbke und Starkę 
mit einschlagigen Ubungen. Ein- und zweistimmige Gesangsiibungen.

J. S m i t a.
4



II, Ab t l i e i l u n g :  2 St. w. Geiibtere mit Knabenstiramen: ErWeiterung
der musikalischen Theorie. Einubung des Sopran nnd Alt bei 
gemischten vierstimmigen Chorem J. Smi ta.

III. A b t b e i l u n g :  2 St. w. Ubungen im vierstimmigen Gesange (ge- 
miscbte Mannerckore), bisweilen mit Zuzieliung der II. Abtlieilung.

J. Smi ta .

III. Zeicłmen.
a) F r e i h a n d z e i c b n e n .

I. A b t b e i l u n g :  2 St. w. Zeiehnen nach der Schultafel. Einfache,
symmetrisch gehaltene ornamentale Formen von der geometrisclien 
Grundlage abgeleitet. F r. Ho l eóek .

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Zeiehnen nach Yorlagen und Modellen,
da bei dem Umstaude, dass die Schiller in der Leistungsfahigkeit 
auf sehr ungleicher Stufe standen, das Tafelzeichnen nicht betrieben 
werden konnte. Das Ornament und das menschliche Gesicht, ver- 
bunden mit der Erklarung iiber die beim freien Nachbilden. der 
Objecte zu beobachtenden Eegeln. F r. Ho l e c e k .

b) G e o m e t r i s c h e s  Z e i e h n e n .
I. A b t h e i l u n g :  1 St. w. Lelire von den geometrisclien Formen in 

der Ebene. Darstellung des Punktes und der Geraden. Zeiehnen 
der Winkel, der Senkrechten und Parallelen. Tlieilung der Geraden 
und der Winkel. Construction der Dreiecke und Vierecke aus 
gegebenen Bestimmungsstiicken. Eegelmassige Polygone im Kreise 
und iiber einer gegebenen Geraden. Yerwandlung und Theilung 
der Figuren. Kreisberiihrungen. E. Ohler .

C. Pelz.
II. A b t h e i l u n g :  1 St. w. Begriff der Projection. Orthogonale Dar

stellung des Punktes, der Geraden und der Ebene. Beziehungeu 
dieser Grundgebilde zu den Projectionsebenen und unter- einander. 
Die Curven zweiten Grades und ikrę Darstellung durch Projectionen. 
Affinitat. E. ( ikler ,

C. Pelz.
IY. Turnen.

Der Unterricht wurde in 4 Abtheilungen nach Spiess’scher Me- 
thode ertheilt, und zwar in der I. Abtheilung wegen Mangels an 
Eaum und Zeit 1 Stunde, in den iibrigen Abtheilungen je 2 Stunden 
wochentlich.



I. , II., III. A b t h e i l u n g :  a) Ordnungs- und Freiiibungen: Bildung
von Stirn- und Flankenreihen sowie von Eeihenkbrpern zur Saule 
und Linie. Offnen und Schliesseu der Reihen und Eotten durch 
Vor- und Riickwartsgehen. Fassungen. Tactgang. Vor-, Seit- und 
llochhebehalte der Arme. Vor-, Seit- und Hochstossen. Fuss-, 
Knie- und Rumpfwippen. Yor-, Seit- und Riickstand. — b) Gerath- 
ubungen: Hang- und Stutziibungen am niedrig gestellten Eeck. 
Hang- und Stutziibungen am Barren. Gemisckte Spriinge am 
Stemmbalken. Freispringen iiber die Scbnur. O. W i 1 k e.

IV. A b t h e i l u n g :  a) Ordnungs- und Freiiibungen: Bildung von Stirn- 
und Flankenreihen sowie von Reihenkorpern zur Saule und Linie 
durch Neben- und Hinterreihen zu zwei und vier. Ncbenreihcn 
zur geoffneten Saule in Vierreihen. Zusammengesetzte Freiiibungen 
von Vor-, Seit- und Hochkebehalte. Vor-, Seit- und Hochstossen. 
Vor-, Seit- und Riickstand. Fuss-, Knie- und Rumpfwippen. — 
b) Gerathiibungen: Hangiibungen am Reck zum Durchzug und 
Fełge-Aufschwung. Stutziibungen am Barren zur Kehre, Schwung- 
und Stiitzeliibungen. Gemischte Spriinge am Stemmbalken zur 
Flankę mit Drehung u. s. f. Freispringen hoch und weit iiber 
die Scbnur. Kiirturnen. C. Wi l ke .

Deutsche Aufgahen im Ober-Grymnasium.
V. Cl asse .

1. Welche Gesichtspunkte leiteten Livius bei der Abfassung seiner 
romisclien Gescliichte? (Nach der Prafatio des Livius.)

2. Die Lebensgeschichte eines Pferdes, von ihm selbst erzahlt. (Sclml- 
arbeit.)

3. Es ist nicht Alles Gold, was glanzt.
4. Heute roth, morgen todt. (Schularbeit.)
5. Cultur und Civilisation verdanken dem Ackerbau ihre Entstehung. 

(Nach Schillers Gediclit „Das eleusische Fest“.)
6. Die Griindung Rom’s. Nach Livius. (Schularbeit.)
7. Wie Siegfried erschlagen ward. (Nach dem Nibelungenliede.)
8. Die letzte Stunde von Alba longa. (Frei nach Livius I. 24.)
9. Durch Kampf zum Sieg. (Chrie.)

10. Welche Charakterziige oflenbart der Gastwirt im ersten Gesange 
von Hermann und Dorothea? (Schularbeit.)

I I .  Das goldene Zeitalter. (Nach Ovid’s Metam. I. 89— 112.)
12. Ferro nocentius aurum. (Ovid.)



13. Wem nicht zu rathen ist, dem ist nicht zu helfen. (Chrie. Schul- 
arbeit.)

14. Not ist die Wagę, die des Freundes Wert erklart;
Not ist der Prufstein auch von deinem eignen Wert. (Ruckert.)

15. Der Eingang des Messias verglichen mit dem Eingang der liias.
16. Wissen ist ein Schatz —

Arbeit ist der Schliissel dazu. (Muller.)

VI. C1 a s s e.
1. Es soli der Dichter mit dem Kónig gehen,

Denn beide stehen auf der Menscbkeit Hohen. (Schiller.)
2. Was yerdanken wir dem Studium der Geschichte?
3. Jeder ist seines Gluckes Schmied.
4. Wie hat Schiller ia der Hymne „Das eleusische Fest“ die cultur- 

historischen Gedanken an einander gereiht?
5. Schwert, Wort und Feder — die wichtigsten Waffen des Menschen..
6. Woran erkennt man den wahren Freund?
7. Not entwickelt Kraft.
8. Welche Vorziige hat die Jugend vor dem Alter, welche das Alter 

vor der Jugend?
9. Welchen Einfluss iibt das Meer auf den Charakter seiner Kusten- 

bewohner?
10. Erklarung der Ode Klopstocks „Der Hiigel und der Hain“,
11. Lerne schweigen, o Freund, dem Silber wohl gleichet die Rede, 

Aber zur rechten Zeit schweigen ist lauteres Gold. (Ęerder.)
12. Wie ehrt man die Manner der Yorwelt, die sich um die Menschheit 

Verdienste erworben, am wurdigsten?
13. In Friede und in Streit — ein Lied ist gut Geleit.
14. Wie kann der Dichter das Schone und das Ilassliche darstellen? 

(Nach Lessings Laokoon.)
15. Austausch der Waaren erzeugt Austausch der Ideen. (Heeren.)
16. Wie stellt Gothe in dem allegorischen Hymnus „Mahomets Gesang“ 

das Werden und Wirken des Genius im Bilde des Stromes dar?
17. Die lichte Wahrheit hellet des Geistes Nacht; 

die reine Tugend lautert des Herzens Lust;
die sanfte Hoffnung reicht im Sturm eiserner Zeiten den Trost der 
Zukunft. (Herder.) — (Nach freier Wahl.)

18. Schillers Glocke — ein Lied vom Biirgerleben.



VII. Cl as se .
1. Mahomets Gesang von Gothe ist zu erklaren.
2. Die Begriffc des Wortes Natur.
3. Was ist Laut und was Buchstab?
4. Unbilliges ertragt kein edles Herz. Schiller. Ist in einer frei 

gewahlten Erzahlung zu zeigen.
5. Die verschiedenen Begriffe des Wortes „interessant“ sind in pas- 

senden Satzen mit deutschen Worten auszudriicken.
6. Geisteswerke iiberleben jedes andcre Menschenwerk.
7. Verba volant, exempla traliunt.
8. Selbstgewahlte Aufgabe.
9. Phantasie. Was sie ist? Wie sie dient? Wie sie schaden kann? 

Wie sie gepflegt wird? — Zur Auswalil.
10. Wie muss eine gute Definition beschaffen sein?
11. Segen und Fluch der Gewoknheit.
12. Unsere Frtihlingsboten. Eine ansehauliche Schilderung.
13. Ein Charakter aus Schillers „Tell“.
14. Wie die Not unsere Kralte erziehn kann.
15. Der Wandertrieb bei Mensch und Thier.

VIII. C l a s s e .
1. Wie erscheint in der Geschichte der Wille des Menschen? Wie 

das Gemiit? Wie die Yernunft? — Zur Auswalil.
2. Die Friichte der Schule.
3. Die Warmeąuellen, gemeinverstandlich beschrieben.
4. Die Freuden und Feste verschiedener Volker und Zeiten.
5. Was heisst Cultur in der Geschichte?
6. Die Sprache ist nicht bios Ausdruck der Gedanken. Germanisch- 

heidnische Feste.
7. Wie entsteht Furchtsamkeit? Wie schadet sie dem Einzelnen und 

seiner Gesellschaft? Wie ist sie zu bekampfen? — Zur Auswalil.
8. Wie Neugier zur Wissbegier erzogen wird.
9. Die dramatiscke Gliederung in Gothe’s „Tasso“. — Ein Charakter 

aus Gothe’s „Tasso“. — Zur Auswahl.
10. Was uns an die Heimat fesselt.
11. Der Zweck des Solonischen Gesetzes: „Jeder Burger muss Partei 

ergreifen“.
12. (Maturitśits-Aufsatz.) Warum heissen die Gymnasialstudien Huma- 

nitatsstudien?



III. Statistische
des k. k. Staats-Grymnasiums in Teschen
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IV. Lelirmittelsammlungen.

A. B ib lio tłiek .

a) Die Lehrbibliothek erhielt 

a) D ur cli A n k a u f :
1) Poggendorf, Anualen fiir Physik und Chemie, 1871. 1872. 

1875. — 2) Fleckeisen und Masius, Neue Jahrbiicker fur Philologie 
und Padagogik, 1875. — 3) Zeitschrift fur die ósterreichischen Gym- 
nasien, 1875. — 4) Das Ausland, 1875. — 5) Petermann, Geogr. 
Mittheilungen, 1875. — 6) Mittheilungen der geogr. Gesellschaft in 
Wien, 1875. — 7) Yerordnungsblatt, 1875. — 8) Creuzer, Cicero de 
republica. — 9) Weidner, Juvenal. — 10) Kuhnast, Hauptpunkte der 
Livianischen Syntax. — 11) Baer, kistorische Fragen mit łlilfe der 
Naturwissenschaften beantwortet, — 12) Christ, Metrik der Griechen 
und Romer. — 13) Yolkmann, Rhetorik der Griechen und Romer. —
14) Volkmann, Geschichte und Kritik der Wolfschen Prolegomena. —
15) Schanz, Novae commentationes Platonicae. — 16) Weinhold, Ale- 
mannische Grammatik. •— 17) Forstemann, Geschichte des deutschen 
Sprachstammes. — 18) Fischer, Forschungen iiber das Nibelungenlied 
seit Lachmann. — 19) Rumpelt, das natiirliche System der Spracli- 
laute. — 20) Brttcke, die physiologischen Grundlagen der neukoch- 
deutschen Verskunst. — 21) Sonnenburg, Die Heroen der deutschen 
Literatur. — 22) Schweinfurt, Aus dem Herzen Africa’s. — 23) Hehni 
Kulturpflanzen und Hausthiere. — 24) Miiller, Allgemeine Ethnogra- 
phie. — 25) Peschel, Vólkerkunde. — 26) Lorenz, Geschichte des 13. 
und 14. Jahrhunderts. —-27)  Gorling, Geschichte der Malerei. — 
28) Mayer, Geschichte Oesterreichs. — 29) Weiss, Weltgeschichte 1. 
II. — 30) Thomson und Tait, Handbueh der theoret. Physik (iibersetzt 
von Helmboltz). — 31) Klein, Principien der Mechanik. — 32) Heussi, 
Physikalischer Apparat. — 33) Schmidlin, Populare Botanik. —



34) Haeckel, Natiirliche Schopfungsgeschichte. — 35) Lotze, Mikro- 
kosmus. — 36) Willmann, Herbart’s padagogische Schriften. — 37) Over- 
beck, Pompeji. — 38) Schlomilch, Zeitschrift fur Matbematik und Physik. 
1875. — 39) Sybel, Historische Zeitschrift. 1875. — 40) Petermann, 
Mittheilungen, Erganzungsheft 38. 39. 40. 41. — 41) Leunis, Synop
sis, II. II. 7. 8. — 42) Grimm, Worterbuch, IV. I. 7. IV. II. 8. — 
43) Roscher, Geschichte der Wissensćhaft XII. — 44) Weber, Welt- 
geschickte XI. 1. 1. — 45) Schlosser, Weltgescbichte, Ileft 35 und 
76— 111. — 46) Secchi, Die Sonne. — 47) Dudik, Mahrens allge- 
meine Geschichte. VI. — 48) Hogarth’s Zeiclmungen von Lichtenberg 
II. III. IV. — 49) Schmidt, Vier Abhandlungen. — 50) Liiben, Ein- 
fiihrung in die deutsche Literatur, 3 Bde. —

P) D u r c h  S c h e n k u n g .
Vom k. k. Min. f. C. u. U.: 1) Vierteljahrschrift fiir deutsche 

Altertkumskunde. 1874, 2. 3. 4. Hft.; 1875, 1. Hft. — 2) Jahresbe- 
richt des k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht pro *4874. —
3) Dr. G. Neumayer, Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen 
auf Reisen. — 4) Beitrage zur Geschichte der Gewerbe und Erfin- 
dungen Oesterreichs. 2 Bandę. — 5) Botanische Zeitschrift. —

Von d e r  k a i s e r l .  A k a d e m i e  de r  W i s s e n s c h a f t e n  in 
Wi en :  1) Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe, Band 
74. 75. 76. 77 und 78, 1 nebst Register fiir Band 1 —70. — 2) Sit
zungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe Abth. I. 
Bd. 68. 69 und 70, 1. 2.; Abth. II. Bd. 68. 69 und 70, 1. 2.; 
Abth. III. Bd. 68. >69 und 70, 1. 2. — 3) Archiv fiir ósterreichische 
Geschichte 51. Band 1. 2. Halfte; 52. Band, 1. Halfte. — Register 
von I—L. — 4) Almanach pro 1874.

Vom h. s c h l e s i s c h e n  L a n d e s - A u s s c h u s s e :  1) Bier- 
mann, Geschichte der Herzogthiimer Troppau und Jagerndorf, 2 Exempl.
2) Biermann. Geschichte des Ilerzogthums Teschen. 1 Exempl.

Vom Ve r e i n  fi ir s i e b e n b i i r g i s c h e  L a n d e s k u n d e :  
1) Archiv des Vereines. Neue Folgę, B. XI., H. 3; XII., 1. — 2) Jahres- 
bericht pro 1873/4. — 3) Der siebenbiirgisch-sachsische Bauer. —

Xach  dem v e r s t o r b e n e n  G y m n a s i a l l e h r e r  J o h a n n  
W i c h e r e k  v on  d e s s e n  B r u d e r  P. K a r l  W i c h e r e k ,  P f a r r e r  
in Ochab:  1) Faesi, Homeri Ilias. — 2) Rudolph, Deutsche Auf- 
gabensammlung 2. 3. 4. Abth. — 3) Klun, Allgemeine Geographie. —
4) Naegelsbach, Lateinische Stilistik. — 5) Krebs, Ąntibarbarus der



lateinischen Sprache. — 6) Fr. A. Wolf, M. Tullii Ciceronis orationes 
ąuatuor. — 7) Haupt, Die Metamorphosen des Ovid, 1. Band. —
8) Glatter, Oesterreich in Ziffern. 9) Miklosich, Lautlehre der altslo- 
venischen Sprache. — 10) Daniel, Lehrbuch der Geographie. —
11) Orts-Repertorium des Herzogthums Ober- und Niederschlesien. —
12) Cegielski, Nauka poezyi. —

b) Sckiilerbibliothek. 
a) D u r c h  A n k a u f :

1) Willmann, Herodot fur die Jugend. — 2) Stifter, Studien. —
3) Stifter, Bunte Steine. — 4) Kutzen, Das deutsche Land. — 5) Otto, 
Manner eigener Kraft. — 6) Otto, Dichter und Wissensfursten. —
7) Christmann, Australien. — 8) Christmann und Oberlander, Ocea- 
nien. — 9) Biblioteka pisarzy polskich, 10 Bandę. — 10) Guizot, Ge- 
scbichte der europaischen Civilisation. — 11) Spamer, Illustrirtes Con- 
versations-Lexicon (Fortsetzung). — 12) Die Kinderlaube, 1875. —
13) Buch der Erfindungen. 7 Bandę. — 14) Westermann, Monatshefte 
1875. — 15) Der Jugendfreund, 1875.

P) Du r c h  S c h e n k u n g :
Nach  dem v e r s t o r b e n e n  G y m n a s i a l l e h r e r  J o h a n a  

W i c h e r e k  d u r c h  d e s s e n  B r u d e r  P. Ka r l  W i c h e r e k ,  P f a r r e r  
in Ochab ;  1) Piitz, Charakteristiken zur vergleichenden Erd- und 
Yolkerkunde. —- 2) Piitz, Lehrbuch der vergleichenden Erdbeschreibung. 
3) Friihauf, Italienisches Lesebuch. — 4) Niedergesass, Doutsches Lese- 
buch, 3 Theil, 1 Band. — 5) Hoffa, Romische Antiąuitaten. — 6) Vogel, 
Geographie fiir Mittelschulen. — 7) Reuter, Literaturkunde. —
8) Schmitt, Statistik des osterreichisch-ungarischen Kaiserstaates. —
9) Knappe, Grundziige der Grammatik. — 10) Lehmann, Leitfaden fiir 
den Unterricht in der deutschen Sprache. — 11) Naumann, Grundbe- 
griffe der deutschen Grammatik. — 12) Thurnwald, Deutsches Lese
buch. — 13) Schulz, Lateinische Grammatik. — 14) Filippi, Prakti- 
scher Lehrgang der italienischen Sprache. — 15) Becker, Oesterrei- 
chische Vaterlandskunde.

Die Dr. Gabriel’sche Lehrmittelstiftung erhielt: a) Durch Ankauf; 
1) Berger, Lateinische Stilistik. 9 Exempl. — 2) Schulz, Lateinische 
Synonymik. 10 Exempl. — 3) Schmidt, Lateinische Schulgrammatik. 
1 Exempl. — 4) Yielhaber, Lateinisches tibungsbuch. 9 Exempl. —
5) Cornelius Nepos. 3 Exempl. — 6) Cicero pro Ligario und pro im- 
perio Pompeji, je 4 Exempl. — 7) Sophokles, Philoktet. 4 Exempl. —



8) Galbula, Lateinische Aufsatze. 1 Exempl. — 9) Palmer, Der christ- 
liche Glaube. 8 Exempl. — 10) Palmer, Lebrbuch fur die oberen 
Classen I. II. 8 Exempl. — 11) Hoffmann, Deutsche Grammatik. 
6 Exempl. — 12) Kiepert, Atlas der alten Welt. 6 Exempl. — 
13) Piitz, Geschichte. II. 2 Ezempl. — 14) Ptaschnik, Leitfaden. 4 Ex. 
— 15) Seydlitz, Schulgeographie. 4 Exempl. — 16) Hannak, Geschichte 
I., II., III. je 5 Exempl. 17) Stieler, Atlas. 5 Exempl. — 18) Berthelt, 
Biblische Geschichte. 8 Exempl. — 19) Neumann-Gelilen, Deutsches 
Lesebuch III., IY. je 4 Exempl. 20) Pisko, Physik. 2 Exempl. — 
21) Schabus, Physik. 1 Exempl. — 22) Kwiat Sumatry. 1 Exempl. —

b) Durch Schenkung: Nach dem verstorbenen Gymnasiallehrer
Johann Wicherek durch dessen Bruder P. Karl Wicherek, Pfarrer in 
Ochab: 1) Liibker, Reallexicon. — 2) Schabus, Physik. — 3) Crusius 
Griechisches Worterbuch. — 4) Schmidt, Lateinische Schulgrammatik. 
2 Exempl. — 5) Gindely, Geschichte I., II., III. — 6) Martin, Glau- 
bens- und Sittenlehre. I., II. III. — 7) Klun, Leitfaden. — 8) Bauer, 
Deutsche Grammatik. 2 Exempl. — 9) Katholischer Katechismus. —
10) Gindely, Geschichte I. — 11) Ptaschnik, Leitfaden. — 12) Ma
łecki, Polnische Grammatik. — 13) Mozart, Lesebuch II. — 14) Moc- 
nik, Geometrie und Arithmetik ftir Obergymnasien. — 15) Piitz, Ge
schichte. I. 2 Exempl. —-

Von d e r Y e r l a g s h a n d l u n g  Beck  in W i e n :  10 Exempl. 
von Ptaschnik’s Leitfaden.

B. Greographisch-liistorisclie Lehrmittel.
1) Langl, Bilder zur Geschichte. IV.—VI. — 2) Sydow, Kartę 

von Australien.

C. Aaturwissenscliaftliclie Lehrmittel.
a) F u r  N a t u r g e s c h i c h t e .

1) Ramann, Die Schmetterlinge Deutschlands. Heft 25—33. 
b) F u r  P h y s i k .

1) 2 Dutzend Glasthranen. — 2) 1 Dutzend Bologneserflaschchen. 
— 3) Spiralformig gesprengtes Cylindergefass. — 4) Vier Schmidtsche 
Kreisel. — 5) Glasrohre mit Bodenplatte zur Demonstration des Auf- 
triebes. —■ 6) Zwei unter spitzem Winkel geneigte Glasscheiben zur 
Erlauterung der Capillar-Erscheinungen. —■ 7) Drebbel’s Luftthermo- 
meter mit Scala. — 8) Apparat nacli Dalton zur Bestimmung der 
Dichte der Dtinste. — 9) Apparat nach Desprets zur Erlauterung des



Gesetzes der Warmeleitung, — 10) Stroboskopische Scheiben. —
11) Apparat fur die Brechung und Reflexion des Licbtes. —
12) Uranglas-Wiirfel. — 13) Schrift von Baryum, Platin, Cyanur. —
14) Glasgefasse zu den Fluorescenzversuchen. — 15) Phosphoresci- 
rende Róbren. — 16) Zwei Loupen. — 17) Schmetterling aus Gyps. 
— 18) Wasserzersetzungsapparat nach Hoffmann. — 19) Platindraht 
zu Gliihversucben.

D. Mathematische Lelirmittel.
1) 10 Exemplare der Tabellen zur Umrechnung der Wiener Masse 

und Gewichte in das metrische System und umgekehrt.

Der Lelirmittel fon (1 pro 1871—75.
1. Cassarest aus den Aufnahmstaxen und Lehrmittel-

beitragen von 1873/4 ............................................ 120 fl. 27 kr.
2. An Aufnahmstaxen ...................................................... 174 „ 30 „
3. An Lehrm ittelbeitragen............................................ 354 „ 90 „
4. An Taxen fur Zeugniss-Duplicate........................... 31 ,, — „
5. Jahresdotation fiir physikaliscbe Lehrmittel . . . 200 „ — „

Summa: 880 fl. 47 kr.

V. M aturftittsprufnngen.

Yon den zur Maturitatspriifung im Schuljakre 1873/4 angemel- 
deten 36 offentlichen Scbillern der YIII. Classe unterzogen sich der 
unter dem Vorsitze des k. k. Landes-Sckulinspectors, Herrn Anton 
Marescb, abgehaltenen miindlichen Priifung 31, wabrend 5 zuriicktraten, 
darunter 1 wegen Erkrankung sckon vor den scliriftlichen Prilfungen.

Hievon wurden sieben fiir reif mit Auszeichnung, fiinfzehn fiir 
reif erklart, fiinf zur Wiederholungspriifung nach den Ferien zugelassen, 
zwei auf ein łialbes und zwei auf ein ganzes Jahr reprobirt. Von den 
zur Wiederholungspriifung zugelassenen fiinf Examinanden wurden bei 
der Priifung nach Ablauf der Ferien vier fiir reif erklart und einer 
auf 1 Jahr reprobirt.

Es verliessen daher die Anstalt mit dem Zeugnisse der Reife:
1. Babuschek Wenzel. 7. Heller Jakob.
2. Bathelt Egon. 8. Ilerat Martin.
3. Danek Josef. 9. Korner Johann.
4. Frohlich KamilloEdl. v. ElmbachlO. Kubitza Aurel.
5. Gajdaczek Paul. (Ausz.) 11. Kukutsch Isidor (Ausz).
6. Gross Alfred. 12. Mayer Ludwig.



13. Miller Emil.
14. Pieczka Franz.
15. Novak Dobroslav.
16. Rahn Gustav.
17. Schewczik Robert. (Ausz.)
18. Schijn Karl. (Ausz.)
19. Schiingut Leo Samuel.

20. Schwerdtmann Hermann.
21. Spira Rafael.
22. Stenzel Alois. (Ausz.)
23. Tugendhat Victor. (Ausz.)
24. Uhlig Yictor (Ausz.)
25. Winkler Alexander.
26. Wyskoćil Artlmr.

Zur diesjahrigen Maturitatspriifung meldeten sich sammtliche 30 
offentliche Schiller der VIII. Classe an, darunter 2. die im vorigen 
Schuljahre im Verlaufe der mttndlichen Priifung zuriicktraten, und 2, 
welche auf 1 Jahr reprobirt wurden und die Priifung wiederholen.

Ausserdem erhielten noch 2 Examinanden vom hochl. k. k. schles. 
Landesschulrathe die Bewilligung, sich am k. k. Staatsgymnasium zu 
Teschen der Maturitatspriifung zu unterziehen, von denen der eine im 
vorigen Schuljahre nach der schriftlichen Priifung zuriicktrat, der andere 
im Schuljahre 1872/3 am bestandenen k. k. I. Staatsgymnasium auf 
ein halbes Jahr reprobirt wurde und die Priifung wiederholt.

Zu den schriftlichen Priifuugen, welche vom 24. — 29. Mai ab- 
gehalten wurden, erschienen sammtliche 32 Examinanden.

Die miindliche Priifung beginnt am 5. Juli unter dem Yorsitze 
des k. k. Landes-Schulinspectors Herrn Anton Maresch. tlber das 
Ergebnis wird in dem nachsten Programme berichtet werden.

1. Erlass des hocklobl. k. k. L.-Sch. R. ddo. 3. September 1874 
Z. 2936: Weisung iiber die Behandlung von Gesuchen um Bewilligung 
der Wiederholungspriifung aus mehr ais aus einem einzigen Gegenstande.

1. Erlass des h. k. k. Min. f. C. u. U. ddo. 8. December 1874 
Z. 17112: Uber Zulassung von Sehreibheften und Schreibvorlagen zum 
Unterrichtsgebrauche.

3. Erlass des hochlób. k. k. L.-Sch.-R. ddo. 28. .Tanner 1875
Z. 348: Eroffnung, dass §. 71 des Organisations-Entwurfes (Local-
Ansschliessung) auch fiir solche Schiller zu gelten habe, welche im I- 
Semester des laufenden und im II. Semester des vorangegangenen 
Schuljahres ein Zeugnis der III. Classe erhalten haben.

4. Erlass des h. k. k. Min. f. C. u. U. ddo. 26. Marz 1875 
Z. 3792: Verlegung der Hauptferien auf die Zeit vom 16. Juli bis 
15. September.

5. Erlass des hochlobl. k. k. L.-Sch.-R. ddo. 27. April 1875 
Z. 1380: Norm fiir den Yorgang bei Aufnahmspriifungen Externor.

T I . W ichtige lir lasso.



6. Erlass des h. k. k. Min. f. C. u. U. ddo. 13. April 1875 
Z. 4844: Mittheilung des Verzeichnisses der zum Unterricktsgebrauche 
allgemein zulassigen Lehrtexte mit entsprechenden Weisungen.

7. Erlass des h. k. k. Min. f. C. u. U. ddo. 9. Juni 1875, Z. 
8710: Verordnung betreffend die Herausgabe der Programme der Staats- 
mittelschnlen (vom Scbuljahre 1875/6 an] in allen Punkten in Wirk- 
samkeit tretend).

VII. Ulironilt.
Der zum Director des Landes-Realgymnasiums zu Mahrisch-Neu- 

stadt ernannte Professor E d m u n d  K r a t o  cli wi l  wurde mit Ende 
Juli 1874 von seinem bisherigen Dienstposten enthoben.

Der supplireude Lebrer E d u a r d  P b i l i p p  wurde mit h. Erlass 
Sr. Excellenz des Herrn Ministers fiir Cultus und Unterricht ddo. 
17. September 1874 Z. 13056 zum wirklichen Lebrer ain k. k. neu 
zu organisirenden Staatsgymnasium in der Neustadt zu Prag ernannt 
uud begab sich nocb vor Beginn des neuen Schuljabres auf, semen 
Bestimmungsort.

Der mit h. Erlass Sr. Excellenz des Herrn Ministers fiir Cultus 
und Unterricht ddo. 19. Februar 1874 Z. 1780 ernannte evangelische 
Religionslehrer R i c h a r d  F r i t s c b e  trat am 25. September nach 
Ablegung des Eides seinen Dienstposten an.

Am 1. October wurde das Schuljahr vorschriftsmassig eroffnet.
Am 4. October ais am Allerhochsten N a m e n s f e s t e  Sr. k. u. 

k. A p o s t o l i s c h e n  M a j e s t a t  wurde in der Gymnasialkircbe ein 
solenner Gottesdienst abgehalten.

Mit Erlass des hoehl. k. k. Landesschulrates ddo. 13. October 
1874, Z. 3184, wurde der Gymnasiallebrer W e n z e l  P s c h e i d l  unter 
Zuerkennung des Titels „k. k. Professor“ im Lehramte bestatigt.

Mit Erlass des hoehl. k. k. Landesschulrates ddo. 16. October 
1874, Z. 3562, wurde der bisherige provisorische Exhortator fiir das 
Untergymnasium P. A n d r e a s  K u c z e r a  in gleicher Eigenschaft fiir 
das Schuljahr 1874/5 bestellt.

Mit Erlass des hoehl. k. k. Landesschulrates ddo. 17. October 
1874, Z. 3492, wurde die Berufung des Supplenten J o h a n n  V e t c h y  
genehmigt.

Mit Erlass des hoehl. k. k. Landesschulrates ddo. 17. October 
1874, Z. 3563, wurde die Besorgung des israelitischen Religionsunter- 
richtes dem Kreisrabbiner S imon F r i ed ; man n  iibertragen.



Mit Erlass des hochl. k. k. Landesschulrates ddo. 31. October 
1874, Z. 3653, wurde unter Genekmigung der von der Direction 
getroffenen Verfiigungen der Unterricht im G e s a n g e  dem Gymnasial- 
Professor J o s e f S m i t a ,  im g e o m e t r i s c h e n  Z e i c h n e n  und in 
der S t e u o g r a p h i e  dem Lehrer an der hiesigen Staatsrealschule 
R i c h a r d  Óh l e r ,  im F r e i h a n d z e i c h n e n  dem Lehrer an der 
hiesigen Staatsrealschule F r a n z  H o l e c z e k  und in der f r a n z 6 - 
s i s c h e n  S p r a ć h e  dem Supplenten an der hiesigen Staatsrealschule 
J o s e f  K a s s l e r  tibertragen.

Am 19. November wurde das Allerhochste N a m e n s f e s t  I h r e r  
M a j e s t a t  d e r  K a i s e r i n  mit einem solennen Gottesdienste gefeiert.

Mit Erlass des hochl. k. h. Landesschulrates ddo. 20. November
1874, Z. 3996, wurde die Yersehung des T u r n u n t e r r i c h t e s  dem 
Gymnasial-Professer Dr. A n t o n  Bal  ca r  provisorisch iibertragen.

Mit Erlass des hochl. k. k. Landesschulrates ddo. 14. Februar
1875, Z. 298, wurde der Religionslelirer P. I g n a z  Świ eży  unter 
Zuerkennung des Titels „k. k. Professor" im Lehramte bestatigt.

Mit Schluss des I. Semesters gieng der Reallehrer R i c h a r d  
Oki er  ab, um den ihm verliehenen Dienstposten an der k. k. Staats
realschule am Schottenfelde zu Wien anzutreten. In Folgę dessen 
wurde mit Erlass des hochl. k. k. Landesschulrates ddo. 21. Februar 
1875, Z. 678, der Unterricht im g e o m e t r i s c h e n  Z e i c h n e n  dem 
Lehrer an der hiesigen Staatsrealschule Ka r l  P e l z  iibertragen.

Mit demselben h. Erlasse wurde mit der Versehung des T u r n 
u n t e r r i c h t e s  der Turnlehrer an der hiesigen k. k. Lehrerbildungs- 
anstalt K a r l  W i 1 k e betraut.

Am 10. Mai erlag der Schiller der V. Classe Josef Gajdaczek, 
dessen vorziigliche Leistungen zu den gunstigsten Hoffnungen berech- 
tigten, einem mehrmonatlichen Leidcn.

Vom 10. bis 16. Juni wurde die Anstalt von dem k. k. Landes- 
schulinspector Herrn A n t o n  M a r e s c h  einer eingehenden Inspicirung 
unterzogen, die nach mehrtagiger Unterbrechung am 26. Juni wieder 
aufgenommen und beendet wurde.

Aus Anlass des Hintrittes Sr. Majestat des Kaisers Ferdinand 
wohnten die Schiiler, nach den Confessionen gesondert, mit dem Lehr- 
korper einem Trauergottesdienste bei.

Schluss des Schuljakres am 15. Juli.



T U I. Unterstutzung der (tyiniiasialschiiler im  
Scliuljahrc 1874/5.

A. Du r c h  k. k. F o n d s t i pe  n d ien.
1. Das  G r a f  T e n c z i n ’s cke  Stipendium a 70 fl. o. W. be- 

zogen: 1) Baselides Josef (VI.); 2) Olschak Anton (V.); 3) Schedy 
Emil (II.); 4) Orschulik Karl (VIII.); 5) Kotula Karl (VI.); 6) Franek 
Paul (VI.); 7) Hernik Karl (IV.); 8) Wider Raimund (VI,); 9) unbe- 
hoben; 10) Twrdy Johann (VII.); 11) Meixner Gabriel (VII.) 12) Schef- 
ezik Heinrich (VII.); 13) Montag Wilhelm (II.); 14) Czaja Albert VI.); 
25) Pawłowski Karl (IV.); 16) Hawlas Franz (IV.)

2. D as S a r k a n d e r ’s c h e  Stipendium a 70 fl. o W. bezogen; 
1) Rechtenberg Konrad (IV.); 2) Maliseh Karl (VIII.).

3. D as Al beTsche  Stipendium per 70 fl. 6. W. bezo g : Hillen- 
brand Romand (III.).

B. D u r c h  P r i v a t s t i p e n d i e n .
1. D a s  M a t h. O p p o 1 s k y’s c li e Stipendium a 52 fl, 50 kr. 

o. W. bezogen: 1) Hoffmann Julius (VII.); 2) Bystron Julius (VII.)
3) unbesetzt.

1. D as Math.  O p p o l s k y ’s c h e  Stipendium pr. 42 fl. o. W. 
bezogen: 1) Jankowski Rudolf (V.); 2) Sobetzki Heinrich (IV.); 3) Haas 
August (IV.); 4) Kouig Franz (III.); 5) Hohn Ferdinand (III.).

3. D as Dr. G e o r g  P r u t e k ’s c h e  Stipendium a 30 fl. ó. W. 
bezogen: 1) Skalsky Gustav (VII.); 2) Hildemann Emil (VIII.); 3) Szy
mik Karl (VII.).

4. D as J o s e f  B i t ta ’sclie Stipendium & 25 fl. o. W. bezogen: 
1) Duzi Karl (III.); 2) Gajdeczka Rafael (III.)

5. D as T l a m e t i u s - C a n a b i u s ’s ehe  Stipendium a 60 fi. 6. W. 
bezogen: 1) Postuwka Karl (IV.); 2) Barta Josef (V.).

6. D as T h a d d a u s  Z u r ’s c h e  Stipendium a 28 fl. o. W. be
zogen: 1) Sajdok Johann (II.); 2) Kotschy Johann (11.).

7. Das K o t s c h y ’s c h e  Stipendium pr. 52 fl. 50 kr. o. W. be- 
zog: Czaja Albert (VII.)

8. E in  K a i s e r - F e r d i n a n d ’s c h e  s Stipendium A 105 fl. o. W. 
fur evangelische Gymnasialschiiler bezog: Tillian Johann (VII.).

9. S t i p e n d i e n  fur Sóhne vou k. k. F i n a  n z bea m t en be
zogen: 1) Rotter Eugen (VIII.) pr. 150 fl.; 2) Prochaska Anton (I.) 
pr. 100 fl.

10. D as F r a n z i s k a  K i s c h a ’s c h e  Stipendium pr. 31 fl. 
50 kr. o. W. bezog Zabystrzan Paul (III.).



11. S t i p e n d i e n  de r  ev a n g e l .  K i r c h e n g e m e i n d e  be- 
zogen: 1) Michejda Karl (VIII.); 2) Opoćśensky Victor (VIII.); 3) Hilde- 
mann Emil (VIII.) zu je 20 fl. o. W. — 4) Kulisch Johann (VII.)
5) Koszczol Johann (VI) zu je 15 fl. o. W. — 6) Glajcar Johann (IV.); 
7) Ploszek Josef (IV.); 8) Bystroń Johann II.) zu je 10 fl. o. W. — 
9) Matula Rudolf (II.); 10) Kidoń Koloman (II.); 11) Budziński Paul 
(I.); 12) Rusz Gustav (I.) zu je 5 fl. o. Wahr.

12) D as C o n s t a n t i a  von L i n k s w e i l l e r ’s c h e  Stipendium 
pr. 5 il. 25 kr. o. W. bezog Schebesta Andreas (V.)

13. K. k. M i l i t a r s t i p e n d i e n  a 300 fi. o W. bezogen: 
1) Semp Stanislaus (IV.); 2) Wiedeń Eduard (IV.); 3) Janeczek Franz 
(III.); 4) Elsholtz Julius (II.); 5) Krausz Alfred (II.); 6) Letoschek 
Robert (II.); 7) Krausz Rudolf (I.).

14. Baron C s e l e s t a ’sche  Stiftplatze ń, 250 fl. o. W. batten: 
1) Neplech Josef (VIII.); 2) Minol Richard (V.;; 3) von Kechtenberg 
Konrad (IV.); 4) Peltsarszky Franz (III.); 5. Bernatzik Wilhelm (II.);
6) von Rechtenberg Wilhelm (1.); 7) Schmidt Hermann (I.).

15. E r z h e r z o g l i c l i - A l b r e c h t ’sche Stiftplatze a 175 fl. o. W. 
katten: 1) Moser Karl (VIII.); 2) Miencil Moriz (VII.); 3) Schimek 
Kornelius (V.); 4) Wagner Anton (IV.); 5) flentscholek Karl (I.).

C. U n t e r s t t t t z u n g e n .
1. Aus der Dr. Philipp GabriePschen Lehrmittelstiftung fiir aruie 

und fleissige Schiller des Tesckner Staatsgymnasiums:
a) flir Lehrbilcher und Einbande . . . .  168 fl. 71 kr.
b) an sonstigen Unterstiitzungen . . . .  40 „ — „

2. Aus der IIedvig Kotzyclfschen Stiftung . . 2 „ 10 „
Zusammen: 210 11. 81 kr.

Stand der J)r. Pliilipp GabriePschen Stiftung.
Am 28. Janner 1875 wurde die Rechnung von den Professoren 

II. Josef Smita und Wenzel Pscheidl revidirt, fiir richtig befunden und 
in Abschrift an die liohe k. k. schlesische Landesregierung in Troppau
eingesandt.

S t a n d :
1. Stamm-Capital............................................................ 600 11. — kr.
2. Zuwachs von 1866 bis 1874   2850 „ — „
3. Zuwachs vom Schuljahre 1873/4— 1874/5 . . . 160 „ — „
4. Stand des Stiftungsfondes am Schlusse des Schul-

jahres 1874/5 .......................................................  3610 fl. — kr.
o



IX. Vovan*elge fiir das Icomincnde Sclmljalir.
Das Schuljahr 1875/6 wird am 16. September 1. J. eroffnet. An 

demselben Tage beginnen die Aufnahms-Wiederholungs- und Nacbtrags- 
prufungen fur alle Classen.

Die Aufnahme der Schiller findet am 13., 14. und 15. September 
von 8—12 und 3—5 Ubr in der Directionskanzlei statt.

Neu eintretende Schiller habpn den Geburts- (Tauf-) Schein, be- 
ziehungsweise auch ibre sonstigen Zeugnisse beizubringen und eine 
Aufuahmstaxe von 2 fi. 10 kr. o. W. zu entrichtcn.

Schiller, welche in die erste Classe eintreten, haben sieli einer 
Aufnahmspriifung zu unterziehen, bei welcher im Sinne des h. Mini- 
sterial-Erlasses vom 14. Marz 1870, Z. 2370 jenes Mass von Wissen 
in der Religion, welches in den ersten rier Jahrescursen der Volks- 
schule erworbun werden kann, Fertigkeit im Lesen und Scbreiben, der 
Unterrichtssprache und der lateinischen Schrift, Kenntnis der Elemente 
aus der Formenlehre der Unterrichtssprache, Fertigkeit im Analysiren 
einfacher bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den Regeln der Ortho- 
graphie und Interpunction und richtige Anwendung derselben beim 
Dictandoschreiben, Uebung in den vier Grundrechnungsarfen mit ganzen 
Zahlen gefordert wird.

Schiller, welche in eine hohere Classe eintreten wollen, miissen 
sich mit staatsgiltigen, mit der Abgangsclausel versehenen Zeugnissen 
iiber das Schuljahr 1874/5 ausweisen, oder falls sie solclie nicht be- 
■sitzen, gegen Erlag der Taxe von 12 fi. 4ie vorgeschriebene Aufnahms- 
priif»ng ablegen.

Jeder Schiller hat einen Lehrmittełbeitrag von 1 fi. 5 kr. zu 
entrichten. Nur solche Schiller, dereń Unvennogen, diesen Beitrag zu 
leisten, erwiesen ist, konnen gegen besondere gleich zu Anfang des 
Schuljahres beizubringende Gesuche hievon befreit wmrden.

J o s e f  We r b e r .


