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VORBERICHT.V

Das Materiał zu einer Geschichte des Marien-Gymnasiums ist (mit Ausnahme des altesten Zeitab- 

schnittes) so reichhaltig, dass eine angemessene VAarbcitung desselben die Granzen dieser Einladungs- 

sclirift weit iibersclireiten wiirde. Hiernaeh wurde *eine doppelte Beliandlung des vorhandenen Stoifes 

mbglich: entwcder wurde die Abliandlung, wie dies aucb anderwarts geschchen ist, dem Publikum 

stiickweise in mehren, vielleicht niclit einmal unmittelbar aufeinander folgenden Jahrgangen vorgelegt, 

oder es konnten fur jetzt nur die Umrisse zu ,gfiier vollstiindigen Geschichte der Anstalt in einem 

skizzenartigen Entwurfe gezeichnet werden, so dass die Verbffentlichung der ausfiihrlichen Geschichte 

derselben einer spatern Gelegenheit vorbehalten bleiben musste. Dass sich der Verf. der voi’liegenden 

Abhandlung fiir den letztern W eg entschied, hat unter Anderm seinen Grund auch in den wahrend der 

Ausarbeitung obwaltenden Zeitverhaltnissen, durch die sogar das Fortbestehen der Anstalt eine Zeitlang 

in Frage gestellt war.
Nur iib e r  die Einrichtung der sogenannten »Nationalschule« schien eine etwas grossere Ausfiihr- 

lichke it wiinschenswerth, einmal weil das Schuiwesen Polens in den letzten zwei Jahrzehnten des vorigen 

Jahrhunderts den deutschen Piidagogen im Ganzen u b e rh a u p t noch viel zu wenig bekannt ist, und dann, 

weil das Reglement von 1783 so manchen trefflichen ^  dik enthalt, der auch bei der gegenwartig beab- 

sichtigten Reorganisation des Unterrichts wegen der in mancher Hinsicht nicht abzuleugnenden Aehnlich- 

keit der Zeitverhiiltnisse wohl beriicksichtigt zu werden verdiente.

Die beiden ersten Abschnitte: »Posens alteste Schulanstalten« uud »dic Jesuitenschule« mussten

schon darum diirftiger ausfallen, weil das Material fiir diese Zeit uberhaupt nur ausserst sparlich und

schwer zu beschaffen ist. Ausser einigen wehigen Notizen gleichzeitiger Schriftsteller konnte iiber diesen

Zeitabschnitt nur das treffliche W erk von J. Ł u k a s z e w i c z :  Obraz historyczno-statystyczny miasta
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Poznania S. 7 bis 34 des 2. Theils benutzt werden, aus welchcm die unten mitgetheilten Angaben denn 

auch fast ausschliesslich (zum Theil wortlich) entlehnt sind. Andere Schriften iiber diese Periode, wie 

die Programmabhandlung vom Prof. C z w a l i n a :  von den Schulen im ehemaligen Polen, namcntlich im 

Posenschen, sind, so weit sie die P o s e  n e r  Schulanstalten betreffen, nach dem eigenen Gestandniss der 

Yerfasser ebenfalls nur aus dieser Quelle geschopft.

Aus den letzten zwei Jahrzehnten endlich sind aus leichtbegreiflichen Grunden nur die aller- 

wichtigsten Ereignisse mit kurzeń W orten zusanunengestellt worden.
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ENTWURF
ZU

einer Geschichte des Konigl. Marien-Gymnasiums.

EIMEITING.

Poscns jilteste Schulanstalten.

D i e  iiltesten Nacbrichten, die w ir iiber das Schulwesen in Posen aufweisen konnen, reichen nicht iiber 
das 13. Jahrh. hinaus, obgleich wohl mit Sicherheit angenommen werden darf, dass bald nach der Ein- 
fiihrung des Christenthums in Polen aucb Unterricbts-Anstalten entstanden sein werden. Frcilich mochten 
diese Anstalten zuniicbst nur den Zweck haben, fiir den geistlichen Stand vorzubereiten, so dass der 
Unterricht ira Latein, nebst dcr Unterweisung im kircldichen Ritus darin das Uebergewicbt iiber andere 
Unterrichtsgegenstande behauptetc. Nach diesem Zuscbnitt w ar auch die D o m s c h u l e ,  die alteste 
Schule Posens, eingerichtet. Sie muss schon vor dem Anfange des 13. Jahrhunderts bestanden haben. 
Denn als im Jahre 1263 Bischof B o g u f a l  den Bewohnern des linken W arthaufers die Erlaubniss 
ertheilte, die Kircbe zu St. Maria Magdalena zu bauen, versagte er ihnen ausdriicldich die Befugniss, 
mit der Kircbe zugleich auch eine Schule anzulcgen, wed sie ihre Kinder in die Domschule schicken 
konnten*). E rst im Jahre 1303 gestattete der Bischof A n d r e a s  den Biirgern der westlichen Stadt, 
wed er ihrer Unterstutzung bedurfte, d ie  S c h u l e  zu  St .  M a r i a  M a g d a l e n a  (am Neumarkt) zu 
griinden, die jedoch eigentlich nur eine Vorbereitungsanstalt fiir die Domschule bildete. Der latei- 
nische Unterricht w ar darin lediglich auf das Lesen des Cato und Donat beschriinkt; die klassischen 
Schriftsteller, wie V irgil, Horaz u. a. blieben ausdriicklich der Domschule vorbehalten. Ausser dem 
Latein w urde iu dieser stiidtischen Schule auch polnisch und deutsch Lesen und Schreiben, nebst 
den Anfangen der Arithmetik gelehrt. Im Jahre 1519 legte der Bischof Ł u b r a ó s k i  an der Stelle, wo 
das heutige geistliche Seminar steht, das sogenannte Ł u b r a ń s k i s c h e  K o l l e g i u m  an. Dieses Institut 
wurde eine unmittelbare Vorbereitungsanstalt fiir den geistlichen Stand, so dass die Zoglinge nach voll- 
endetem Kursus nicht mehr nothig hatten, zur Vollendung ihrer Studien die Akademie zu Krakau zu 
besuchen. Das Kollegium w ar von seinem Stifter mit reichen Dotationen versehen, die spiitcr durch die 
Stiftungen der Bischofe R o z d r a z e w s k i  und S z ó ł d r s k i  und des Domherrn T o m i c k i  noch ansehnlich

*) N icht bios h ier, sondern auch an andern O rten, wo sich Dom schulen hefanden, m achte man Schw ierigkeiten, 
w enn sich die B urger um  die E rlaubniss bew arben, eigne Schulen anzulegen. S. Dr. R e i c h  e:  Gesch. des Gymnas. zu 
S t. E lisabeth  in Breslau, und  die daselbst angefiihrte S ch rift: Geschichte des Schul- und  E rziehungsw esens in  D eutsch
land  von Ruhkopf. Brem en 1791.
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vergrbssert w arden, und gelangte dalier in kurzer Zeit zu einer erfreulichen Bliithe. AIs jedoch spater 
die Jesuiten sich in Polen festsetzten, und hier, wie iiberall, Alles anwandten, den Volksunterricht ganz 
in ihre Hande zu bekommen, und daher auch kein Mittel unversucht liessen, andern Anstalten auf jede 
mogliche W eise Abbruch zu thun , so konnten weder die reichen Stiftungen, noch der kraftige Schutz, 
dessen sich die Anstalt von Zeit zu Zeit Seitens aufgeklarter Priilaten zu erfreuen liatte, den alhnahligen 
Verfall des Kollegiums aufhalten, bis es endlich im Jahre 17S0 von der Erzichungs-Kommission aufgc- 
hoben wurde. Ausser den erwahnten Anstalten gab es in Posen u. a. nach und nach noch drei e v a n -  
g e l i s c h e  Schulen; die erste, i. J. 1567 von deni Kaufmann R j d t  am Markt angelegt, dauerte wahr- 
scheinlich nur bis 1563. Im Jahre 1570 wird eine andere ausserhalb der Stadt erwiihnt, die i. J. 1616 
von den Jesuitenschiilern zerstort wurde. Die dritte ist die noch heute bestehende sogen. Grabenschule, 
die i. J. 1783 angelegt wurde. Ferner gab es seit d. J. 1553 (seit 1555 auf der Vorstadt St. Adalbert) 
eine Scliule d e r  b o h m i s c h e n  B r i i d e r ,  die 1616 ebenfalls von den Jesuitenschiilern zerstort wurde. Im 
Jahre 1639 legte der Orden der hi. Dreifaltigkeit bei der St. Annenkirche eine sogenannte d e u t s c h e  
Schule an, die jedoch wahrscheinlich nicht die schwedischen Kriege iiberdauerte. Endlich ist auch noch 
das durch den Bischof A d a m  K o n a r s k i  im 16. Jahrh. gestiftete und nach Aufhebung des Lubraiiski- 
schen Kollegiums durch den Bischof O k g c k i  in das jetzige Seminargebaude verlegte K l e r i k a l - S e m i n a r  
zu erwahnen.

I. Die Jcsuitensclmlc*
V o m  J a h re  1573 b is 1773  (1780).

Im 31. Jahre nach der Stiftung des Ordens w urden die Jesuiten durch den Bischof A d a m  K o 
n a r s k i  nach Posen gezogen, um den immer mehr um sich greifenden kirchlichen Neuerungen entgegen 
zu w irken; und schon zwei Jahre darauf, den 25. Juni 1573 erolfneten sie ihre Schule. Der Charakter 
dieser Anstalt w ar von dem aller iibrigen Kollegien dieses Ordens nicht wesentlich verschieden. Es w ar 
bekanntlich ein Hauptgrundsatz der Jesuiten, iiberall, wohin sie ihre W irksamkeit ausdehnten, und wohin 
dehnten sie diese nicht aus! sich vor Allem und auf jede W eise V ertrauen zu erwerben. Nach diesem 
Prinzip gaben sie auch ihreu Unterrichtsanstalten einen Zuschnitt, nach welchem sie zum mindesten 
des Vertrauens ihrer Zoglinge gewiss sein konnten. Daher batten denn auch ihre Anstalten besonders 
in Polen nur selten den Charakter der Griindlichkeit und w ahrer W issenschaftlichkeit"), so sehr auch 
die dabei beschliftigten Professoren eben durch Griindlichkeit in den verschiedensten wissenschaftlichen 
Zweigen hervorragten. Dialektische Klopffechterei und scholastische Spitzfindigkeitcn, in denen sie ihre 
Zoglinge iibten, gaben dieśen den blendenden Schimmer logischer Schiirfe, religioser Zclotismus und Ver- 
folgung Andersgesinnter den Schein w ahrer religioser Begeisterung; mit wohlberechncter Milde und Nacli- 
giebigkeit liessen sie, in Posen wenigstens, ihren Zoglingen oft die verwerflichsten Excesse ungestraft 
hingehen, indem sic sic als liarmlose Ausbriiche der jugendlichen Lebhaftigkeit entscbuldigten, um spater 
die durch eine so »vaterliche Milde« fiir sich gewonnene und gcfesselte Jugend fiir ihre Zwecke benutzen 
zu konnen. Die Chroniken jener Zeit sind voll von Klagen iibcr die Zugellosigkeit der Jesuitnnschiiler, 
vor denen i. J- 1674 nicht einmal der Biirgermeister sicher war. Abgesehen davon, dass die Juden 
und Deutschen von ihnen auf jegliche W eise verfolgt wurden, liessen sie auch nicht selten an polnischen

*) D er R ek to r  P r z y b y l s k i  sag t in  d e r P ro g ra m m a b h an d lu n g  vo n  1 8 1 3 , v o r E r r ic h tu n g  d e r E rz ieh u n g sk o m - 
m ission , also in  d e r eh em aligen  J c s u ite n sc h u le , babe d e r  ganze U n te rr ic h t d a rin  b e stan d en , ..dass m an  in d e r einen  ha lben  
S tu n d e  die so g en an n ten  E r ra ta  re v id ir t,  eine halbe S tu n d e  den  g e le h rte n  A lv a r ab gefrag t, den  sie, ohne ih n  zu  v e rs teh e n , 
au sw en d ig  h e r r e c i t i r t ,  u n d  d ie ganze S tu n d e  dafiir g e s tra f t b a b e , w e il sie das n ic h t le rn e n  w o llte n  o d e r k o n n ten , w as  

s e lb s t ih ren  n a tiir lic h e n  Y e rs ta n d  a u f  irnn ier v c rn ag e ln  s o llte " .
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Handwerkern und Biirgern ihren tollen Mutliwillen aus; sie misshandelten, wo sie mit ilincn zusammen- 
trafen, die Zoglinge des Łubrańskischen Kollegiums, mit denen es zwischen der ostlichen und westlichen 
Stadt nicht selten zu fdrmlichen Schlachten kam; kurz »es verging kein Ja h r« , sagt ein glaubwiirdiger 
Schriftsteller”), »ohne dass die Jesuitenschiiler in Posen einen Excess begingen«. Nicht selten w urde 
diese ziigellose Jugend von den frommen Yatern selbst zu gesetzwidrigen Handlungen angestachelt; so 
hetzten sie ihre Schiiler dermassen gegen die Dissidenten auf, dass się in den Jahren 1603, 1603, 1611 
in Verbinduug mit dem Pobel die Kirchen derselben plunderten, in Brand steckten und theilweise demolirten, 
ja  sie i. J. 1616 sogar von Grund aus zerstorten. »Verliess nun diese Jugend die Schule«, sagt der eben 
erwahnte Schriftsteller, »so verursachte sie Uufug, Tum ult, V erw irrung, Gesetzwidrigkeiten, an die sie 
sich von Kindheit auf gewohnt liatte, auf Landtagen, Reichstagen, vor Gericht und iin Heere. A uf den 
Jesuiten also, die sich der offentlichen Erziehung in der Nation bemachtigt hatten und ihr absichtlich 
eine so verwerfliche Richtung gaben, lastet die Hauptschuld von dem Untergange des lleichs«.

Nach B i e l s k i ””) hatte die Anstalt folgende 15 Klassen, die w ir mehr oder weniger in alien 
Jesuitenschule nwiederflnden: InCma, Grammatika, Syntaxcos, Pocseos, Rbetorices, Logices, Physicae, Meta- 
physicae, Moralis et experimentalis Philosophiae, Matheseos, Theologiarum : Controversiae, moralis, cano- 
nisticae, sacrae scripturae, speculativa; sie umfasste also nach unserm Schulorganismus das Gymnasium 
nebst der philosophischen und tlieologischen I' aculhit.

Den Hauptunterrichtsgegenstand bildete in den untern Klassen das Latein, welches die Zbglinge 
nach der in alien Jesuitenschulen eingefiihrten Alvarschen Grammatik mechanisch erlernten; in den obern 
Abtheilungeu legte man ein ganz bcsonderes Gewicht auf Disputiriibungen. »Unter andern Schuliibun- 
gen, sagt der gelehrte W u j e k ”””), veranstalteten wir, ausser den gewohnlichen Disputationen, die iibcr 
die gegenwartigcn Glaubensunterschiede tiiglich in der Schule angestellt werden, auch zweimal im Jahre 
und besonders in renovatione studiorum bedeutendere und offentliche Disputationen, wie das in alien 
unsern Kollegien in den verschiedenen Landern Sitte ist«. Ausserdem lieferten die Zoglinge schwiilstige 
Lobreden auf Standescrhbhungen der W ojew oden und anderer hochgestellten Beamten, Hochzeits- und 
Leichen-Karmina u. s. w. M itunter wurden auch Dialoge aus der biblischen oder Profan-Geschichte zur 
Unterhaltung des Publikums von Schiilern offentlich aufgefuhrt. Alle diese Umstande, die lockere Schul- 
zucht, der blcndende Schein von Griindlichkei' und Allseitigkeit der Bildung, der scheinbar aus w ahrer 
Liebe zur Religion hervorgegangene Eifer gcgcn die sog. Ilaerctiker, der Pom p, mit welchem sie bei 
Schulfeierlichkeiten auftraten, dies und vieles Andere w ar vollkommen geeignct, cine ausserordentliche 
Menge von Zoglingen anzulocken, und, da man auch damals schon den W erth  einer Anstalt nach der 
Schulerzahl schiitzte, dem Kollegium in den Augen des Publikums den Schein hbchster Vollkommenheit 
zu geben. Die Jesuiten siiumten nicht, diese giinstige Stimmung so gut als moglich zu nutzen. Unter 
Sigismund III. und spater i. J .  1678 unter Johann III. w irkten sie sich sogar das Privilegium aus, ih r 
Kollegium zum Range einer Ilochschule zu erheben; die Krakauer Universitat jedoch, die im Łubrański
schen Kollegium ihre Kolonie in Posen hatte, wusste diese Concession wieder riickgangig zu machen.

Deutsch und Griechisch w ar nicht mit in den allg. Lehrpian aufgenommen, weil man es fiir den 
kiinftigcn Geistlichen fiir iiberfliissig hielt. Dagegen war bis zum J. 1656 mit der Anstalt ein sogenanntes 
Collegium Nobilium (eine A rt Ritterakademie) verbunden, in welches nur die Sohne des Adels Zutritt

*) J.  Ł u k a s z e w i c z ,  Obraz, historyczno-statysfyczny miasta Poznania w  dawniejszych czasach. Pozn. 1838.

T . II. p. 23.
**) W idok królestwa polskiego.
” *) Dialysis.
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hatten; in diesem wurde auch Deutsch und Franzosisch, ja  privatim sogar Griechisch °) und Hebraisch 
gelehrt.

Es konnte jedoch nicht fehlcn, dass das Unzweckmassige und die m itunter bedeutenden Mangel 
der Jesuitenkollegien bei einsiclitsvollen Mannern nicht batten die Selinsucht nach eincr zeitgemassern 
Organisation des Sclinlwesens hervorrufen sollen. Den ersten Anstoss dazu gab der Piarenorden. 
Dieser Orden, der sich Erziehung und Jugendunterricht ausschliesslich zur Aufgabe gemacht und dabei 
nicht minder ausgezeichnete Manner aufzuweisen hatte, als die Gesellschaft Jesu, erkannte zuerst das Be* 
diirfniss, den Unterrichtsanstalten eine volksthiimlichere Richtung zu geben, und gewann dadurch, wie 
auch durch die uneigenniitzige Aufopferung, mit welcher sich die Ordensbriider nur um des Volks- und 
Staatswohls willen ihrem edelu Geschiifte hingaben, die allgemeine Achtung des einsichtsvollern Theils 
der Nation. V or allem w ar es der ehrwiirdige und hochverdiente S t a n i s l a u s  K o n a r s k i ,  der in den 
letzten Regierungsjahren August’s III. eine durchgreifende Reform der Piarenschulen auf nationaler Grund- 
lage hervorrief und mit erwiinschtcm Erfolge durchfiihrte. Die Jesuiten sahen bald, welche Gefahr ihrer 
Anstalt von dieser Seite her drohte, und siiumten nicht, ihr vorzubeugen. Sie schritten daher auch 
ihrerseits schleunigst zu einer Reform ihres Kollegiums. Dadurch gelang es ihnen, der Schule noch kurz 
vor ihrem Ende einen neuen Aufschwung zu geben, wozu der Umstand nicht wenig beitrug, dass das 
Lehrerkollegium in J o s e p h  R o g a l i ń s k i ,  S i m o n  B i e l s k i  u. a. ausgezeichnete Manner zu seinen Mit- 
gliedern zahlte. Ucber Erstern insbesondere sagt B y s t r z y c k i  in seiner Rede »iiber das W achsthum 
der Naturwissenschaften in Polen»: »Als Lehrer besass II. eine unvergleichliche Klarheit im Vortrage 
und den feurigsten Eifer, dem Vaterlande gelehrte und brauchbare Burger vorzubilden. Ausser den 
gewohnlichen Unterrichtsstunden hiclt er jeden Donnerstag im Museum offentliche Vorlcsungen, zu denen 
auch Handwerker Zutritt batten, und verstand es bei der Erklarung und Beschreibung mechanischer In- 
strumente seinen V ortrag ihrer Fassungskraft anzupassen«. Seine W crke, (er verfasste u. a. die erste 
polnische Physik) zeichneten sich ebenfalls durch Klarheit und Ueberschaulichkeit aus. Ausser diesen

’) K a u l f u s s  s u c h t in  se in e r A b h a n d lu n g : U w ag i nad  w y c h o w an ie m  te razn ieysze 'm . P o zn . 1823. zu  b ew eisen , 
dass  das G riechisehe in  d e r J e s u ite n sc h u le  zu  P o sen  s e h r  g riin d lich  u n d  m it  s e h r  e rw iin sch tcm  E rfo lg e  g e le h rt w o rd en  
sei. - Ic h  besitze« , sag t e r a. a. 0 .  S . 1 2 ,  -e in e  in  d ie se r I lin s ic h t w ich tig e  S c h r if t :  eine  S a m m lu n g  v on  G liickw iinschen , 
w e lch e  d ie S c h u le r des P o s e n e r  G y m n asiu m s i. J .  1593 dem  W o je w o d e n  A dam  Sędziw o i aus C zarn ikau  bei se in e r A n - 
k u n f t  in  P o s e n  iib e rre ich ten . Sie f i ih r t  den  T i te l :  In  p rim o felic issim o o p ta tis s im o q u e  U lu s tr is  e t m agn illc i D om in i D. 
A d am i S e nd ivo ii a C zarn k ó w , M ajoris P o lo n iac  G eneralis, P y sd re n s isq u e  e tc . etc . C ap itan e i, in  su am  P ra e fe c tu ra m  ad- 
v e n tu ,  g ra tu la tio n e s  a s tud iosa  iu v e n tu te  C ollegii P o sn an ien s is  S o c ie ta tis  J e s u  fac tae . P o sn an iae  a p u d  v id u am  Jo a n n is  
W o lra b i, e t h e red es  c iu s  1593. U n te r  la te in isc h en  G liickw iin schen  in  V e rse n  u n d  in  P ro sa  fm den  sich  auch  n e u n  g rie - 
ch ische  G edich te  v o n  A d a in  Zabłocki, B en ed ic t I to g ask i, B arto lo m e u s  G ośn iew sk i u . A . ,  zu  P o se n  im  J .  1593 m it  g rie - 
ch isch en  L e tte rn  u n d  a lien  Z eichen g e d ru c k t" .

■■Dies is t  d e r g ro ss te  B ew eis  fiir den  F le is s  be im  E r le rn e n  d e r g rie ch isch en  S p r a c h e ; d enn  
1) w en n  die S c h u le r  des P o sen er G y m n asiu m s im  16. J a h rh . g riech isehe  G edich te  m a c h te n , so m u sste  d iese 

S p rach e  n ic h t n u r  s e h r  g e sch a tz t, so n d ern  auch im  P o s e n e r  G ym nasium  seh r g e lieb t u n d  ile issig  g e le h rt w e rd en « . u . s. w .
3 )  »D iese G edich te  s in d  h ie r  in  P o sen  i. J .  1593, w ie  d e r  T i te l  s a g t:  ap u d  v id u am  Jo a n n is  W o lra b i, e t  h e red es  

e iu s  g e d ru c k t. D er la te in isch e  u n d  g riech iseh e  D ru c k  is t  g u t  u n d  d e u tl ic h , u n d  a u sse r  den  g riech isch en  G ediehten  
s in d  noch ein ige la te in isch e  m it g riech isch en  U eb ersch riften  v e rseh e n . E s  gab also  im  16. J a h rh . (auch  a u sse r  dem  
Je s u ite n -K o lle g iu m ) D ru c k e re ie n , in  w e lch en  griech isehe W e rk e  m it a lien  in  d e r  g riech ischen  S c h rif t g eb ra u ch lieh en  
Z eichen  g e d ru c k t w e rd e n  k o n n te n . D arau s  fo lg t a u g en sc h e in lich , dass g riech iseh e  L e tte rn  den  D ru ck e re ien  n iith ig  
w a re n ;  u n d  d a rau s, dass v ie l G riechisches g e d ru c k t w u rd e , denn  so n s t hU tten d ie D ru ck e re ien  n ic h t g riech isehe  L e tte rn  
g e h ab t: dies b ew eis t a b e r ,  dass d ie g riech isehe  S p rach e  im  16. J a h rh . in  den  po ln isch cn  S ch u len  seh r  im  G ebrauch 
se in  m u sste . J e tz t ,  indem  ich dies seh reibe , i. J .  1 8 2 3 , k o n n en  in  P o se n  ke ine  g riech isch en  G edich te  g e d ru c k t w erd en , 
w e il die D ru ck ere ien  n ic h t d ie E in r ic h tu n g e n  dazu h a b en " .
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beiden hat das Posener Jesuiten-Kollegium noch viele andere bedeutende Manner aufzuweisen; so den 
Italiener F ab r. P a l la v ic in i  aus Genua, den auch als Schriftsteller beruhmten F r ie d r .  Szem beks 
den Erbauer der Jesuitenkirche B a rt. W ą s o w s k i ,  der sich auch als Verfasser eines architektonischen 
und andrer W erke einen Namen erworben hat u. v. A.

Das Schullokal befand sich fast durch anderthalb Jahrhunderte im Kollegium selhst (dem jetzigen 
Regierungsgebaude). Erst am Anfange des 18. Jahrh. kaufte der Orden eine Anzahl Hauser vor dem 
Kollegium und stellte dort ein besonderes Schulgebaude auf, dasselbe, in welchem sich jetzt das Marien- 
Gjmnasium befindet.

Die unermesslichen Stiftungen, mit denen das Kollegium durch die Freigebigkeit der Magnaten 
des Reichs bedacht wurde, machten es dem Orden moglich, die Anstalt mit wissenschaftlichen Hiilfs- 
mitteln aller Art aufs vollstiindigste zu versehen. Das physikalische Kabinet hatte vielleicht in ganz 
Polen nicht Seinesgleichen. Es war ein W erk der Konigin von Frankreich, M a r i a  L e s z c z y ń s k a ,  die 
auch die Kosten zur Errichtung und Ausstattung des reichlich versehenen astronomischen Observatoriums 
grdsstentheils aus eignen Mitteln hergegeben hatte. Ausser einer reichhaltigen Bibliothek u. a. Samm- 
1 ungen, hatte das Kollegium auch eine eigne Druckerei, dieselbe, die spiiter zur Zeit der Siidpreussischen 
Regierung von der Handlung Decker u. Comp, gekauft wurde.

Bei der Aufhebung des Jesuitenordens i. J. 1773 wurden alle diese Sammlungen auf die unver- 
zeihlichste Weise verschleudert, und nur die Druckerei, die man fiir werthlos hielt, verblieb der Anstalt. 
Die Sclmle selbst wurde zwar nicht geschlossen, crlitt abcr doch die wesentliche Veranderung, dass der 
philosophische und theologische Lehrstuhl aufgehoben und das Lehrerpersonal auf 4 Mitglieder beschrankt 
wurde. Dass alle diese Umstande auch auf die Frequenz der Anstalt einen ausserordentlichen Eiufluss 
ausiiben musste, bedarf wohl kaum der Erwahnung. Der grosste Theil der Schuler zerstreute sich nach 
alien Richtungen, indem sie theils in die Heimat zuruckkehrten, thcils auf andern Schulen, z. B. im Eu- 
brańskischen Kollegium ihre Studien fortsetzten. Und so konntc sich die Anstalt trotz der umsichtigen 
Leitung, deren sie sich unter dem gelehrten Exjesuiten R o g a l i ń s k i  erfreute, doch nicht wieder erholen; 
sie vegetirte noch einige Jahre fort, bis sie endlich im Jahre 1780 ganz aufgehoben wurde.

II. Die Nationalschule.
Y om  Jah re  1780 bis 1793.

Die Reformen, die durch die edlen Bestrebungen des wtirdigen S t a n i s l a u s  K o n a r s k i  im Schul- 
wesen hervorgerufen worden waren, machten das Bedurfniss nach einer zeitgemassern, wahrhaft natio- 
nalen Organisation des Unterrichtswesens immer fiihlbarer, und das um so mehr, weil die Verbesserungen 
der Piarenschulen, mit Ausnahme der Jesuiterkollegien, auf keine andere Anstalt irgend einen wohlthatigen 
Einlluss gehabt hatten. Es zeigt von einem freudigeu Aufleben der Nation, dass Regierung und Volk 
die Y\ ichtigkeit einer griindlichern Jugendbildung, als der Hauptquelle eines krafdgcn und gedeihlichen 
\  olkslebens, erkannte und dem so fuhlbaren Bediirfniss griindlich abzuhelfen suchte. Schon im Jahre 
1779 trat eine Erziehungskommission zusammen, die sich mit Ernst und L'msicht diesem wichtigen Ge- 
schafte unterzog und im Laufe ciniger Jahre einen Plan zur vollstandigen Reorganisation des gesammten 
Schulwesens ausarbeitete, wie ihn in jener Zeit wohl kaum eine andere Nation aufzuweisen hatte”).

Nach diesem Plane zerfielcn sammtliehe Schulen des Reichs in zwei Klassen: Gelehrte Schulen 
(Szkoły akademickie) und Elementarschulen (Szkoły parafialne); zu den ersteren gehorten die Haupt-

’) E r  w urde i. J .  1783 von der Kommission u n te r dem T ite l:  U staw y Kom m issyi edukacyi narodow ey dla 
stanu akademickiego i na szkoły w  kraiach Rzeczypospolitey przepisane. W arsz . 1783, veroffentlicht, und 1790 erschienen 
noch einige Vcrhesserungen und  Zusatze.
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schulen (Szkoły Główne, Universitaten), die Schulen mit sechs Professoren (Szkoły W ydziałowe, Gymna- 
sien) und die Schulen mit weniger ais sechs Professoren (Szkoły podw ydziałow e, Progymnasien)*). Die 
Kollegien der Hauptschulen bildeten zugleichdie Oberaufsichtsbehorde iiber die iibrigen A nstalten; sie scluck- 
ten aus ihrer Mitte Ilevisoren (Kommissarien), welche dem Klassenunterricht und den Priifungen beiwohnen, 
iiber die Lehrthiitigkeit der Professoren, iiber die Leistungen, Fahigkeiten, die Religiositiit und das sitt- 
liche Betragen der Schiiler, iiber den Zustand der Sammlungen und Apparate u. s. w. an die Oberscliul- 
Behiirde Bericht erstatten mussten. Eine besondere Fursorge trug die Kommission fur die Bildung der 
Schulamtskandidaten, und der von ihr entworfene Plan enthalt hieruber sehr _ ausfuhrliche Yorschriften. 
Ueberhaupt finden sich in demselben iiber die Einrichtung und Verwaltung der Schulen, iiber die 
Vertheilung der Unterrichtsgegenstande, iiber Unterrichtsmethode, Disciplin und Beaufsichtigung der 
Zbglinge, kurz iiber alle moglichen Verhaltnisse des Schullebens ganz specielle und zum Tlieil noch jetzt 
behcrzigenswerthe Verordnungen und W inkę. Die Griinzen dieser Schrift erlauben es jedoch nicht, die- 
sen Gegenstand liier w eiter zu verfolgen; w ir begniigen uns daher, nur die Einrichtung der Gymnasien, 
und zwar in ganz allgemeinen Ziigen anzudeuten. Ba die in dem Plan enthaltenen Vorschriften fiir a l le  
Anstalten bindend w aren, und eine etwaige Abiinderung derselben den einzclnen Lehrerkollegien nu r in 
den dringendsten Fallen gestattet w ar, weil sich die Erziehungskommission dieselbe vorbehielt, so haben 
w ir darin zugleich eine Uebersicht iiber die Einrichtung des neuorganisirten Posener Gymnasiums.

Das Lehrer-Kollegium bestand aus dem Rektor, dem Prafekten, dem Geistlicłien und sechs P ro 
fessoren. Der Rektor und der Prafekt gingen aus eiuer W ahl liervor, an der die Lehrer sammtlicher 
Kollegien Theil zu nehmen berechtigt w aren; die Bestiitigung der W ahl und die Ausfertigung des W ahl- 
patents erfolgte durch die Erziehungskommission. Die W ahlfahigkeit w urde durch die 1 iichtigkeit und 
das Dienstalter bedingt; der Rektor musste mindestens aclit, der Prafekt sechs freiwillige Dienstjahre *') 
zahlen. Beide wurden auf vier Jahre gewiihlt, doch konnten sie nach Ablauf dieser Zeit durch die 
W ahlversammlung auf fernere vier Jahre bestatigt werden.

Der Rektor w ar vom Unterricht entbunden, hatte aber die gewissenhafte Ausfiihrung der Schul- 
ordnung von Seitcn der Lehrer und den bleiss und die sittliche biihrung der Schiiler zu iiberwachen, 
zu welchem Zwecke er jeden Monat wenigstens einmal dem Unterricht in jeder Klasse beizuwohnen 
verpflichtet w ar; ferner fiihrte er die Oberaufsicht iiber die Sammlungen u. Apparate, die Schulgebaude 
und die Provinzial-Schulkasse, leitete die monatlichcn Berathungen des Lehrerkollegiums, die monatlichen 
Privatpriifungen und die am Anfange des Juni stattfindende offentliche Priifung, und erstattete iiber dieses 
Alles jiihilich Bericht an die Hauptschule u. s. w . Endlich w ar er auch zugleich Provinzial-Schulinspek- 
tor aller in seiuem Distrikte liegenden Progymnasien, Elementarschulen und der etwa bestehenden 
Miidchenscliulen.

Der Prafekt Avar ebenfalls vom Unterricht befreit. E r fiihrte die unraittelbare Aufsicht iiber die 
innere Verwaltung der Schule, iiber Ordnung, Zucht und bleiss in den Unterrichtsstunden und in den 
Pensionen, Avoriiber er jeden Sonnabend dem Rektor V ortrag zu halten hatte. Auch er hatte die Ptlicht, 
wenn nicht gerade tiiglich, so doch so oft ais miiglich die Unterrichtsstunden zu besuchen, sich von der 
piinktlichen Bearbeitung der aufgegebenen Pensa, dem regelmassigen Schul- und Kirchenbesuch, von der 
Reinlichkeit der Klassenlokale und der Piinktlichkeit der Schuldiener zu iiberzeugen; ferner hatte er die

*) A usser diesen Schulen liess die E rziehungskom m ission auch die P iarenkollegien w egen ih rer im Ganzen 
zweckmassigen E inrich tung  noch ferner bestehen, w ahrend alle iibrigen K losterschulen aufgehoben w urden.

•*) Da nam lich die Schulam tskandidaten auf S taatskosten ausgebildet w u rd e n , so m ussten  sie sich verpllichten, 
w enigstens sechs Jah re  die ihnen zugew iesenen D ienstleistungen gew issenhaft auszuiiben.



Schiiler in iliren W ohnungen and Pensionen zu besuchen, die Direktoren d. h. die Aufseher in den 
Pensionen, zu denen in der Rcgel tiichtige Schiiler und solche, welche die Anstalt schon verlassen, aber 
noch nicht die Universitiit bezogen batten, bestiinmt w urden, zu iiberwachen. E r hatte die specielle 
Aufsicht tiber die Sammlungen und Apparate und das iibrige Inventarium der Anstalt u. s. w . E r w ar 
endlich Stellvertreter des llektors, wenn dieser durch Krankheit oder Reisen an der Vollziehung seiner 
Amtspllicht gehindert war.

Die Professorcn batten fiir die intellectuelle, moralische und physische Ausbildung der Zoglinge 
Sorge zu tragen, woriiber sie alljahrlich einen Bericbt mit Beifiigung der sehriftlichen Arbeiten an den 
Rektor zur W eiterbefbrderung an die Hauptschule, abstatten mussten. Sie waren cigentlich Facblehrer, 
nur die beiden untersten batten jeder in einer Klasse siimmtliche Unterrichtsgegenstande vorzutragen. 
Sie waren dabei unbedingt an die von der Erziehungskommission vorgeschriebenen Lebrbiicher gebunden, 
doch w ar es ihnen gestattet, auf Grund ilirer Erfahrungen der Kommission Vorschbige zu zweckmassigen 
A banderungei^orzulegen. V or Allein wird den Lebrern anempfohlen mehr auf die Entwickelung des 
Verstandes, a™ des Gediichtnisses ihrer Schuler binzuwirken. Darum sollen sie sie friihzcitig an geistige 
Selbstthatigkeit gewohnen, und der ganze Unterricht, die Ausarbeitungen und miindlichen Uebungen sollen 
hiernach eingerichtet wcrden. Der Lehrer soil seine Schuler auf lehrreiche Gegenstande in seiner Um- 
gebung aufmerksam machen, und sie auch ohne besondern Unterricht zum Nachdenken dariiber leiten; 
er solle sie anbalten, von Zeit zu Zeit die W erkstatten der Handwerker und Kiinstler zu besuclien und 
sich durch eigne Anschauung zu belehren. Bei der W ald der Tbem ata zu den sehriftlichen Ausarbeitun
gen w ird die grosste Sorgfalt empfohlen. Die Aufgaben sollen jedesmal aus dem Ideenkreise der Zog- 
linge und ihrem A lter, ibrem Charakter und ihren Yerbiiltnissen entsprecbend gewahlt w erden; alles 
Leere und Trockne, so wie auch zu schwere, den Gedankenkreis des Schulers iibersteigende Aufgaben 
sollen sorgfiiltig verraiedcn werden. Bevor dem Zoglinge ein neuer Unterricbtsgegenstand oder ein neuer 
Tbeil desselben vorgetragen w ird, soli der Lehrer ihm den Nutzen und die Anwendung desselben im 
gewohnlicben Leben deutlich machen, um das Interesse fiir den Gegenstand zu weckcn; am Schlusse soil 
dasselbe gescheben. Auf die Sittlichkcit und Religiositiit der Jugend w ird ausserdem noch ein ganz 
besonderes Gewicht gelegt. Um unter den Sehiilern einen regen W etteifer zu erbalten, w ird das lian- 
giren nach Pliitzen fiir die einzelnen Disciplinen empfohlen, Auch sollen die besten der Schuler zu 
Decurionen bestellt w erden, welche vor dem Beginne des Unterrichts die Ausarbeitungen und andere 
Uebungen einzusammeln, die aufgegebenen Lectionen abzufragen und sowohl liber die Erfiillung der 
Schulpflichten, als auch iiber das Betragen der ihnen zugetheilten Seetionen dem Lehrer Bericbt zu 
erstatten haben; die Decurionen selbst werden in dieser Ilinsicht von einem decurio decurionum iiberwacht.

Die Unterrichtsstunden fiir die Hauptgegenstande Helen, wie aus dem in B c i l a g e  I. mitgetheilten 
Schulplan ersichtlich ist, Vormittags von 8 — 10 und Nachmittags von 2 — 4. Die neucrn Sprachen w ur
den in der Regel von 10—12 gelehrt und die Religionsstunden w aren auf die Sonn- und Feiertage 
verlegt. Dienstags und Donnerstags w ar der Nachmittag der Erholung bestiinmt; nur wenn ein Feiertag 
in die W oche fiel, so wurde an einem der beiden Nacbmittage Unterricht ertheilt.

Die Schulen mit sechs Professoren (Gymnasien) hatten sechs Ivlassen, (die fiinfte (Secunda) mit 
zweijahrigem Cursus), auf welche die Unterrichtsgegenstiinde folgendermassen vertheilt w aren;

I. Klasse (Sexta). Die Anfangsgriinde der lat. Sprache. Moral; insbesondere die gegenseitigen 
Pllichten zwischen Eltern und Kindern. Rechnen. Die Anfangsgriinde der Geographie. Kalligraphie.

II. Klasse (Quinta). Dieselben Unterrichtsgegenstiinde, nur in grosserer Ausdehnung.
III. Klasse (Quarta). Der letzte Theil der lat. Grammatik, nebst Bruchstiicken aus Cornelius 

Nepos, aus Cicero’s und Pliuius’ Briefen. Die hbhere Arithmetik. Die Anfangsgriinde der reinen und
2



10

angewandten Geometrie. Vom Gartenbau: Kenntniss des Bodens und seiner Bearbeitung; Wachsthura 
der Pflanzen, Blumen, Wurzelgewiichse, Bixume, Friichte; Einhegung durch Hecken; Nutzen und Gebrauch 
der Pflanzen; Cultur der wilden und der Fruchtbaum e; iiber die Arten des Saens und Pflanzens; die 
Veredelung der Fruchtbaume. Daneben wurden Fragmente aus Columella gelesen. Moral, mit Beziehung 
auf die Tugenden des geselligen Lebens. Geschichte von Persien, Assyrien und Aegypten nebst der 
Geographic dieser Lander.

IV. Klasse (Tertia). Die Prosodic und Dichtkunst der Rom er; Bruchstiicke aus Virgil, Horaz, 
Martial. Geometrie als Fortsetzung des vorigen Cursus; Messung der Entfernungen vermittelst der T ri- 
gonometrie; Vermessung der Felder; N ivellirkunst; Zeichnen von Baurissen und Fortificationsplanen. 
Die Anfangsgriinde der Algebra. Die Anfangsgriinde der Pbysik: die Lehre von den Jahreszeiten; vom 
W asser (Mecr-, F luss-, M inerahvasser); von der Luft, den Nebeln und W inden; vom Licht der Sonne 
des Mondes und der Sterne; von der Natur und der Entstehung der Farben. Die Lehre vom Acker- 
bau: von den Bodengattungen und deren Cultur; von der Diingung; von der Giite des^jaam ens; von 
der Saatzeit und der A rt des Saens; von der Erndte und der Aufbewahrung des G e tre if lf  ■ Das Natur- 
recht: von den Pflichten des Menschen, hergeleitet aus seinen Bediirfnissen; der Trieb der Sclbsterhaltung 
und die daraus hergeleiteten Grundsiitze der Billigkeit und des Rechts. Geschichte und Geographie von 
Alt-Griechenland.

V. Klasse (Secunda; zweijiihriger Cursus). Latein: Bruchstiicke aus V irgil, Horaz, Juvenal, 
Cicero’s Reden, Curtius, Sallust. Mathematik: die Gleichungen der verschiedenen Grade, die Progressionen 
und Logarithmen; die reine und angewandte Lehre von der Ausmessung der Korper. Physik: die Lehre 
von der Ausdehnung und Theilbarkeit, von der Form, von dcr Undurchdringlichkeit und Porositat, vom 
Beharrungsvermogen, von der Schwere, von der Anziehung und Abstossung, von der Festigkeit, Fliissig- 
keit und Elastizitat; von der Mechanik; von der Bewegung; vom Fall der K orper; von den Maschinen; 
vom Gleichgewicht; vom Pendel; vom F euer; die Optik; vom Magnet; von den Lufterscheinungen; vom 
W eltgebaude. Die Mineralogie und B otanik”). Das Jus naturae oeconomicum: von der Thatigkeit der 
Natur und der Hervorbringung der Friichte; vom W erth  der Dinge iiberhaupt und des Geldes insbe- 
sondere; Circulation des Geldes; die Nothwendigkeit des Reichthums und des Handels; von den Abgaben; 
ihre Vcrtheilung auf den Ackerbau und Berechnung derselben. In einigen Anstalten wurde in dieser 
Klasse auch noch eine A rt Gesundheitslehre vorgetragen, wobei Fragmente aus latcinischen Schriftstellern 
gelesen wurden. Geschichte und Geographie des riimischen Reichs.

VI. Klasse (Prima). Latein: von der Poesie und Beredsamkeit; Uebersetzen ausgewahlter Reden 
des Cicero, Livius, Sallust, Tacitus und Curtius und der ars poetica des Horaz. Logik. Technologie. 
Das Jus publicum politicum: Rechte und Pflichten der Vblker unter einander; Rechte und Pflichten 
der Regierungsgewalt; Zweck der Pflichten Sicherheit des Eigenthums; die gesetzgehende und richterliche 
Gew alt; Nothwendigkeit der offentlichen Einrichtungen, z. B. des Heeres, der Abgaben u. a. die Erhal- 
tung der Rechte des Volks und der obersten Gewalt. Das Volkerrecht: von den Biindnissen; vom Kriege; 
Freiheit des Handels. Das iiffentliche und biirgerliche Recht des polnisclien Reichs. Geschichte und 
Geographie der Republik Polen.

Das P o s e n e r  Gymnasium hatte ausserdem friiher noch eine VII. Klasse (Selecta), in welcher das 
Jus canonicum und die Kirchengeschichte vorgetragen w urde; doch nach einem Bericht des Direktors

*) Die Zoologie w ar eigentlich n icht m it in den Lehrplan aufgenom m en, w eil sie die Schuler in dem E lem entar- 
buche sclbst durchnehm en so llten , doch w urde sie an einigen A n sta lten , z. B. in P o s e n ,  auch in dieser Klasse vor
getragen.
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vom 21. April 1799 w ar diese Klasse schon vor langerer Zeit eingegangen, weil die darin vorgetragenen 
.  Gegensliinde eigentlich ins geistliche Seminar gehorten.

Bemerkenswerth ist noch, dass nach dem allgemeincn Lchrplan mit dem Unterricht in der Moral, 
Naturgeschichte, Gesundheitslehre, Technologie und Geschichte das Lesen von Bruchstiicken aus lateini- 
nischen Klassikern verbunden sein sollte. Ein formlicher Unterricht im Polnischen fand im allgemeinen 
Lehrplan keine Stelle, sondern er sollte mit der Lehre von der Beredsamkeit und Poesie verbundeu 
w erden; ausserdem aber sollten sich die Schuler im Schoniibersetzen ausgewahlter lateinischer Reden 
iiben; am Posener Gymnasium scheint jedoch durch alle Klassen eine A rt von polnischem Unterricht 
ertheilt worden zu sein.

Ueber den deutschen und franzosischen Unterricht, wie fiber das Zeichnen heisst es im Lchrplan: 
»die Rucksicht auf die Verhaltnisse unseres Landes nach scinen Granzen, seinen politischen und Handels- 
verbindungen macht die ausgebrcitetste Kenntniss des Deutschen zur augenscheinlichen Nothwendigkeit; 
wo daher die deutsche Sprache nothwendig ist, soil fiir Lehrer gesorgt werden, die offentlich darin 
Unterricht ertheilen. Die Zahl der Unterrichtsstunden fiir diesen Gegenstand betragt 12, die in die 
Stunden von 10—12 fallen. Franzosische Sprachmeister, der Zeichenmeister und dergl. sollen nur in 
Provinzial-Hauptstadten und namentlich bei den Hauptschulen auf Staatskosten erhalten w erdeiu. Ilier- 
nach w urde also auch am Posener Gymnasium im Franzosischen Unterricht ertheilt.

Die grosse W ichtigkeit der korperlichen Ucbungen und der physischen Erziehung der Jugend 
iiberhaupt wurde von der Kommission in ihrem ganzen Umfange erkannt und der letzte Abschnitt des 
Reglements enthalt hieriiber hochst beachtcnswerthe Winke. Zu den eigentlichen korperlichen Ucbungen, 
die jedoch noch nicht einen systematisch geordneten gymnastischen Unterricht bilden, sollen dnuSchiiler 
unter Leitung ihrer Direktoren oder Aufseher besonders die Recreationsstunden am Dienstag und Donner- 
stag Nachmittags benutzen. Als Spielc, welche vorzuglich dazu beitragen, dem Kbrper Kraft, Gewandtheit 
und Schnelligkeit zu verleihen und zugleich den Muth zu starken, werden folgende empfohlen: das Ball- 
spiel, das Ballonspiel, das W erfen mit Steinen auf die W asserflache, der W ettlauf, das Erklettern von 
steilen Abhiingeu und Bergen, das 1 echten mit Stoeken, das Reiten, das Ausmessen von Garten, Feldern 
und schwerzuganglichen Orten und ahnliche. b u r die adlige Jugend werden besonders militarische Ucbun
gen empfohlen, w ie: das Marschiren, Richten, Angreifen und VertheidigAi eines Punktes u. a. Bei 
solchen richtig geleiteten Uebungen wiirden die Zbglinge am leichtesten dazu gelangen, unvcrniinftige Prah- 
lerei von wahrem Muth und von wahrer Tapferkeit zu unterscheiden, und zu der Ueberzeugung kommen, 
dass jeder Burger in jedem Lande, besonders aber in der Republik Soldat, d. h. Vaterlandsvertheidiger 
sein miisse. Bei alien diesen Uebungen aber miissten die Aufseher Falschheit, V errath, Hinterlist, das 
Imponiren des Starkern, eitle Prahlerei und Grossthuerei zu unterdrucken suchen u. s. w.

Am 1 osener Gymnasium batten diese Uebungen einen vbllig kriegerischen Charakter. In Lein- 
wandurnfbrmen zogen die Schuler mit Karabinem bewaffnet auf die W iese hinter der Karmeliterkirche, 
wo sie sich unter Leitung ihres »Feldwebels«, wozu in der llegel ausgediente Soldaten genommen w ur- 
den (eine Zeitlang w ar es sogar der Ober-Biirgcrmeister T a c le r ) ,  mit militarischcn Uebungen ergotzte.

Die b erien dauerten zwei Monate, vom 29. Juli bis zum 28. September, und zwar darum so 
lange, um die Schuler ein fiir alle Mai da fiir zu entschadigen, dass es ihnen untersagt war, zu den 
W eihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertagen nach Uause zu reisen. Denn die oftere, wenngleich kiirzere 
Unterbrechung des Untcrrichts (sagt das Reglement) schade, abgesehen von den grossern Kosten, die sie 
den Eltern verursache, erfahrungsmassig weit mchr, als die einmalige langere; diese umsoweniger, da vor- 
auszusetzen sei, dass die Eltern selbst in Verbindung mit den Direktoren (Aufsehcrn) Sorge fiir das Fort- 
kommen ihrer Sohne tragen und sie auch ohne besondern Zwang zum W iederholen anregen und ihnen

2 ”
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reichlichen Stoff zum  Nachdenken bieten w iirden. Z u  W cihnachten  sollte der U nterricht den 24. De
cember friih gescblossen und  den 27. w iedcr begonnen w erd en ; zu  O stern w urden  8  T age, vom Palm - 
sonntage bis zum O stennontage inclus. freigelassen; doch sollten sich die Schuler in ilircr B ehausung 
w enigstens zw ei S tunden  taglich m it W iederholungen, m it Schreiben und Zeichnen etc. beschiiftigen.

U eber das V erhalten  der Schuler zu  ihren  V orgesetzten, zum Publikum  und zu einander enthalt 
das R eglem ent sehr schatzensw erthe und  strenge V orschriften. V or Allem w il'd ihnen Gehorsam und 
E h rfu rch t gegen ih re  Lehrer, iiberhaupt gegen iiltere P ersonen , F reundlichkeit und  B riiderlichkeit gegen 
ihre M itschiiler em pfohlen; die erfahrenern  sollen die jiingern  zum G uten fiih ren , ohne sie durch  Stolz 
und  H ochm uth von sich zuriickzuscheuchen; die w ohlhabendern  sollen die arm ern unterstiitzen, ohne 
fiir die gespendeten W oh ltha ten  eigenniitziger W eise Gegendienste zu  verlangen. Bci allem W ette ife r 
tun den hiihern P latz  in der S chu le , oder um  andere A uszeichnungen und  B elohnungcn sollen sie sich 
jedoch  nie von E ifersucht oder von H ochm uth beherrschen lassen. S treitigkeiten un tereinander sollen sie 
so viel moglich selber schlichten, dabei aber die strengste G erechtigkeit beobachten. Beim Lernen, Lesen 
u. s. w . sollen sie nie iiber U nverstandcnes hinwegeilen, sondern, ehe sie w eiter gehen, stets vo rher ihre 
L ehrer oder D irek toren  um  A ufkliirung iiber die dunkeln P unk te  b itten ; nichts sollen sie ausw endig 
lernen, bcvor sie es gehorig  aufgefasst und  verstanden haben. V or aller V erziirtelung, V erw eichlichung, 
vo r w eibischer Furchtsam keit u. s. w . sollen sie sich frei ha lten , sich vielm ehr zeitig an E rtrag u n g  von 
U nbequem lichkeiten und S trapazen  gewiihnen.

U eber S trafen und  B elohnungen w erden  ebenfalls sehr ausfiihrliche V orschriften gegeben , von 
denen ich h ier n u r in aller K iirze einige der w ichtigsten m ittheilen will.

In m inder w ichtigen Fallen ha t jed e r L ehrer das S tra frech t, doch w ird  vorausgesetzt, dass er 
sich dieses R echts n u r in den dringeudsten Fallen bedienen w erde, w enn seine vaterlichen E rm ahnungen 
nichts raehr fruchten. Die S trafe soil aber erst dann vollzogcn w erden , w enn sow ohl L eh re r, als 
Schuler sich von der m om entanen A ufregung des Zorns w icdcr beruh ig t haben; auch soli nam entlich bei 
korperlichcn Ziichtigungen die S trafe n icht sow ohl darin  bestehen, dass m an dent Schiiler kbrperliche 
Schm erzen vcrursacht, sondern vielm ehr in der moralischcn Beschiimung und darin , dass m an ihm zu 
verstehen g ieb t, w ie er sich durch scin V ergchen der Liebe und  A chtung des L ehrers unw iird ig  ge- 
m acht habe.

Die S trafen selbst sollten in folgenden A bstufungen dictirt w erden : Nachliissigkeit, Schulversiium - 
n iss, Unfleiss, Leichtsinn, leichte Beleidigungen eines M itschiilers m it einer P riva t-R iige ; im \ \  ieder- 
holungsfalle m it einer offentlichen R iige vor der K lasse; beim dritten Male vo r den andern K lassen; 
sollte jedoch  das crste V ergehen offentlich begangen w orden  sein, so sollte auch die lliig c  solort iiffent- 
lich erfolgen. In  je d e r  Klasse soli sich ein »Verzeichniss der F au lem  befinden, in w elches der Name 
des Schuldigen bei einer w iederholten R iige eingeschrieben w erden  soli. In eben diesen Fallen soil das 
K nien in dcr K lasse, die A bbitte des Beleidigten oder eine ahnliche S trafe in A nw endung kommen. 
Zeigte sich ein Schiiler nach diesen kleinern S trafen  in H insiclit dcr R eligiositat, des sittlichen Betragens, 
des Fleisses und Gehorsams unverbesserlich, so sollte er vo r dem  R ek to r und  dem versam m elten L ehrer- 
kollegium  eine nachdruckliche R iige erhalten und  zu r offentlichen Beschiimung veru rtheilt w erden , auf 
dem K oridor zu  stehen und ein B latt P ap ier m it der A ufschrift: der nachliissige, der zanksiichtige, der 
ungehorsam e u. s. w . in der Fland zu halten. W en n  auch diese Strafe nichts fruchtete, sollte kiirperliche 
Z iichtigung eintreten. T ra t auch dann noch keine B esserung ein, so sollte der R ek to r die A ngchorigen 
desselben davon in K enntniss setzen und ihn im Stillen entfernen. W e r  zu den W eihnach ts-, Oster- 
oder Pfingstfeiertagen verreiste, sollte fur das laufende Ja h r  in die niichstvorhergehcnde Klasse degradirt, 
im W iederholungsfalle von der Schule entfernt w erden. W e r  vor dem Beginne der grossen Ferien
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abreiste , oder zu spat w iederkeh rte , sollte eine verhaltnissm iissig lange Z eit in der niedern K lasse vcr- 
bleiben, und  erst dann versetzt w erd en , w enn er in einem Privatexam en dargethan , dass er in den ein- 
zelnen Disciplinen das V crsaum te nachgeholt babe. V ergehungen w icb tigerer A rt und  solche, die iiber 
das Bereich der Schule hinausgingen, sollten vom Prafek ten  oder vom  R ek to r bestraft w erden  S treitig- 
keiten un ter den Schiilern sollten durch  ein von den Scliiilern selbst gebildetes E hrengericht gescblichtet 
w erden ; w a r der S tre it durch  dieses n ich t beizulegen, so sollte die Sache vor den P ro fesso r der M oral 
gebrach t w erd en , der dann ein besonderes Ehrengericht ans drei Schiilern zusam m ensetzte; beruh ig ten  
sich die P arte ien  auch bei dem U rtheil dieses G erichtes n ich t, so entschied der P rofessor selbst. E ine 
A ppellation an eine hohere Instanz , wie, vom L ehrer an den P rafek ten , vom P rafek ten  an den R ektor, 
von diesem an den R evisor (Universitats-Kom m issarius) oder den U niversitatsrektor w a r gesta tte t; zeigte 
es sich jedoch, dass dieser W e g  ohne G rund, bios aus U nzufriedenheit oder H alsstarrigkeit eingeschlagen 
w u rd e , so sollte der Schuldige m it der doppelten oder dreifachen S trafe belegt w erden. A uf V erleum - 
dungen stand W id e rru f  und  A bbitte, au f T hatlichkeitcn korperliche Z iich tigung , und  w enn  sie m it Y cr- 
letzungen verbunden w aren, E rsta ttung  der K urkosten ; au f D iebstahl nach W iederersta ttung  des G estoh- 
lenen korperliche Z iichtigung, im W iederholungsfalle oder in  w ichtigern  Fallen E xclusion ; au f zufiillige 
T runkenhe it R iige, im W iederholungsfalle korperliche Ziichtigung oder E xclusion ; au f offenbaren Unge- 
horsam , Schm ahungen gegen die L eh re r oder den R ek to r, fu r kleinere Schiiler korperliche Ziichtigung, 
fiir erw achsene K nieen an einer besonders in die A ugen fallenden Stelle in  der S chu le; auf E m porung 
und A ufruh r Exclusion, und  da das U rtheil au f E xclusion zuvor vom  U niversitatsrektor bestlitigt w erden 
inusste, V erhaftung der U nruhestifter, w enn sie sich durch das gefallte U rtheil n icht von  ihrem  V orhaben 
abschrecken liessen.

Die D irek toren , oder A ufseher, selbst w enn  sie n icht m ehr Schuler der A nstalt w aren , standen
un ter der A ufsicht des P rafek ten  und  w urden  fiir V ernachliissigung ih re r Pflichten m it Geldstrafen be
leg t; w irk ten  diese nicht, so verloreu  sie die Berechtigung, D irektorstellen zu  iibernehm en.

Liess sich ein L eh re r irgend cine V ernachliissigung seiner Pfliclit oder ein anderes V ergehen zu 
Schulden kom m en, so sollte er vom D irek tor ins Geheim zweimal crm ahnt w erd en , w enn das V ergehen 
geringercr A rt und nich t m it offentlichem A ergerniss verbunden w a r ; der R ek to r dagegen sollte in  diesem
Falle vom altcsten L m eritir ten ' ) ,  oder w enn  es an der A nstalt keinen gab, vom altesten L ehrer erm ahnt
w erden. E rfolgte nach dieser zw eim aligen E rm ahnung keine B esserung, so kam  in beiden Fallen die 
Sache vor das Schulgericht d. h. die L ehrerkonferenz, w o der Schuldige d u rch  die dazu berechtigten 
Personen  nochm als offentlich erm ahnt w urde . Blieb auch diese E rm ahnung  erfolglos, so w urde  zu einem 
form lichen G ericht geschritten. D er R ek to r, oder falls die K lage gegen den R ek to r gerichtet w a r ,  das 
iilteste M itglied des Lehrerkollegium s tru g  die S ache, ohne dass der B eklagte zugegen sein du rfte , dem 
Schulgericht vor. I l ie ra u f  w urde  der Beklagte zu r  R echtfertigung vorgefordert. Nachdem beide Theile 
gehort w a ren , tra t der B eklagte ab, und das U rtheil und die S trafbestim m ung erfolgte durch geheime 
S tim m zettel; der Ivliiger hatte  dabei keine S tim m e; Stim m enm chrheit entschied; bei Stim m engleichheit 
gab der V orsitzende den A usschlag. Die S trafen  w aren zw eifacher A rt:  G eldstrafen, w enn  die Klage 
V ersaum niss des U n terrich ts , R eisen  ohne U rlaub u. s- w . b c tra f; in andern Fallen w u rd e , w enn  der 
R ek to r verklagt w ar, du rch  das Schulgericht ein Bericht an den U niversitatsrektor aufgesetzt, der, w enn 
er in  drei aufeinander folgenden Sitzungen von der M ehrheit durch geheim e Stim m zettel angenommen

*) W e n n  d e r  L e h re r  zw anzig  fre iw illig e  D ien stjah re  ziihlte, so w a r  e r b e re e h t ig t ,  sich  m it  ganzem  G ehalt p e n -  
s io n iren  zu  la s s e n ; doch w u rd e  es g e m  g e se h e n , w e n n  e r noch iiber d iese  Z e it h in a u s  a ls  E m e r i t i r te r  an d e r  A n s ta lt  
w ir t t e .
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w orden  war, von  siim m tlichcn M itglicdern des K ollegium s unterzeichnet w erden  m usste. W a r  die K lage  
gegen  einen L ehrer gerich tet, so erhielt er entw eder H aus- oder Stubenarrest, oder es w urde eine 
offentliche Erm ahnung Seitens der K om m ission ausgew irkt, die in  der Conferenz vorgelesen  w urde, oder  
der V erurtheilte verlor auf ein Jahr das Stim m recht in den V ersam m lungen. L etzteres sollte  nam entlich  
eintreten , Yvenn Jem and das A m tsgeheim niss in Gerichtssachen gebrochen hatte. G rossere Strafen zu  
verhangen, beh ielt sich das Universitiitsgericht vor; solche Strafen w aren: V erlu st der D icnstzu lage; (S . 
unten.) Y erlu st eines Jahrgehalts; V erlust des Stim m rcchts a u f drei oder m ehrere Jahre; Su sp en sion; 
Cassation.

W ie  iiber die S trafen , ebenso enthiilt das R eglem ent auch iiber die B elohnungen ausfiihrliche  
Vorschriften. Sch on  in dein R angiren nach P latzen, in der W a h l zu  D ecurionen , in den V ersetzungen  
so llten  die Schu ler nur eine B eloh nu ng ihres F leisses sehen; eine A u szeichnu ng w a r  es auch, zu  der 
Ste lle  eines D irektors zugelassen  zu w erden. Zu den ordentlichen B elohnungen gehorte auch die ehren- 
volle E rw ahnung fleissiger Schu ler in den Schulberichten an die H auptschule und belobigende Schreiben  
an die Eltern oder V erw andten  derselben Seitens des Prafekten. S ch u ler , die sich in  den m onatlichen  
P riifungen  besondcrs hervorthaten und von  alien E xam inatoren einstinim ig belobt w u rd en , erhielten die 
Erlaubniss, bis zum  niichsten E xam en am I lu t  oder an der M iitze eine him m elblaue K okardę zu  tragen. 
ausserdem  aber w u rd en  ilire N ainen in ihrer K lasse und auf dem K oridor des Schulgeb iiudes an eine  
T afel geschrieben; hatten sie sich ein ganzes Jahr hindurch in jedem  E xam en auf gleiche W e ise  ausge- 
zcichnet, so w ar ihnen gestattct, das ganze folgende Jahr hindurch eine rothe Kokardę zu  tragen u. s. w . 
A u sser diesen gab es aber noch aussergew ohnliche Belohnungen. Z eigte es sich nam lich, dass ein Schuler  
sow oh l in  den m undlichen Priifungen, als auch in  den schriftlichen A rbeiten nach der einstim m igen A u s-  
sage sam m tlichcr betrelfenden L ehrer sich bei stets gleichcm  F leisse  »bei w e  item iiber die M ittehnassig- 
keit« erhobcn, in  einem  G egenstande sich aber ganz besonders ausgezeichnct h atte , so w u rd e er vom  
R ektor in  diesem  noch einm al griindlich, m iindlich oder schriftlich gepriift. W u rd e  er in F o lg e  dieser  
P riifung  durch Stim m enm ehrheit der B elohnung fiir w iird ig  erklart, so bcrichtete der R ektor hieriiber  
an die Universitiit und die K om m ission , w elche letztere' dann das cntsclicideiide U rtheil hatte. B eloh
nungen , die auf diese W eise  erw orben w erden  konnten, bestanden in w erth vo llen  B iichern , m athem ati- 
schen  und physikalischen Instrum enten, in B elob igungsschreiben an die E ltern des Schu lers Seiten s der  
Kom m ission, E m pfehlungsschreiben an den K bnig, Aufnahm e in die Convicte 11. s. w . A usserdem  aber 
w urden  die Nam en der B elohnten m it A ngabe der B elohnung alien L andesschulen bekannt gem acht und  
in  die offentlichen Blatter geriickt.

A u sser  diesen im R eglem ent ausgesprochenen B elohnungen w urden  b isw eilen  auch noch goldene  
und silberne M edaillen an ausgezeichnete Schu ler  vertheilt und die Nam en der lle issigsten  in bcsondern  
V erzeichn issen  zur K enntniss des Publikum s gebracht. E in solches 7 4  O ctavseiten starkes N am ensver- 
zeichniss aus dem Jahre 1 7 8 8  befindet sich in  der B ibliothek des M arien-G jm nasium s ° ) ; es enthiilt:

*) D ie e rsfe  A b th e ilu n g  des V erze ic h n isse s  f i ih r t  den  T i te l :  U czn iow ie  S zkó ł N a ro d o w y ch  w  K o ro n ie , D arem  
ła sk a w y m  J .  K . M c i, to  j e s t  M edallam i d ilig e n tia e , od p o czą tk u , przez n a s tę p n e  la ta  z asz cz y c e n i, w  A k tach  W iz y t  
Jen e ra ln y c h  na  w ieczn ą  P a m ią tk ę  zapicani, a z w o li S zk o ły  G ló w n ey  d la  p u b lic z n ey  w iadom ośc i do D ru k u  podan i. N ach 
d iesem  e rh ie lten  vo n  den  S c h u le rn  des M arien -G ym nasium s die go ld en e  M ed a ille : 1786 F e lix  R u p n ie w s k i , 1787 K az. 
B rzu ch a lsk i, 1788 T o m . W u lk a ń s k i ;  d ie  s ilb e rn e : 1786  X av . G ajew ski, L u d w . N ay zw an , 1787 Jo li. ZmichoiY^ski, B en o  
Ł u k a szew ic z , 1788 K az. W eg n e ro w ic z , KaZ. L ersk i.

D ie zw eite  A b th e ilu n g  f iih r t den  T i te h  U czn iow ie  S zkó ł NarodoY\Ty c h  w  K o ro n ie , k tó rz y  na  W iz y c ie , J e n e ra l-  
n e y  w  R o k u  1788 za celu jących  N au k ą  i dobrem i O byczaiam i są  u z n a n i ,  iako  tez  D y rek to ro w ie  le p ie y  nad  innych  
zna iący  sw o ie  P o w o ła n ie ,  są  zap isan i yv A kcie  teyźe  W iz y ty ;  a  z w o li S k o ły  G łó w n e y  d la  p u b lic zn ey  w iadom ośc i tu
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1) die Namen dcrjenigen Schuler sammtlicher polnischen Gymnasien, die in den Jahren 1786—88 
goldene oder silberne Medaillen als Belohnung ihres Fleisses erhalten liabcn;

2) die Namen der fleissigsten Sehiiler aus alien Klassen dieser G jmnasien, nebst denen der 
ausgczeiclinetsten Direktoren aus dem Jahre 1788.

Die ausserordentlichen Belohnungen fiir Lehrer bestanden entweder in dem Erlass eines Dienst- 
jahres behufs \ \  aid zum Rektor oder Prafekten °), oder in der Beschleunigung der Dienstzulage um ein 
Jalir, oder in einer eimnaligen Gratification, oder endlich in der Bevorrecbtung, behufs kiinftiger Emeri- 
tirung jedes Dienstjahr doppelt zahlen zu lassen. Ferner w urden mitunter Lehrer zu ihrer weitern Aus- 
bildung auf olfentliche Kosten auf Reisen geschickt, oder sie erhielten Pralaturen, Kanonikate oder ahn- 
liche Benefizien, welche die Kommission zu vergeben hatte. Diese Belohnungen konnten jedoch nur 
durcli ausserordentliche Verdienste erworben werden, wie durch die Herausgabe eines ausgezeichneten 
W  erkes, durch eine wichtige Erfindung, oder durch einen ganz ausserordentlichen Erfolg der Lehrthatig- 
keit. Die Vorschlage zu dergleichen Belohnungen gingen auch vom Lehrerkollegium aus, welches in 
ahnlicher W eise , wie bei den Strafcn (S. oben), an den U niversitats-R ektor zu berichten hatte, der 
dann das W eitere bei der Kommission veranlasste. Erhielt ein Lehrer eine solche ausserordentliche Be
lohnung, so wurde dies durch den Universitats-Rektor den Lehrerkollegien sammtlicher Schulen bekannt 
gemacht, ausserdem aber wurde der Name des Belohnten mit Angabe seiner Verdienste und der A rt der 
Belohnung durch die Zeitungen veroffentlicht.

Leber dieses Reglement l'allt das preussische Ministerium unterm 14. Februar 1794 folgcndes 
Urtheil: »Diese Verfassung und die Grundsatze des Schulreglements, dass die Erziehnng Aufkliirung des 
Verstandcs, Moralitat und praktische Religion, Geistlichkeit (olfenbar ein Schreibfehler fiir »Gescliicklich- 
keit«) und Abhiirtung des Korpers, hausliche Reinlichkeit und Ordnung beabsichtigen; dass der Unterricht 
auf Selbstdenken, auf praktische Anwendung der Kcnntnisse und auf die Fertigkeit, seine Ideen schriftlich 
und miindlich darzustellen hinarbeiten solle; dass Stadt- und Dorfschulcn eigentliche Volksschulen seyn, 
nur die Pflichten der niedcrn Stiinde lehren, Sehreiben und Lesen und praktische Kenntnisse v o n  Diiitetik, 
Landwirthschaft, Vieharzneikunde und stadtischen Gewerben beibringen, besonders zur Abhartung des 
Korpers und zur Arbeitsamkeit anfiihren sollen; dass die weibliche Erziehung zu guten Gattinnen, 
M uttern und Hausfrauen bilden solle — alle diese Grundsatze und die Ordnung des Hauswesens, und 
besonders in Absicht der Gebaude- und D ach-R eparaturcn und Feuersicherheits-M aassregeln s i n d  i n  
d e r  T h a t  so m u s t e r h a f t ,  d a s s  s i e  m i t  M o d i f i c a t i o n e n  b e i b e h a l t e n  z u  w e r d e n  v e r -  
d i e n c n ,  w i e  s i e  u n s e r e  S t a a t s v e r w a l t u n e ;  n 0 t h w e n d i g  macht . «  ” )

Nach dieser Einrichtung wurde die neue Nationalschule (National-Gymnasium) zu Posen im J. 
1780 eroffnet. Der erste Rektor der Anstalt w ar der sehon oben erwiihnte Exjesuit J. R o g a l i ń s k i ;  
die iibrigen Stellen w urden mit den brauchbarsten Lehrern der ehemaligen Exjesuitenschule und des 
Łubrańskischen Kollegiums, welches gleichfalls aufgehoben w urde, besetzt. Es ist mir nicht gelungen, 
die Namen der Mitglieder des neuen Lehrerpersonals zu ermitteln; nur die beiden Exjesuiten S k i b i ń s k i

umieszczeni. Vom  M arien-G ym nasium  w erden darin 4  Sehiiler der I. Klasse (Sex ta), 5 der I I ,  6 der I I I ,  4  der IV, 
7 der V ,  3  der V I. und  9 D irektoren offentlich belobt.

”) Ich erinnere d a ra n , dass die W ahlbarkeit zu diesen A em tern  u n te r  A nderm  auch vom D icnstalter abhangig 
w a r ; (S. oben).

" )  E ine griindliche B eurtheilung des R eglem ents, in der auch die Mangel desselben m it Scharfsinn beleuchtet 
w erden, enthalt die Schrift von A l b e r t  S z w e y k o w s k i  unter dem T ite l :  Uwagi nad w yźszem i szkołami polskiemi 
w  porów naniu do niemieckich. W arsz . 1808.
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and  G ie c y ,  vielleicht auch der K anonikus C h u d z ic k i ,  die w ir noch i. J. 1793 an der A nstalt linden, 
d iirften w ohl schon gleich bei der Erdffnung der Schule zum Lehrerkollegium  geho rt haben.

Die B esoldnngen der L ehrer w arcn  sehr d iirf tig "), dafiir aber batten  diese freie W o h n u n g  in  den 
zw ei obersten  Stockw erken des Schulgebaudes und  freie B ekostigung **). Nacli dem R eglem ent erhielt 
namlich je d e r  L eh re r, der ais K andidat bei der A nstalt e in tra t, um seine sechs P flichtjahre abzudienen, 
ausser freier W o h n u n g  und B ekostigung 400 poi. G. G ehalt, nach A blauf dieser Z eit 500  poi. G. Die 
G ehaltsverbesserungen erfolgten im V erhaltn iss der D ienstjahre, so dass jedes neue D ienstjahr dem L eh rer 
unfehlbar 50  poi. G. Z ulage brachte. M it dem zw anzigsten D ienstjahre w a r der L eh rer pensionsbe- 
rech tig t und  erhielt sein ganzes G ehalt ais Pension.

In  dieser Y erfassung verblieb die A nstalt bis zu r ersten  Occupation des G rossherzogthum s durch  
P reussen  i. J. 1793. Schon am 4. Jun i d. J. verlangte das M inisterium  B ericht iiber die E inrichtung 
des polnischen Schulw esens. A u f diesen sehr ausfiihrlichen B ericht vom 20. Decem ber desselben Jahres 
erfolgte dann das lleso lu tions-R escrip t vom 14. F eb r., aus dem ich obcn eine Stelle iiber die Zw eck- 
m assigkeit der E in rich tung  m itgetheilt habe , m it der A ufForderung, h iernach m it den fiir die preussische 
S taatsverfassung  nb thigen M odilicationen einen neuen U nterrichtsplan auszuarbeiten. Diese Modificationen 
schienen hauptsachlich  aus drei Griiiiden nothw endig, einmal w eil die ganze E inrich tung  des Reglem ents 
eigentlich die E rz iehung  des R epublikaners bezw ecke und  dem nach fiir die absolute M onarchie n icht w ohl 
in  A nw endung  kom m en konne; dann w eil die nach dem U nterrichtsplane vorgetragene M oral, die ais 
hochsten  G rundsatz den T rieb  der Selbsterhaltung  hinstelle, n icht zu billigen sei, w eil sie n u r  die R cchte 
des S ubjects, n icht aber die des M enschen an und fiir sich anerkenne und  daher in ih re r Consequenz 
no thw endig  zu r U nzufriedenheit m it den V orgesetzten itnd zu r Bedriickung der U ntergebenen ftihren 
m iisse; endlich w eil in dem ganzen Schulorganism us ein eigentlicher system atischer Zusam m enhang ver- 
m isst w erde. Z u r E n tw erfung  des neuen P lans sollte der R ek to r P r z y ł u s k i ,  der gleichzeitig auf 
Lebenszeit in  seiner Stelle bestatig t w ird , ais A ssessor m it S itz und  Stimm e in Schulangclegenheiten zu 
den B eratliungen der K riegs- und  D om anenkam m er zugezogen w erden ; da er aber des D eutschen nicht 
miichtig w ar, so w urde  verordnet, dass die V erhandlungen in lateinischer Sprache gefiihrt w erden  sollten.

A uf G rund dieses R escrip ts verlangt die K riegs- und  D om anenkam m er von dem R ek to r P r z y 
ł u s k i  nochmals einen speciellen B erich t iiber die Befahigung und  den gu ten  W illen  dec L eh re r, das 
bevorstehende R eorganisationsw erk durch  ihre M itw irkung zu  lo rdern . In der A n tw ort hierauf, den 18. 
A pril 1791, en tw irft der R ektor P r z y ł u s k i  ein eben nich t giinstiges Bild von dein damaligen Zustande 
der A nstalt. Seit der A ufhebung des Jesuitenordens, heisst es darin  un ter A nderm , scheine die T iichtig- 
keit (soliditas) aus den Schulen geschw unden zu sein. Und dies komme d ah er, dass die Schiiler der 
v ier obern  lvlassen n ich t durch besondere K lassenlehrer iiberw acht w iird en ; denn die L eh re r unterrich te- 
ten  in diesen K lassen n u r abw echselnd in den ihnen zugetheiltcn S tunden und kiim m erten sich im 
U ebrigen nicht um  dieselben, so dass die Schuler also eigentlich ganz ohne A ufsicht w aren . U ebrigens 
sei auch diese aphoristische A rt des U nterrichts der Jugend  nicht zutraglich. A uch das Publikum  sei 
m it dieser E inrich tung  n icht zufrieden und  daher sei auch die geringe Scluilerzahl (die A nstalt zahltc 1793

*) Nach einem B ericht v. 8. Mai 1797 bezog der Rektor P rzy łusk i an Gehalt 533 R th lr. 10 S g r . , die Profes- 
so ren : K rzew ski 388 R th lr. 25 S g r .,  Skibiński, Giecy, Domaracki, Chudzirki, jed e r  333 R th lr. 10 S g r., Chodacki 287 
R th lr. 15 S g r., W ysiek iersk i 250 R th lr. Die ausserordentlichen L eh re r: der Religionslehrer Brzyzow ski 225 R th lr., die 
Sprachlehrer Serm onetti und  K eller, je d e r  133 R th lr. 10 Sgr. A usserdem  hatten  einige von ihnen freie D ienstw ohnun- 
gen, die iibrigen 100 R thlr. W ohnungsentsch'adigung.

**) Nach der Angabe des R ektors P rzy łusk i w aren  jedoch in Posen die T ischgelder schon seit 1790 eingezogen.
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nur 242 Schiiler) des sonst so frequenten Instituts zu erklaren. Selbst die beiden unteren Klassen be- 
diirften einer Umgestaltung; zum mindesten miisste der kalligraphische Unterricht, der den iibrigen Ge- 
genstanden zu viel Zeit raube, in die freien Stunden ausserhalb der Schulzeit gelegt. werden. Hierauf 
folgen nun Vorschliige fiir die bevorstehende Reorganisation, die cr bescbleunigt wiinscht. Endiich bittet 
er, die Stelle des Prafekten, die der Kanonikus G o le c k i vor einiger Zeit niedergelegt babe, zu seiner 
Unterstiitzung gegen eine ausserordentliche Remuneration demselben wieder zu iibertragen.

Mit dieser beabsichtigten Reorganisation ging es, zum Tbeil wohl in Folge der politischen Ver- 
biiltnisse, zum Tbeil aber auch weil man, wie es im Minist.-Rescript v. 12. April 1799 beisst, »nicht 
im Sprunge, sondern nach und nach zu W erke gehen w ollte«, nicht besonders rasch von Statten. Denn 
am 21. A pril 1799 findet sich der Rektor abermals veranlasst, dringend um die neue Organisation der 
Anstalt. zu bitten. Die Scbule stiinde gegenwiirtig im Publikum nicht im besten Rufe °), und man schiebe 
die Schuld auf die L ehrer; einzelne von ihnen seien allerdings von dem Vorwurfe, dass sie ihre Pllicbten 
vernachlassigten, nicbt ganz freizusprechen, der grosste Theil sei jedoch eifrig und thatig.

Die Einfiihrung des neuen Schulplanes zog sich jedoch auch je tz t noch in die Lange, weil man 
hohern Orts nicht mit der Einrichtung einer einzelnen Schulc beginnen, sondern das gesammte Schul- 
wesen Siidpreussens einer zweckmassigern Umgestaltung unterwerfen wollte. Den 28. Februar 1800 
erschien ein M inisterial-Rescript mit vorlaufigen Vorschlagen fiir diese Reorganisation, nach welcher die 
Zahl der Gelehrtenschulen vermindert und aus den dadurch disponibel gewordenen Fonds und dem von 
nun an zu zahlenden Schulgelde die Lehrergehiilter erhoht werden sollten, so dass dem Gymnasial-Rektor 
etwa ein Gelialt von 600 Rthlr. angewiesen werden konne. In den Gymnasien sollten ausser den jetzt. 
noch eingefiihrten Lehrgegenstanden auch noch Mytholdgie und Alterthiimer, Naturgeschichte des Men- 
schen, preussische Verfassung und Gesetzkunde fiir das biirgerliche Leben gelehrt werden. Die Lebrer 
sollten kiinftig die Staatspriifung bestehen und sollten Fachlehrer (nicht Klassenlehrer) sein; die Lections- 
klassen sollten einem festen Klassensystem vorgezogen werden. Von den bishcrigen Lehrern sollte der 
Rektor P r z y łu s k i  und die Professoren G i e c y ,  C h o d a c k i  und C h u d z i c k i  in Ruhestand versetzt 
werden ” ).

Das Rescript vom 23. Marz 1802 verordnet nach der Kab.-Ordre v. 20. Febr. desselben Jahres 
die Umwandlung des Gymnasiums in eine gelehrte Schule fiir alle drei Confessionen, »deren untere 
Klassen jedoch eine gemeinschaftliche Biirgerschule« sein sollten.

Nachdem nun noch die nothigen Schritte ijber die W iederbesetzung der vacant gewordenen 
Lehrerstellen gethan worden waren, trat endiich i. J. 1801 die neue Anstalt ins Leben.

III. Das Konigliclic Gymnasium.
V o m  Jahre 1793 his 1807.

Eigentlich sollte das Gymnasium schon zum October des Jahres 1803 eroffnet w erden; da man 
aber bei Besetzung der Lehrerstellen auf mancherlei llindernisse stiess und ausser dem Direktor und den 
von der ehemaligen Nationalschule heriibergenommenen vier Lehrern alle iibrigen erst spater eintrafen, 
so wurde die feierliche Eroffnung der Anstalt erst auf den 11. April 1801 anberaumt. Um jedoch die 
Jugend nicht so lange unbeschaftigt zu lassen, wurde schon am 1. December mit den gcrade vorhandenen 
Lehrkriiften der Unterricht vorlaufig begonnen.

*) Sie zahlte 1797 nur 17'2 Schiiler.
’*) Spater w urden auch die m eisten  iibrigen L ehrer auf ihren ausdriicklichen W u n sc h , m it B eibehaltung ihres  

ganzen G ehalts p en sion irt; nur C h o d a c k i ,  S e r m o n e t t i ,  K e l l e r  un d  B r z y z o w s k i  h lieb en  an der neuen A nstalt.
3
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Der Direktor W o l f r a m ,  friilier Lehrer an der Gelehrtenschule zu Konigsberg in d. N. M., er- 
stattet in der Einladungsschrift zur feierlichen Eroffnung des Gymnasiums einen ziemlich ausfiihrlichen 
Bcricht iiber die Einrichtung der Anstalt.

»Das Gymnasium,« heisst es darin, »ist eine vereinigte Gelehrten- und Biirgerschule. °) In un- 
sern Zeiten, wo der eigentliche Gelehrte sowohl, ais der Staatsdiener, nicht bios Griechisch und Latein 
verstehen, und der Biirger nicht bios lcsen, schreiben und rechnen konnen soli, sondern wo beiden so 
mancherlei wissenschaftliche Kenntnisse gleich nbthig sind, wo beide das mit einander gemein haben, 
dass ihr Verstaud friih aufgekliirt, ihr Geschmack verfeinert und ihr Gedaclitniss mit niitzlichen Kennt- 
nissen bereichert w erde, bat eine solche Yereinigung keine Schwierigkeitcn.«

»Das Gymnasium soli ferner eine Schnie fiir alle Religionsverwandte sein , " )  und ist zuniichst 
fur die Jugend dieser Stadt und der umliegcnden Gegcnd bestimmt.« — Es w ird »jeder der drei christ- 
liclicn Konfessionen ein besondercr Religionsunterricht ertheilt und bei Anstellung der Lehrer nicht so- 
wolil auf kirchlichcn Glauben, ais vielmehr auf Kenntnisse und Lehrtalente gesehen. Dalicr sind gleich 
im Anfange Lehrer von alien drei Konfessionen ernannt w orden, ohne dass aber von jeder eine gleiche 
Anzahl sein miisste. Die Zweckmiissigkeit einer solchen Einrichtung an einem Orte, wo Katholiken und 
Protestant en so fricdlich mit einander leben, ist zu cinleuchtend, ais dass es nothig sein sollte, sie zu 
beweisen.« ” ")

Hierauf folgt eine kurze Beschreibung des Gymnasial-Gebiiudes, von dem gesagt w ird , es habe 
»bei seiner Lage und Bauart so manche Unvollkommenheiten, dass reclit sebr zu wiinschen sei, Posen 
moge bald zu den vielen Beweisen koniglicher Gnade, auch e in  g e r i iu m ig e s ,  h e i t e r e s ,  u n d  d e r  
W i c h t i g k e i t  s e i n e r  B e s t i m m u n g  e n t s p r e c h e n d e s  S c h u l h a u s  z i i h l e n  ko n n e n . «  Von der 
Bibliothek w ird gesagt, dass sic zw ar sehr biindereich sei, aber grdsstcntheils aus ascetischen, fur den 
Schulunterricht wenig oder gar nicht brauebbaren W erken bestehe; dagegen sei die Naturalien-Sam m - 
lung und das physikalische Kabinet, wenngleich sehr unvollstandig, so doch brauchbar.

Um den Geschiiftsgang zu erleichtern w ar ftir das Gymnasium eine besondere Behorde unter 
dem Namen einer Schulkommission errichtet; sie bestand aus einem Mitgliede jedes der beiden Landes- 
kollegien: dem K riegs- und Domiinenrath S t r a c h w i t z  und dem Regierungsrath H o e n i n g ,  einem 
Geistlichcn von jeder der drei christlichen Konfessionen: dem Domherrn und Oflicial W  o l i c k i ,  dem 
reformirten Konsistorialrath C a s s i u s  und dem lutherischen Kreissenior S t e c b e b a h r ,  und dem Director 
der Anstalt.

Die Lehrer waren eigentlich Fachlehrer, doch sollten sie nach Umstanden auch andere Unter- 
richtsgegenstiinde zu iibernehmen fiihig sein. Es waren folgende: Prof. C h o d a c k i  fur Math, und 
P h y s .; Prof. H a n k e ,  friiher reform irter P rediger in Schocken, fiir Math., Geschichte, Logik und Moral; 
Prof. B r o h m ,  friiher Lehrer am Berlinisch-Kollnischen Gymnasium, fiir Philol.; Dr. K a u l l u s s  fiir Gesch. 
und Geogr.; Diakonus F r o s t ,  friiher Rektor an der lutherischen Selmie, fiir deutsche Spr., Rhetor, 
und P oet.; S e r m o n e t t i  und K e l l e r  fiir franz., poln. und deutsche Sprache; Malcr P e r d i s c h  ais

’) N ach  §. 1 d e r  » S c b u lo rd n u n g “ von  1801 soll ten  nam lich  »die  o b e rn  K lassen  die  ge leh r te  Schn ie  ode r  das 
e igentl iche G y m n a s iu m ,  die  u n t e r n  die  B i i rge rsc hu le  ausm ac h e n ."

*’) §. 3  de r  » S c h u lo rd n u n g "  h e i s s t :  - E s  sol i auch  n ic h t  h los  d e r  chr is t l ichen  J u g e n d  von  alien Konfess ionen ,  
s o n d e r n  a u ch  den K in d e r a  de r  J u d e n  ofl'en s tehen  u n d  in l l i n s i c h t  d ie se r  ke in  zu r i ick se tz en d er  U n te rsch ied  gem ach t  
w e r d e n ."  D en  R e l ig io n su n te r r i c h t  so l l ten  die j i id ischen  Zoglinge d u rc h  ih ren  R ah b in e r  e rha l ten .

*’*) D em se lben  G rundsa tze  folgte  spa te r  a u ch  die l le rzo g l .  W ar s c h a u i s c h e  R e g i e r u n g , die ebenfal ls  L e h r e r  aller 

chris t l ichen  K onfe ss ione n  am G y m n a s iu m  anstell te .



Zeichenlehrer; K anzellist R i c m a j  ais Schreibm eister. °) D en R elig ionsunterricht ertheilte fu r die 
katliolische Jugend  der bislierige R elig ionslehrer B r z y z o w s k i ,  fiir die reform irte der K onsistorialrath  
C a s s i u s ,  fiir die lu therische der K reissenior S t e c h c b a h r .

Die Zahl der Schiiler be trug  bei Eroffnung der A nstalt 1 54 , von denen 109 seit dem 1. Decem
b er 1803 eingeschriebcn w orden  w arem

D er L ehrp lan  stim m t in vielen P unk ten  m it dem heutigen ii herein; ich  w erde daher n u r das 
W esentlichste m it besonderer B eriicksichtigung der A bw eichungen anfiihren. So sollten namlich im deut- 
schen U nterrich t bei der L ehre von der T heorie der R ed e - und D ichtkunst die erlauternden M uster- 
stiicke n icht bios aus der deutschen L ite ra tu r genomm en w erden . E s sei vielm ehr no th ig , »dass der 
L elirer die B eispiele, an w elchen seine Schiiler die R egcln des W ah ren  und Schonen kennen lernen 
sollen, aus m ehreren , sow ohl iilteren ais neueren , der Jugend  bekannten Sprachen wiihle.« F iir  das 
Polnische und Franzosische w a r im Ganzen der L ehrgang vorgezeichnet, der auch heu te  noch befolgt 
w ird , n u r dass das F ranzosische durch  alle K lassen gelehrt w u rd e , und  daher in den hdhern  Klassen 
auch eine griissere R edefertigkeit verlangt w erden  konnte. Das L atein  m achte, w eil die A nstalt eine 
»gemischte« w a r , einige Schw ierigkeit, besonders in den un tern  K lassen, in  denen das Ilaup tgew ich t 
imrner au f die R ealien gelegt w erden  m usste , ohne dass das Latein ganz ausgeschlossen w erden  konnte. 
M an m usste also suchen , »zwei Stiicke zu vereinigen — namlich, dass durch  die E rlernung  dieser Sprache 
anderu  nothigen S prachen  und  W issenschaften  n ich t zu viel Zeit entzogen w e rd e , und  dass der auch 
nicht studirende L ehrling  dennoch iiber die crsten  E lem entarkenntnisse des Declinirens und  Conjugirens 
h inausgefiihrt w erde .« Die lateinischc Sprache sollte daher durch  alle K lassen gelehrt w erden  und  zw ar 
in  den un tern  zu 3  bis 4 , in den obern zu 8 S tunden w ochentlich ; zu r N achhiilfe fiir die Schw achem  
sollten jedoch «zuw eilen ausserordentliche Lectionen« angeordnet w erden. Dabei sollte man »nach bei- 
gebrach ter Form enlehre sogleich m it dem Lesen leichter S tiicke, verbunden  m it gram m atischen Uebungen, 
den A nfang m achen, und  nach und  nach zu im m er schw ereren Schriftstellern  iibergehen.® Das Latein- 
schreiben und  Lateinsprechen sollte ebenfalls geiibt w erden. D er U n terrich t im G riechischen w a r au f 
die drei obern K lassen beschriinkt. „Die hebriiische S p rach e ,« heisst es fe rncr, »ist n u r  fiir die p ro- 
testantischen P rim an er, w elche Theologie studiren  w ollen, zu lehren. Da aber in der hiesigen P rov inz 
n u r w enige lu therische und  reform irte P farreien  sind , so w erden  auch u n te r den hiesigen G ym nasiasten 
n ich t im m er T heologiestudirende sein. D aher w ird  diese Sprache vielleicht n u r selten geleh rt w erden  
miissen. Indessen sind ein P a a r  S tunden dazu anzusetzen, die, w enn diese Lection ausfa llt, zu einem 
vorbereitenden  U n terrich t im G riechischen, oder zu einer cursorischen L ektiire lateinischer K lassiker ce-

O
n iitz t w erden  konnen.«

F iir  den R elig ionsunterrich t w aren w ochentlich zwei S tunden  bestim m t, eine fiir die re iferen , die 
andere fiir die jiingeren  Schiiler. U ebrigens sollten „von K indern  u n te r 11 Jah ren  n u r diejenigen in  die 
R eligionsstunden gehen, dereń E ltern  es ausdriicklich w iinschten , die iibrigcn aber durch U ebungen des 
A ufm erkcns u n d  N achdenkens — zu desto besserem  V erstehcn der R eligionsw ahrheiten vorbereitet 
werden.®

YV ichtig ist der A bschnitt im R eglem ent iiber cliu »Naturkunde,« w eshalb ich ihn hier mit w eni- 
gen unerheblichen A uslassungen vollstiindig mittheile. »Kenntniss seines K orpers und  der umgebenden 
N atu r is t fiir jeden  M enschen von der griissten W ichtigkeit. A uch liisst sich kcine W issenschaft fiir die 
Jugend  in teressanter m achen, kcine ist m ehr geeignet, diese zum  A ufm erken au f das, w as um  sie vor-

*) W i r  k o n n en  n ic h t  u n e r w a h n t  lassen ,  dass  auch  d e r  P ede l i  S c h a a l  gle ich bei der  E r o f fn u n g  des Gymnasiums 
bei dcm se lben  anges tc l l t  w u rd e .

3 *
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geht, zum Nachdenken iiber den Zusammenhang der Dinge zu erm untern, ais zweckmassig ertheilter 
Unterricht in den natiirlichen Dingen. Die Naturwissenschaft verdient daher in jedem Lectionsplan einer 
wohleingerichteten Schule einen vorziiglichen Platz.«

»In den drei untern Klassen wird Naturbeschreibung (Naturgeschichte) elementarisch gelehrt. 
Die Jugend erhalt einen fassliclien Begriff von der Einrichtung des W eltgebaudes, dann von den Ele- 
menten und Lufterscheinungen und endlich eine Uebersicht der Korper nach den sogenannten drei Reichen 
der Natur. Bei diesen w ird dahin gesehen w erden, dass vorziiglicb die Produkte des Vaterlandes be- 
kannt gem acht, und soviel, ais nur iinmer moglich is t, die Gegenstande selbst, oder in dereń Ermange- 
lung gute Abbildungen vor die Augen der Kinder gebracht werden. — Aucb lasst sieli sehr zweck
massig damit Technologie verbinden, so dass bei der Beschreibung der Naturprodukte sogleich ihr Nutzen 
und ihre Verarbeitung gezeigt werden. Gcsundheitslehre nach F a u s t  s Katechismus kann ebenfalls in den 
untersten Klassen vorgetragen werden. In der dritten Klasse scliliesst sich an die Naturgeschichte eine 
fassliche Anthropologie. — Damit kann eine Unterweisung in gemeinniitzigen Vernunftkenntnissen nach 
K l i ig e l ’s Lehrbuch in denselben Klassen abwechseln. Nach Anleitung dieses Buches w ird die Jugend 
iiber die Krafte der K orper, iiber Naturanschauungen, iiber die Beschaffcnheit der Erde und des W elt- 
gebaudes nun gr On dli cli er und ausfiihrlicher belehrt. Endlich macht in den beiden obern Klassen — 
Experim entalphysik, abwechselnd mit systematischer Naturgeschichte — den Beschluss dieses Unterrichts. 
F iir Schulen gehoren weder zu kiinstliche Flypothesen, noch Entwickelungen der feineren System e, son- 
dern eine zw ar griindliche, aber doch dem jugendlichen Geiste angemessene Untersuclning der allgemei- 
nen Eigenschaften der K orper und der einfachen Stoffe, der W arm e, des Lichts, des W assers, der Luft, 
des F euers, der elektrischen, magnetischen und galvanischen M aterie, und endlich eine physikalische Be
schreibung der Erde. Tiefere Einsichten in den Bau des W eltalls konnen die Lehrlinge in den mathe- 
matischen Lehrstunden bekommen. Dagegen ist sehr zu wiinschen, dass das Gemcinniitzigste aus der 
Chemie — beim Vortrage der Physik am gehorigen Orte eingeschaltet, und wie diese durch niithige 
Yersuche anschaulich gemacht werden konne.«

F iir den Unterricht w ird im W esentlichcn das noch jc tz t bestehende Lehrverfahren empfohlen; 
dagegen weicht im Geschichtsunterricht die Vertheilung des Stoffes von den heutigen Verordnungen ab- 
Nach einer allgemeinen Vorbereitung fiir das Geschichtsstudium sollte namlich in der fiinften Klasse bran- 
denburgisch-preussische, in der vierten kurzgefasste allgemeine, in der dritten iiltere, vorziiglich grie- 
chische und romische, in der zweiten neuere, und endlich in der ersten Klasse Universalgeschichte 
abwechselnd m it Statistik und einer Geschichte der Kiinstc und W issenschaften vorgetragen werden.

Der mathematische Unterricht in den untern Klassen sollte praktisch und namentlich Mechanik 
und biirgerliche Baukunst mit inbegrilfen sein; von der dritten Klasse an sollte erst der wissenschaft. 
liche Unterricht beginnen und in der ersten iiberdies noch angewandte Mathematik vorgetragen werden. — 
Erfahrungsseelenlehre und praktische Logik w urde empfohlen.

Ferner w ird es fiir zweckmassig hefunden, in der ersten Klasse »von Zeit zu Zcit ais Beschluss 
des wissenschaftlichen Unterrichts eine allgemeine Uebersicht der W issenschaften und ihres Zusammen- 
hanges unter einander« vorzutragen, wobei besonders auf die zur Universitat abgehenden Schiiler, und 
auf die Studicn, welchcn sie sich widmen wollen, Riicksicht zu nehmen sei. F iir Nichtstudirende w ird 
eine kiirzere und melir populiire historische Uebersicht der W issenschaften schon fiir die dritte Klasse 
anempfohlen.

Kalligrapliie sollte in den drei un tern , Zcichnen, wenigstens fiir diejenigen Schiiler, die nicht 
ganz ohne Anlage dazu w aren, durch alle Klassen gelehrt werden.
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Leber die Vertheilung aller dieser Lehrgegenstande w ird schliesslich noch der beaebtenswerthe 
W ink gegeben, dass namlich niclit alle zu gleicher Zcit gelehrt werden sollten, um durch die Menge 
der Gegenstiinde die Thiitigkeit des Schulers nicht zu sehr zu zersplittern [und [einer moglichen Ver- 
w irrung vorzubeugen. Sprachen, Mathematik u. a. miissten allerdings »ein stehender Artikel im Lec- 
tionsplan« sein, dagegen konnten ausser den schon oben »als alternirend angegebenen Fachern, in den 
obern Klassen Encyclopiidie, Logik, R hetorik , Poetik, auch wohl Experim entalphjsik u. dgl., zuweilen 
ausfallen, damit fiir andere Lectionen mehr Zejt gewonnen wiirde. Dafiir konnten die genannten Gegen- 
stiinde ein andermal in mehr Stundcn gelehrt und also in einem ktirzeren Zeitraume geendet werden.®

Endlich w ar auch hier die Einrichtung getroffen, »dass jeder Lehrling in jedem Fache gerade 
in der Klasse sass, welche dem Maasse seiner bereits erlangten Kenntnisse und gemachtcn Fortschritte 
angemesscn® war. — Sehr genaue Schulpriifungen, zu denen auch schriftliche Probearbeiten geliefert 
w urden, fanden alle Vierteljahre sta tt, doch w ar nur die O ster-Priifung am Jahresschluss eine oflent- 
Iiche. Bios die b e i d e r  P r i i f u n g  befundene Reife fiir eine hbhere Klasse bestimmte die Yersetzung. 
Leber die Handhabung der Schulzucht enthalt die » Schulordnung® fiir die damalige Zeit sehr hu
mane Vorschriften. Strafen sollten iiberhaupt so seltcn wie moglich in Anwendung kommen; die Ge- 
schicklichkeit des Lehrers miisse sie moglichst zu vermeiden wissen. »Die A rt zu strafen® hcisst es im 
§. 47 »dass ein Scbiiler, der etwas verschuldet hat, fiber die Strafbank gelegt, von andern Schiilern fest- 
gchalten und mit dem Kantschug (Sic!) gehauen w ird , ist als eine niedrige und niedrig machende Strafe 
giinzlich abgeschafft. Eben so auch das Knien, welches von einer Seite betrachtet etwas sklavisches an 
sich hat, auf der andern aber fiir die katholische Jugend, welche in der Kirche so oft kniet und andere 
knien sieht, kaum eine Strafe zu sein scheint. Bei wiederholten Ausbriichen des Leichtsinns, Muthwil- 
lens und anhaltender Nachlassigkeit kann dafiir (jedocli nur in den untern Klassen), eine miissige Ziich- 
tigung mit der Ruthe stattfinden.« §. 48. »Ueberhaupt sollen kbrperliche Strafen, zw ar nicht ganz auf- 
gehoben, aber so selten als moglich angewendet werden und grosstentheils nur auf eigentlich grobe und 
niedrige Vergehen beschrankt sein.« F iir die obern Klassen w urde die Karzerstrafe eingefiihrt.

Die Gehaltsverhaltnisse der Lehrer w nrden im Verbiiltniss zu den friilieren bedeutend verbessert 
und zw ar in folgenden A bstufungen: 1200, 750 , 700 , 650, 6 0 0 , 550, 500 (unter die beiden Sprach- 
lehrer vertheilt), 400 , 300 (zweimal), 200 Thlr. —

Nach der Erdffnung der so neuorganisirten Anstalt uahm die Schiilerzalil (besonders in den bei- 
den untern Klassen), schnell zu, so dass sie in Kurzem die Zahl 200 iiberschritt. In den niichstfolgenden 
Jahren w urden mauche zweckmassige Veranderuugcn in der Einrichtung vorgenommen; so w urde im 
Jahre 1805 die Geschichte der alten Literatur als besonderer Unterrichtsgegenstand in den beiden obern 
Klassen eingefiihrt. — In demselben Jahre w urde auch eine kleine Schiilerlesebibliothek angelegt, die 
erste, deren in den Nachrichten fiber die hiesige Anstalt Erw ahnung geschieht. Im Jahre 1806 w urde 
ein eigcnthiimliches Vcrfahren angewendet, um durch die \  ertheilung von Priimien unter den Schiilern 
nicht Eifersucht und Zwietracht hervorzurufen. Man liess namlich in den einzelnen Klassen von sanimt- 
lichen Schiilern gehcime Stimmzettel schreiben, um auf diese W eise diejenigen zu ermitteln, die von 
den Schiilern selbst fiir die wiirdigsten erkliirt wurden. Bei der hierauf in der Lehrerkonferenz erfolg- 
ten Erofi’nung der Stimmzettel fand man, dass das Urtheil der Schuler fast durchgiingig mit dem der 
Lehrer iibereinstimmtc. Und noch manche andere mehr oder minder wichtige Vorscldiige zu einer im- 
mer grosseren Vervollkommnung der jungen Anstalt sowohl in Betrcif des Lehrplans, als auch der Dis- 
ciplin lagen vor, um nach griindlicher Berathung mit ganz besonderer Rucksicht anf die Lokalverhiilt- 
nisse ins Leben zu treten. V or allem sollte eine durchaus nothwendige Reform im Elementarschulwesen
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der S tadt Posen vorgenommen w erden, mu durch die Einrichtung einer sogenannten Mittelschule die 
Abtrennung der mehr im Geiste der Burgerschule organisirten untern Klassen des Gymnasiums miiglich 
zu machen. Das Bediirfniss eines neuen freundliclien Schulgebiiudes w ar auch hohern Orts fiir so 
dringend befunden w orden, dass schon im Jahre 1803 der P lan zu demselben genehmigt und eine 
Summę von 60,000 Thlr. zum Bau bewilligt war. Es sollten da fiir zwei Gebiiude aufgefiihrt w erden: das 
eine, das eigentliche Schullokal, an der Ostseite des Sapieha-Platzes, wo je tz t das lló tel zum weissen 
Adler steht, in grossartigem Style mit einem 62 Fuss langen, 26 Fuss breiten und 16 Fuss hohen 
Saale zu Schulfeierlichkeiten, einem andern zur Bibliothek, nebst daran stossendem Lesezimmer, einem 
dritten zu mathematischen und physikalischen Instrum enten, mit einer geraumigen Direktorwohnung, 
einer Sternwarte und einer offentlichen U hr; das andcre, geradeiiber in der W ronker-Strasse, noch gros
ser ais das vorige, zu W ohnungen fiir sieben Professoren und den Oekonomen, nebst einer iiusserst 
bequem eingerichteten Pensionsanstalt fiir etwa 40 auswiirtige Zoglinge. Den bedeutenden Zwischen- 
raum zwischen beiden Gebauden sollten theils nothwendige Nebengebiiude, theils Gartenanlagen, theils 
Spielplatze fur die Pensionare fiillen; in den Gartenanlagen sollte ein gcschmackvoller Gartensaal aufge- 
fiihrt w erden, in welchem, wenigstens zur Sommerzeit, der Unterricht in der Naturgeschichte ertheilt 
werden sollte. Ferner sollte das Lehrerpersonal vergrossert werden, und auch hiefiir w ar schon eine 
Summę von 600 Thlrn. zur Griindung einer neuen Stelle bewilligt, Endlich sollte die Anstalt mit einer 
zweckmassigen und brauchbaren Schulbibliothek und einer Sammlung physikalischer und mathematischer 
Instrumente versehen w erden, wozu ebenfalls schon eine voi'liiufige Summę von 2000 Thlrn. hohern Orts 
genehmigt w ar, mit der Yersicherung, dass ein Fond zur Vermehrung und Erhaltung beider Sannn- 
lungen ausgeinittelt werden sollte.

IV. Die Departcmcntsschiile.
Voin Jah re  1807 bis 1815.

Die Ausfiihrung aller dieser grossartigen Piane w urde aber durch die bekannten, fiir Preussen 
so unheilvollen Ereignisse von 1806 vereitelt. Die allgemeine Schildcrhebung der Polen in den siidpreus- 
sischen Distrikten hatte iiberdies noch cinen unmittelbar nachtheiligen Einlluss auf das Posener Gymna
sium. »Die llalfte der Schuler,« sagt das Progranim von 1808, »wurde aus ihrer Laufbahn gcrissen, 
indem sich mehrere unter das Militar begaben, cinige hie und da cine Bedienung erhielten, viele von 
ihren Eltern abbcrufen und nicht wieder zuriickgeschickt w urden, da es manchem Vater vielleicht schwer 
fiel, die Erziehungskosten fiir seinen Sohn aufzubringen,« End dass auch der Unterricht, den die we- 
liigen zuriickgebliebenen erhielten, unter den allgemeinen Aufregungen von keinem besonders erspriess- 
lichen Erfolge sein konnte, liegt in der Natur der Sache. Mit der Errichtung dcs Herzogthunis W ar- 
schau musste iiberdies das friihere Unterrichtssystem nothwendig umgestossen oder mindestens durch 
eine Reorganisation dem Bediirfnisse angepasst wcrden.

Den ersten Schritt zu dieser Reorganisation that die polnische Regierung durch die Biklung eincr 
sogenannten Erziehungskammer, welche die Aufgabe erhielt, das gesammte Schulwesen einer griindlichen 
Revision zu unterwerfen und ein neues, auf nationaler Grundlage ruhendes Erziehungs- und Unter
richtssystem aufzustellen, um durch eine allgemeine und durchgreifende Volksbildung dem neugebildcten 
Staate einen inneren Halt zu gcben. Die Kammer unterzog sich diesem wichtigen und grossen W crke 
mit anerkennungswerthcr Thatigkeit und Umsicht, und loste ihre schwierige Aufgabe nach fiinfjahriger 
rastloser Thatigkeit zur Zufriedenheit der Nation. Sic bcgann ihre Thatigkeit mit dem Erlass nachste- 
hender Proclamation vom 27. Febr. 1807.
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W  I m i e n i u

KOMMI S SYI  R Z 4 D Z 4 C E Y .
Izba E dukacyi P u bliczney.

Zaięta troskliwą opieką nad wychowaniem w  całym kraiu iey dozorowi poruczonem, bacząc, iż 
naymnieysza w  ciągu Nauk przerw a, nieodzyskaną wychowuiącey się Młodzieży, a zatym dobru kra- 
iowcmu przynosi szkodę, nim dalsze urządzenia, które za potrzebne osądzi, od niey przedsięwzięte zo
staną, ninieysze Ogłoszenie do wiadomości powszechney podać umiśłiła: Iz naypierwszym iey prac
i starań iest celem, ażeby Szkoły w  kraiu będące, w  stanie, w  jakim dotąd by ły , zachowane, nie
przerwanie i z jak  naywiększą pilnością swego dopełniały przeznaczenia. W  tym celu Izba Edukacyina 
zapewnia onym pomoc, opiekę i zabezpieczenie przeznaczonych dotąd funduszów, iako też staranność 
zwoię o uprzątnienie przeszkód, które teraźnieysze okoliczności przynieść mogły. W zyw a zatym Prze
łożonych i Nauczyciełów Szkół wszelkich w  kraiu ustanowionych, aby wierni swemu pow ołaniu, nie 
przestawali iak naygorliwiey poświęcać się dobru powierzoney ich staraniu Młodzieży. Żąda oraz, aby 
w  iak naykrótszym czasie Raporta o stanie Szkół swoich, o Naukach w nich dawanych, o liczbie 
Uczniów i Professorów , o płacy tychże, do kancellaryi Izby Edukacyiney pod adressem Sekretarza 
teyże przesyłali.

Nauczyciele, ufni Opiece Izbie Edukacyiney, zaymiycie się iak naygorliwiey pełnieniem tak 
użytecznych dla kraiu usług. Prace wasze zapewniaią W am  wdzięczność i szacunek Publiczności, a tro
skliwe o los wasz staranie Izby Edukacyinej.

Dan w  W arszawie dnia 27. miesiąca Lutego 1807 roku.
(L. S .) S t a n i s ł a w  P o to c k i ,

P re z e s .

J. L ip iń s k i ,
S e k re t .  G e n e r .

Die Erziehungskammer von 1807 trat ihre Arbeit unter weit giinstigeren Umstanden an , ais 
28  Jahre friiher die Erziehungskommission von 1779. Die siidpreussische Regierung hatte schon treff- 
lich vorgearbeitet; denn, heisst cs in dem B ericht"), den die Kammer im Jahre 1812 iiber den Erfolg 
ihrer funfjahrigen I  hatigkeit veroffentlichte, »man muss der preussischen Regierung die Gerechtigkcit 
widerfahren lassen, dass sie nicht die Absicht hatte, ihre Macht und die Sicherheit derselben auf die 
Unwissenheit des abhangigen Yolkes zu griinden; Aufklarung nicht nur der hoheren, sondern auch der 
niederen Stande w ar der Gegenstand ihrer allmiihligen Bestrebungen, durch die sie das Ziel ihrer Poli- 
tik zu erreichen suchte. W ir  verdanken dieser Regierung, dass die urspriinglichen, zu Schulzwecken 
bestimmten Stiftungen und Yermiichtnisse, die sie zu keinen andern Zwecken verwandte, nicht nur in 
ihrer Ganzheit erhalten, sondern vielmehr durch Trennung der Fonds und der Einnahmen, von denen 
jedes in besondere Schulkassen floss, gegen jeglichen Ausfall sicher gestellt wurden.« Der Fond, wel- 
cher der, Ivasse der Erziehungskommission aus den Einkunften des aufgehobenen Jesuitenordens vom 
Reichstage des Jahres 1775 iiberwiesen worden w ar, ’’belief sich auf eine Jahreseinnahme von 363,555 
poln. Gulden 29 Groschen;« »die friihere Regierung bewilligte an den Orten, wo der Erziehungsfond 
nicht ausreichte, Zuschiisse, und vermehrte ihn um die Summe von 35.9,817 poln. Gulden 23 Groschen 
die auf die verschiedenen Departements verthcilt wurde.« Da aber auch diese Summe noch nicht hin- 
reichte, um das Land mit den nothwendigen Anstalten zu versehen, so hatte sie die im Etat der ein-

”) Sprawa z p ięcio letn iego urzędow ania Jzb y  E duk acyjney zdana przez Joz. L ip iń sk iego , Sekretarza Jeneralnego  
tey źe  Jzby . 1812. Seite  5  und 6.
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zelacn Institute ersparten Suminen kapitalisirt, um sie durch das Zuschlagen der Zinsen zum Kapitał 
allmiihlig wachsen zu lassen und sie im Laufe der Zeit zur Griindung nothwendiger Schulanstalten zu 
verwenden.

»Der Unterrichtsplan in den von der preussischen Regierung errichteten Schulen,« heisst es wei- 
te r, »wiire in der T hat zweckmiissig, aber dcr Erfolg ilirer Bestrebungen w urde dadurch verringert, 
dass sie eine fremde Unterrichtssprache cinfiihrte.« Darum wurde in den sclion bestehenden Anstalten 
vorlaufig nur wenig geandert, weil die Kammer zuvorderst den gesammten Schulorganismus im Grossen 
gestalten und hierauf erst zur Reform der einzelncn Anstalten iibergehen wollte.

Nach dem Rcglement der Erziehungskammer zerfielen sammtliche Schulen in drei Hauptklassen, 
die fiiglich durch die Benennungen: Elcmentarschulen, Biirgerscbulen und gelehrte Scbulen bezeicbnet 
werden konnen. Die erstern w aren Land- oder Stadtschulen. Die Biirgerschulen zerfielen in niedere 
(szkoły podwydziałowe) und hiihere (szkoły wydziałowe), jene von 2 , diese von 3 Klassen, denen in 
beiden eine Vorbereitungsklasse vorherging. Zu den gelchrten Schulen gchorten die Gymnasien (szkoły 
departementowe) und die Universitaten.

Ein eigentliches Ineinandergreifen der einzelncn Schulen zu einem grossen Organismus wird bier 
eben sowohl, wie in dem Reglement der Erziehungskommission von 1783 vermisst. Zw ar heisst es in 
dem oben angefiihrten »Bericht« p. 32: »die vorerwahnten Scbulen (namlich die szkoły podwydziałowe 
und wydziałowe) stehen zu einander und zu den Departementsscbulen in dem Verhiiltnisse, dass die 
Schuler nach Beendigung der ersteren, wenn es ihre Verhalthisse, ihre Neigung, ihre Fahigkeiten oder 
die Nothwendigkeit verlangt, in die hoheren Klassen der Gymnasien eintreten konnen;« doch musste dies 
mit sehr grossen Uebelstanden verbunden sein, weil nach dem Lehrplan der Unterricbtsgang in den 
Biirgerschulen in den einzelnen Gegenstiinden nicht mit den Gymnasien gleichen Scbritt hiclt. In den 
Sprachen namlich umfassten die drei Klassen der hoheren Biirgerschule zwar ungefahr dasselbe Pensum, 
welches auch fiir die drei untern Klassen des Gymnasiums bestimmt w ar; in den Realien hingegen, z. 
B. in der Mathematik und Physik ging die Biirgerschule viel weiter, wenn sie auch die Gegenstande 
nicht mit derselben Griindlichkeit behandelte. Ein Erleichterungsmittel hiefiir boten jedoch die damals 
iiblichen Fachversetzungen.

Die neue Organisation des Gymnasialunterrichts tra t in dem Posener Gymnasium mit dem Jahre 
1S09 ins Leben. Der Rektor G o r c z y c z e w s k i ,  der an W o l f r a m ’s Stelle getreten w ar, fiihrt bittere 
Klagen fiber den frfiheren Zustand der Schule: man habe mehr Gewicht auf das Studium der Sprachen, 
als auf die wichtigsten Kenntnisse gelegt; die Religion sei vernachliissigt w orden: die Zucht der Schul- 
jugend sei von grundaus verdorben gewesen; zur W eckung der Vaterlandsliebe habe der Unterricht 
gar keine Anregung gegeben; alien Fleiss habe man auf das Erlernen fremder Sprachen verwendet, die 
M uttersprache dagegen sei den meisten Zoglingen ganz fremd gewesen u. a. Um diese Uebelstande zu 
heilen, sei er von der Erziehungskammer zum Rektorat berufen w orden, weil man gchofft habe, dass 
die Anstalt unter seiner Leitung wieder auf den Standpunkt werde erhoben w erden, auf dem sie sich 
friiher befunden habe. Aus diessem Grunde sei ein Theil der frfiheren Lehrcr von der Anstalt ent- 
fernt und durch neue ersetzt *), auch sei ein ganz neuer Unterrichtsplan entworfen worden.

Dieser Unterrichtsplan, dcr damals nur provisorisch eingeffihrt w urde, stimmt im W esentlichen 
mit dem spater von der Erziehungskommission ausgearbeiteten, unterm 17. Febr. 1812 veroffentlichten

*) A uch der Pedeli S c h a a l  erhielt seine E n tlassu n g , w eil er n icht polnisch verstand, w urde jedoch i. J .  1815 
w ieder zuriickberufen.



E ntw urf einer »inneren Einrichtung der Departementsschulen« °) iiberein. Nach diesem w ar das Gymna
sium z w ar eigentlicli eine Vorbereitungsschule fiir die Universitat, doch sollte es auch die Bildung der- 
jenigen Zbglinge, welche auf eine weitere wissenschaftliche Laufbahn verzichteten, in der A rt abschliessen, 
dass sie im Stande w aren, »gelehrte W erke zu lesen und zu verstehcn, und ais aufgeklarte Burger so- 
wohl sich selbst gut zu regieren, ais auch ihre Mitburger mit gutem R ath zu unterstutzen und Aemter, 
die nur eine allgemeine wissenschaftliche Vorbercitung voraussetzten, zum W ohle der Nation zu verwal- 
ten **).« Bern zu Folgę w ar der Plan ausserordentlich umfassend angclegt; er begriff namlich die Reli
gion und Moral, die polnische, franzbsische, deutsche, lateinische, griechische, und wo es ausfiihrbar 
w ar, auch die russischc und littliauische Spraehe und Literatur, die Geschichte und Geographie, die 
Mathematik, einschliesslich der spharischen Trigonometrie und der Kegelschnitte (selbst die Differential- 
und Integral-Rechnung w urde am Posener Gymnasium gelehrt), die Physik und Chemie (Technologie 
ebenfalls), die Naturgeschichte, die Logik, das N aturrecht, das politische und Volkerrecht, die Geschichte 
der Philosophic, die Staatsbkonomie und endlich die Kalligraphie und das Zeichnen; der Gesangunter- 
richt w urde auch hier ausgeschlosscn. Die Theilnahme am griechischen, russischen und litthauischen Un- 
terricht w urde dem W illen der Zoglinge anheim gestellt, von den ubrigen Gegenstanden hingegen fand 
keine Befreiung statt. T rotz dieser grossen Anzahl der Unterrichtsgegenstande zerfiel das Gymnasium 
doch nur in sechs Klassen; da jedoch in den drei untern Klassen die Schtilerzahl nicht funfzig iiber- 
steigen sollte, so w ar eine Sonderung derselben in zwei oder mehrere Parallelcotus gestattet. Die Zahl 
und die Vertheilung der Lnterićhtsstunden stimmte mit der gegenwlirtigen Schulordnung im W esentlichen 
iiberein. Dagegen weicht die jedem Unterrichtsgegenstande iiberwiesene Stundenzahl bedeuteml von der 
heutigen Auordnung ab (s. B e i l a g e  II.); so waren z. B. fur das Griechische, welches nur in den drei 
obern Klassen gelehrt w urde, selbst so lange es noch ais eigentlicher Unterrichtsgegenstand galt, nam
lich bis zur Einfiihrung der neuen Schulordnung i. j .  1812, iiberhaupt nur sechs, seit dieser Zeit nur 
fiinf Stunden wochentlich bestimmt; dem Deutschcn wai’en durch alle Klassen zu je  vier Stunden zuge- 
wiesen; in den obersten Klassen wurden aber von K a u l f u s s  zwei Stunden davon dem Latein zuge- 
schlagen. Im J. 1812 w urde die Stundenzahl fur das Deutsche in jeder der 4 untern Klassen auf drei 
beschrankt und in den beiden obern hel der deutsche Unterricht ganz aus. Ais Ersatz dafiir sollte in der 
vorletzten Klasse ein Autor von einem beider Sprachen gleich machtigen Lehrer ins Deutsche iibersetzt 
und in der obersten E s c h e n b u r g ’s Theorie von den Schiilcrn gelesen werden. Besondere Cbtus fiir 
Schiiler, die des Polnischen nicht machtig w aren, gab es nicht; darum musste i. J. 1810 eine Anzahl 
deutscher Schiiler die Anstalt verlassen, weil sie dem Unterricht nicht folgen konnten. Die Religions- 
stunden w aren am P o s e n e r  Gymnasium auf die Sonn- und Feiertage verlegt, und da in dem Lehrplan, 
wie er im Programm von 1810 mitgetheilt w ird , in diesem Gegenstande keine Eintheilung in Klassen 
angegeben ist, so muss angenommen w erden, dass im Religionsunterricht mehrere Klassen vereinigt 
wurden.

Ausserdem sollte den Schiilern der hbchsten Klasse in einer ausserordentlichen Stunde eine kurze 
Uebersicht iiber das gesammte Gebiet der Wissenschaft und iiber das W esen und den Zusammenhang 
der einzelnen Zweige gegeben und eine moglichst ausfuhrliche Yorlesung iiber Hodegetik ais Vorbe- 
reitung fiir die Universitatsstudien gehalten w erden; hierbei sollte sie der Lehrer auf den W erth  und 
den Nutzen der philologischen und philosophischen Studien aufmerksam machen, und sie anregen, den- 
selben auch bei der Beschaftigung mit andern Fachstudien treu zu bleiben. Ferner sollte er ihre Auf-

*) W ewnętrzne urządzenie szkół departementowych. 1812 roku.
’*) a. a. 0 .  Seite 3  f. Vergl. auch: Sprawa z pięcioletniego urzędowania Izby Ed. S. 32.
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merksamkeit auch auf ihre kiinftige Lebensstellung hinlenken und ihncn rathen , erst nach reiflicher Prii- 
fang ihrer Neigungen und Fahigkeiten sich fiir einen bestimmten Beruf zu entscheiden. Unter andem 
sollte er ihnen auch die W iirde und die Verdienste des Lehrstandes vorstellen und denjenigen, die bei 
wirklicher Befahigung Beruf dazu fuhlten, eine Unterstiitzung aus der Staatskasse von Seiten der Erzie- 
hungsdirektion zusichern.

Bei der Abiturientenpriifung sollten die Aufgaben zu den schriftlichen Arbeiten so gewahlt wer- 
den, dass sie dem Fache, fiir welches sich der Abiturient erklart hatte, entspriichen; so sollte dem 
kiinftigen Juristen eine Aufgabe aus dem Naturrecht, dem Civil- oder Vdlkerrccht u. a., dem kunftigen 
Kameralisten aus der Naturgeschichte, Physik, Staatsokonomie u. a., dem kunftigen Mediciner aus der 
Botanik, Chemie u. s. w. gegeben werden. Nachst diesen erhielt der Abiturient Aufgaben aus den Spra- 
chen, aus der Mathematik und Geschichte. Die miindliche Priifung, zu der einem Jeden und ins Be- 
sondere den Schiilern der obern Klassen der Zutritt gestattet w ar, wurde durch die stadtische Erzie- 
hungsbehorde abgenommen, die auch nach Beendigung der Priifung in einer geheimen Sitzung mit der 
Priifungskommission iiber die Reife des Abiturienten entschied.

Ueber die Schulzucht gab es sehr strenge Gesetze, dercn Ueberschreitung, wie es scheint, ohne 
alle Nachsicht bestraft wurde. So w urden im Jahre 1 8 | f  zw('i Schiiler deshalb von der Anstalt ver- 
wiesen, w e i l  s i e  s i c h  i n  d e r  W a r t h a  g e b a d c t  h a t t c n ,  und der damalige Rektor P r z y b y l s k i  
wiederholt in dem Programme desselben Jahres die D rohung, diejenigen Schuler unverziiglich von der 
Anstalt zu verweisen, »welche es wagen w iirden, aufs Eis zu gehen, in der W artha  oder in Graben 
zu baden, offentliche Orte, Billards oder Redouten zu besuchen.« Die auswartigen Eltern waren ge- 
halten, ihre* Kinder am Orte unter strenge Aufsicht zu stellen, und der Rektor macht in demselben 
Programme bekannt, dass er »sogar in die obern Klassen einige Schuler nicht aufnehmen werde, wenn 
sie die E ltern nicht unter strenge Aufsicht g'aben.« Diese Strenge muss allerdings nothwendig gewe- 
sen sein, um ein allgemein verbreitetes und tief eingewurzeltes Uebel auszurotten, und es scheint, als 
ob es dem Rektor G o r c z y c z e w s k i ,  der im Programm des Jahres 1810 (s. oben) so bittere Klagcn 
iiber den Verfall der Schulzucht zu siidpreussischen Zeiten fiihrt, auch nicht gelungen w are, den Zog- 
lingen einen besondern Sinn fiir Zucht und Ordnung einzupflanzen, obgleich neben ihm noch vier an- 
dere Geistliche an der Anstalt wirkten. Denn bei Gelegenheit, wie sich der Rektor P r z y b y l s k i  iiber 
die unverniinftigen Forderungcn mancher Eltern beklagt, ihre Sohne selbst ohne die nothige Reife in 
eine hdliere Klasse zu versetzen, weil sie ein gutes Gediichtniss hiitten und Alles nachholen wurden, 
bemerkt er b itter: dass solche Schiiler ein gutes Gediichtniss hatten, daran zweifle das Lehrerkollegium 
keinen Augenblick; ihr Gedachtniss sei im Gegentheil nur zu gu t; sie wiissten gewohnlich die Namen 
und die Lage aller Strassen und selbst die entferntestcn V crgniigungsdrter, als Kegelbahnen, Billards 
u. s. w ., wo sie w eder die Schulbehorde, noch die Ortspolizei auffinden konne; auch in alle Feinheiten 
der erwahnten Spiele wiissten sie, selbst wenn sie in den untern Klassen nichts davon verstanden hat- 
ten, sobald sie in die hohern kamen, einzudringen. Daraus folge dann aber ihre Unfahigkeit zu ernsten 
Beschaftigungen, ihre Arbeitsscheu — u. s. w.

Auch in der aussern Einrichtung der Anstalt musste natiirlich unter der neuen Regierung eine 
Veriinderung eintreten. Die friihere Schulkommission w urde aufgelost, und an die Stelle derselben trat 
seit dem 16. October 1808 als Aufsichtsbehorde ein Schulephorat, an dessen Spitze der Friedensrichter 
Z a k r z e w s k i " )  stand. Es bestand aus dem Bischofe, dem Prafecten des Departements, dem Priisiden- 
ten der Departem ents-Hauptstadt, dem Generalsuperintendenten oder Prasidenten des Consistoriums, wo

*) U nter einigen A ktenstiicken ist J o s e p h  J  a r a  c z e W s k i  als \  orsitzender unterzeichnet.
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sieli ein solches befand, und aus drei andern Mitgliedern, deren Ernennung sieh die Erziehungskamracr 
vorbehielt. Der W irkungskreis dieser Schulbehorde blieb jedoch im W esentlichen derselbe; sie berief den 
Rektor und die Lehrer, natiirlich mit Vorbehalt der Bestiitigung Seitens der Erzieliungskammer; sie iiber- 
wachte die piinktliche Ausfiihrung des vorgeschriebenen Reglements; sie w ar bci den offentlichen Prii- 
fungen zugegen u. s. w.

Das Lehrerpersonal wurde ebenfalls zum grossen Theil aus neuen Mitgliedern zusammengesetzt. 
Der Rektor W o l f r a m  und fiinf andere Lehrer wurden entlassen; *das Rektbrat iibernalim der Domherr 
G o r c z y c z e w s k i ,  friiher Rektor an der Schule zu Kalisch. Dnter den neuangestellten Lehrern waren 
drei Geistliche, so dass die Anstalt je tzt mit Einschluss des Rektors fiinf.-geistliche Lehrer zahlte.

Die Schiilerzahl hatte sich nach dem Tilsiter Frieden wieder bedeutend verm ehrt, und w ar schon 
im Jahre 1808 auf 150 gestiegen. Die niichstfolgenden Jahre hatten sowohl in Folgę der, wenigstens 
iiusserlich hergestellten politischen R uhe, ais auch durch die nunmehr erfolgte nationale Umgcstaltung der 
Schule einen wohlthatigen Einfluss auf die*Frequeny, so dass die Schiilerzahl sich schon im Jahre 1812 
verdoppelt hatte und die beiden untersten Klassen in zwei P ara lle l-Cotus getheilt werden mussten. In 
diesem Jahre legte G o r c z y c z e w s k i  das Rektorat nieder und P r z y b y l s k i  tra t an seine Stelle. Im 
Jahre *1813 musste auch schon die nachstfolgende Klasse in zwei Cotus getheilt werden.

Ais N a p o l e o n  im Jahre 1812 gegen Russland aufbrach, glaubten die Polen, dass die Zeit zur 
W iederherstellung des ehemals so beriihmten Reiches gekommen sei. Der von d e  P r a d t  zu W arschau 
eroffnete allgemeine Reichstag erkliirtc sich unterm 28.- Juni zu einer General - National-Confederation, 
sprach in einer unter demselben Datum erlassenen Proclamation die »W iederhcrstellung des polnischen 
Namens und Yaterlandes« aus und forderte die ganze Nation auf, der Confederation beizutreten. In 
Folgę dieser Proclamation erliess die Erzieliungskammer unterm 29. Juni eine Aufforderung an siimmt- 
liche Schulen, sowohl Lehrer ais Schiiler, durch eigenhandige Namensunterschrift (letztere durch eigens 
dazu gewahlte V ertreter) ihren Beitritt zur Confederation zu erklaren. Sie befahl, dariiber zwei Pro- 
tokolle aufzunehmen, von denen das eine von den Lehrern und Schiilern, das andere nur von den Leh
rern  unterzeichnet werden sollte. N ur das erstere sollte an die Erzieliungskammer cingeschickt werden, 
wahrend das letztere zu den Gymnasialakt.cn gelegt werden sollte. Offenbar hatte man bei letzterem nur 
den Z w eek, dadurch das Nationalgefuhl bei der Jugend zu wecken und zu steigern. Das bei den Gy- 
mnasialakten befindliche Protokoll ist vom R ektor, von sammtlichen Lehrern und von 19 Schiilern aller 
Klassen unterzeichnet.

V. Das Konigliche Gymnasium.
Vom Jahre IS 15 bis 1834.

Die \  eranderungen, die das Gymnasialwesen in <len ersten Jahren nach der Besitznahme des 
Grossherzogthums im Jahre 1815 erfulir, sind im Grunde genommen sehr unbedeutend. Der Direktor 
K a u l f u s s ,  der an P r z y b y l s k i ’s Stelle getreten war, erstattet hieriiber in den Programmen von 1816 
und 17 ziemlich ausfiihrlich Bericht. Die Unterrichtssprache blieb nach wie vor die polnische und die 
Jugend wurde in der A rt gebildet, »wic sie das Bediirfniss der Bewohner des Grossherzogthums Posen 
erforderte.« Dies Bediirfniss fuhrte aber fiir die Regelung und Handhabung des Schulwesens nothwen- 
dig ausserordentliche Schwierigkeiten herbci. Der polnischen Jugend konnte das Erlernen der Landes- 
sprache nicht erlassen w erden, und fiir die deutsche stellte sich die Nothwendigkeit, sich mit der polni
schen Spraehc vertraut zu machen, so dringend heraus, dass es bei der grossten Geschickłichkeit auch 
noch der aussersten Kraftanstrengung der Lehrenden bedurfte, dieser doppelten Anforderung in geniigen-

4 '
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der W eise zu entsprechen. Diese ausserordentlich schwierige Stellung der Lehrer an polnischen Anstal- 
ten , die in spatern Zeiten selbst bei einflussreichen M annern oft so wenig Anerkennung fand, w ird vom 
Rektor K a u lf u s s  in dem Programm e von 1817 in gerechter W eise gewiirdigt, wenn er sagt: »Ein 
guter Lehrer bei uns ist noch uni so achtungswerther (ais tiichtige Lehrer anderer Schulen), weil er in 
Folgę des Charakters der Anstalt viele Eigenschaften in sich vereinigen muss, ohne die er in Deutsch
land sehr brauchbar sein kann, ohne die aher bei uns sein W irk e ^ m ir sehr geringe F i c h t e  tragen wiirde.«

Um bei der geringe* Stundeitzahl, die nJch der Xnordnung des Lehrplans dem deutschen Unter- 
rielite zugewiesen werden konnte, den Schiilern polnischer Zunge das Deutsche dennoch so geliiufig zu 
machen, dass sie spater beim ^Vbgangc zur Universitat untl bei Uebernahme eines Amtes sich desselbcn 
ohne zu grosse Schwierigkeit bedienen konnten, *) wurde eine so zu sagen rein praktische Lehrmethode 
fur zweckmassig befunden. Di% Schiiler w arden so bald als mogRch zurn Sprechen angehalten und nun 
unablassig im Lesen, Uebersetzen und Memoriren geiibt und dabei stets auf die Aehnlichkeiten und Ver- 
schiedenheiten beider Sprachen aufmerksam gem acht In de% mittlern und obern Klassen wurden ein- 
zelne Schriftsteller ins PoTnlsche* und Deutsche iibersetzt, einzelne Disciplinen, wie die Geographie u. a., 
theils polnisch, theils dcutsch vorgetragen u. s. w. Ausserdem errichtete der Direktor fiir die Schiiler 
der obern Klassen eiue kleine Lesebibliothek *') von polnischen, deutschen und franzosischen W erken, 
w as, w ie er sagt, die Schiiler sehr zum Lesen deutscher Schriftsteller angeregt und sie im Deutschen 
erfreulich gefordert babe.

Im Uebrigen wurdc der Unterrichtsplan, den die Erziehungskammer in dem 'W ew nętrzne urzą
dzenie szkół departementowych « vorgeschrieben hatte, im W esentlichen eine Zeitlang beibehalten, ausser 
dass dem lateinischen und polnischen Sprachunterrichte m ehr Raum gegeben und durch den umsichtigen 
und einsichtsvollen Direktor K a u l f u s s  in der Methode manche zweckmassige Aenderung getroffen wurde. 
Bemerkenswerth ist es, dass K a u l f u s s  auch der erste w ar, der den Gesangunterricht am Posener Gy
mnasium einfiihrte. S pater w urde sogar Instrumentalmusik geiibt, So fiihrten z. B. im Jahre 1819 die 
Schuler nach dcrri offentlichen Examen untcr Leitung des Gesanglehrers S c i g a l s k i  ausser mehreren 
grossern Gesangstiicken auch eine Messe von L a s s e r  mit Instrumentalbegleitung aus; im Jahre 1820 
spielte der Prim aner K. P e i l e r  cin G uitarren-Concert von G u i l l a n i  mit Orchesterbegleitung; im Jahre 
1824 w urde eine Symphonie von K u e f f n c r  ausgefiihrt u. s. w.

Die Zalil der Schiiler, sowohl polnischer als deutscher Zunge, nahm nun so ausserordentlich zu, 
dass sie im Jahre 1820 bis auf 564 gestiegen w ar, (die hochste Zahl, welclie die Anstalt iiberhaupt 
aufzuweisen hat.) Es wurde daher beschlossen, die drei untern Klassen vom Gymnasium abzusondern 
und eine Vorbereitungsschule aus ihnen zu bilden, welche im Laufe der Zeit zu einer A rt hoherer Biir- 
gerschule umgestaltet werden sollte. Dieser Plan wurde im Anfange des Jahres 1822 ausgefiihrt; die 
neue Schule verblieb jedoch noch einige Jahre im Gymnasialgebaude und unter der Leitung des Direk- 
tors. E rst im Jahre 1824 w urde sie ganzlich vom Gymnasium getrennt und der bisherige Professor 
R e i d  zum Rektor derselben ernannt; im Jahre 1825 endlich w urde sie in das Theresienkloster auf der 
Schulstrasse verlegt. Die Lehrer M o c z y ń s k i ,  J a k u b o w s k i ,  L i s z k o w s k i  ' ” ) und B e y e r  gingen 
zur Vorbereitungsschule iiber.

*) Das un term  26. Marz 1816 auch am Posener Gymnasium eingefiihrte A biturienten-R eglem ent von 1810 ver- 
lan g t, dass von den polnischen Schiilern beim Abgange von der A nsta lt » ein kurzer A ufsatz fehlerlos geschrieben, ein
vorgelegter D ichter oder P rosaist m it Gelaufigkeit iibersetzt u n d  m it rich tiger A ussprache gelesen w erden k o n n e , auch
K enntniss w enigstens einiger der w ichtigsten  S chriftste ller der N ation vorhanden se i .«

**) Die vom  R ektor W o l f r a m  angelegte s c h e in t  u n te r  seinen Nachfolgern ganzlich verfallen zu sein.
***) L i s z k o w s k i  leitete spa ter auch noch durch  einige Jah re  den S chreibunterricht am Gym nasium.
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Das Gymnasium befand sich unter der Leitung des Direktors K a u l f u s s  iiberhaupt in einem 
bliihenden Zustande, Denn wenn w ir den W erth  einer Anstalt auch nicht nach der Frequenz beurthei- 
len, so lasst doch die Zalil und die Tuchtigkeit der Abiturienten auf den wissenschaftlichen Sinn der 
Schuler und somit auf den Zustand der Schule schliessen. Und in beider Hinsicht zeichnete sich damals 
das Gymnasium aus; insbesondere aber zeugt der Umstand fiir den wissenschaftlichen Sinn der Schuler, 
dass im Laufe von fiinf Jahren acht Mai theils unter K a u l f u s s  entlassenen, theils unter ihm vorgebil- 
deten Abiturienten auf der Universitat fiir die Losung akademischer Preisaufgabeu entweder der Preis, 
odcr doch wenigstens eine ausdriickliche ehrenvolle Erwahnung zu Theil wurde. *)

Im Jahre 1824 w urde K a u l f u s s  entlassen, und es trat nun in der Verwaltung der Anstalt ein 
Interregnum von fiinf Jahren ein. Hierauf folgte im Jahre 1829 das Duumvirat von S t o c  und J a c o b ,  
unter welchem, besonders durch des Letztern leider nur zu kurze, segensreiche W irksamkeit die An
stalt bedeutend gehoben und innerlich erkriiftigt wurde. Die Verxinderungen, welche in dieser und der 
nachstfolgenden Zeit in der innern Einrichtung des Gymnasiums eintraten, waren theils eine Folge der 
Verbesserung des Schulwesens im preussischen Staate iiberhaupt, und liegen als solche ausserhalb der 
Graixzen dieser Abhandlung; theils aber Waren sie auch durch Lokalverhiiltnisse hervorgerufen und he- 
zogen sich hauptsiichlich auf die Vermittelung des Sprachenconflicts in der Provinz. In den letzten zehn 
Jahren hatte sich namlich die Zahl der deutschen Schuler an der Anstalt ausserordentlich vermehrt, und 
die gerechte Foi’derung der deutschen Bewohner des Grossherzogthums, dass ihren Siihnen der Unter- 
richt in ihrer M uttersprache ertheilt werden mdchte, konnte nicht liinger zuriickgewiesen werden. Es 
w urden daher in Folge des Rescripts vonx 9. Mai 1825 die drei untern Klassen in zwei Cdtus, einen 
polnischen xxnd einen deutschen, getheilt; in jenem sollte das Polnische, in diesem das Deutsche Unter- 
richtssprache sein: im Uebrigen sollte kein Unterschied zwischen den beiden Abtheiluxxgen je  einer Klasse 
stattfxxxden. Ixx den drei obern Klassen dagegcn sollte von jetzt an zwar die Untei’richtssprache die deutsche 
sein, doch sollten auch in diesen Klassen einzelne Gegenstiinde in polnischer Sprache vorgetragen werden.

Diese Verordnung schien den polnischen Bewohnern der Provinz so unbillig, dass die Provin- 
zialstande des Grossherzogthums wiederholentlich um Aufhebung oder Beschrankung derselben haten. 
Obgleich cs nun in dem Landtagsabschiede vom 20. Decbr. 1828 lxeisst, dass, »so wexxig es in den Al- 
lerhochsten Absichten gelegen babe und liege, die Verbreitung der deutschen Sprache auf Kosten der 
polnischen eintreten zu lassen, eben so wexxig in den von Si'. Majestat dem Konige bisher unmittelbar 
getroffenen Anordnungen und in den Maassnehmungen der Kdnigl. Behorden die von den Standen aus- 
gesprochene Besorgniss wegen Beschrankung der polnischen Sprache begriindet se i« — , so wurde die 
bisherige Anordnung durch das M inisterial-Rescript vom 12. Febr. 1829 dennoch in soweit beschrankt, 
dass das Deutsche nur in den beiden obern Klassen Unterrichtssprache blieh, die Tertia dagegen eben- 
falls in zwei Parallel - Cdtus fur Deutsche und Polen getheilt wurde. In den beiden obern Klassen sollte 
iiberdies »das Deutsche mit dem Polnischen nach Verschiedenheit der Lehrgegenstande als Unterrichts
sprache auch fernerhin, wie hisher, zwar a b w e c h s e l n ,  jedenfalls aber der Untei'richt vermittelst der 
deutschen Sprache in dem Umfange fortdaucrn, als nothig sei, um die polnischen Schiiler, welche sich 
dem Stande der Gelehrten und dem Staatsdienste widmen wollten, zum Besuche der inlandischcn deut
schen Universitaten, auf welchen sie keine Vorlesungen in polnischer Sprache horen kdnnten, vollstan- 
dig zu befiihigen.« W ie aber dieses »Abwechseln« der Unterrichtssprache zu regeln sei, dariiber giebt 
dasselbe Rescript einige unmassgebliche W inke: von den wissenschaftlichen Gegcnstiiiiden sollten namlich

*) Es waren: M. K o l i c k i  (zwei Mai), A. K i d a s z e w s k i ,  V i e t .  H a h n ,  P.  S t r a w i ń s k i ,  C a r l  L i b e l t ,  
L e o n  C h l e b o w s k i  und I l i p .  D i a m e n t .
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einzelne wirklich in polnischer, andere in deutscher Sprache vorgetragen w erden; ferner sollte »ein und 
derselbe lateinische und gricchische Schriftsteller in derselbcn Klasse, nach der verschiedenen Fahigkeit 
der Schiiler, sich deutsch oder polnisch auszudriicken, von dem Einen ins Deutsche, von dem Andern 
ins Polnische iibersetzt, und somit auch diese Uebung mit benutzt werden, die polnischen Schiiler der 
beiden obern Klassen in der Kenntniss des Deutschen und die deutschen Schiiler in der des Polnischen 
zu befestigen.« Die Ausfiihrung dieses Vorschlages w urde aber durch den Umstand unmoglich gemacht, 
dass gehorig qualillcirte L ehrer, die des Polnischen und Deutschen in gleichem Maasse miichtig gewesen 
w aren, nicht in liinreichender Anzahl vorhanden waren. Um jedoch auch diesem Mangel abzuhelfen, 
wurden sogar ausserordentliche Fonds aus Staatsmitteln dazu angewiesen, »junge Leute, gleichviel, ob 
deutscher oder polnischer Abkunft, welche beider Sprachen machtig waren und sich dem gelehrten Schul- 
fache zu widmen gediichtcn, wenn sie sich dazu bestimmt anheischig machten, im Falle des Bediirfnis- 
ses nicht nur auf den Gjm nasien zu unterstiitzen, sondern ihnen auch, wenn sie die Gjmnasien mit dem 
Zeugnisse der u n b e d i n g t e n  Tuchtigkeit verliessen, wiihrend ihrer U niversitats-Jahre eine angemessene 
Beihiilfe zu gew ahren.« Aber selbst diese letztere Bestiminung, nach welcher die Gewahrung dieser 
Unterstiitzung von dem Zeugnisse der u n b e d i n g t e n  Reifc abhangig gemacht w ird , wurde spiiter noch 
dahin gemildert, dass auch Individuen mit dem Zeugnisse der b e d i n g t e n  Reife daran Theil nehmen 
konnten, wie es z. B. bei dem vorigen Direktor des Mar. - Gymnasiums der Fall war.

Die Ereignisse der Jahre 1830 und 31 im Konigreich Polen iibten auch auf das Posener Gymna
sium einen storenden Einfluss aus. Zwei Lehrer verliessen die A nstalt, um in den polnischen Regimen
tem  fiir die W iederherstellung Polens zu kampfen. Ihnen folgte eine nicht unbedcutende Anzahl Schil
ler ; andere wurden von ihren Angehorigen in die Heimat genommen, um sie, wie es in dem Programm 
von 1832 heisst, »den W irkungen politischer Aufregung« zu entziehen, so dass die Anstalt im Ganzen 
iiber 100 Schiiler einbiisste. Noch storender wirkte der Ausbruch der Cholera im Jahre 1831, in Folgę 
dessen der Unterricht auf liingere Zeit ausgesetzt werden musste.

Aber auch diese Stdrung w ar (und zw ar noch m ehr, ais alle vorhergchenden) nur eine voriiber- 
gehende. Die Schiilerzahl nahm so schnell wieder zu , dass sie schon im Jahre 1834 die friihere iiber- 
stieg; die ausgeschiedenen Lehrkriifte wurden durch neue ersetzt, und das gesellige Verhaltniss der Schu
ler beider Nationalitaten gestaltete sich in Kurzem wieder zu der friiher so erfreulichen, von Allen, die 
in den 20er Jahren Schiiler unserer Anstalt waren, noch je tzt so allgemein geriihmten Eintracht, die 
auf einer durch personliches Kennenlernen hervorgerufenen gegenseitigen Achtung beruhte. Um so iiber- 
raschender erschien daher die Yerordnung vom 22. Septbr. 1834, nach welcher das Gymnasium aufge- 
hoben und durch zwei neue ersetzt w urde, und die dem Publikum zu den verschiedensten Beurtheilun- 
gen und zu den wunderlichsten Vermuthungen Veraulassung gab. Sie lautet im W esentlichen folgen- 
dermassen: »Mit Allerhochster Genehmigung Sr. Majestat des Kćinigs und in Gemiissheit der Anordnun- 
gen des Konigl. hohen Ministeriums der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten wird das hiesige Konigl. 
Gymnasium mit dem 30. d. M. aufgehoben und anstatt desselben werden zwei neue Gymnasien, namlich: 

das Konigl. M a r i e n - G y m n a s i u m  in dem bisherigen Gymnasial-Gebaude und 
das Konigl. F r i e d r i c h - W i l h e l m s - G y m n a s i u m  auf der Fischerei 

den 15. k. M. erdifnet.
Die gewohnliche offcntliche Priifung w ird deshalb in dem hiesigen Gymnasium nicht gehalten.
Der Direktor des Mar.-Gymnasiums ist der bisherige Direktor des hiesigen Gymnasiums, Hr. S t oc .
Der Direktor des Friedr.-Wilh.-Gymnasiums ist der bisherige Studiendirektor, Hr. W e n d t *  u.s.w .
Von den Lehrern wurde die eine Halfte am M arien-Gym nasium , die andere am Friedrich-W il

helms - Gymnasium angestellt.
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>1. Das Konigl. Marion -Gymnasium.
Vom Jalire 1834 bis 1846.

Auf die Frequenz der Anstalt iibte diese Theilung keinen wesentlichen Einfluss aus. Nach An- 
gabe der Programme zahlte das M arien-G jm nasium  bei seiner Eroffnung nur 136 Schuler weniger als 
beim Schlusse der friihern Anstalt vorhanden gewesen w aren, und im Schuliahre 184# w ar die Srbnlp.-. 
zalil schon wieder fiber 400 angewachsen.

Die erste wichtige Einrichtung, die tief in das W esen der neuen Anstalt eingriff und ihr °-ewis- 
sermassen einen eigenthumliehen Charakter aufdriickte, w ar die Errichtung eines Alumnats fiir diejenieen 
Schuler kathohscher Konfession, die sich dem geistlichen Stande widmen wollten. Schon seit laiwerer 
Zeit hatte sich namlich im Grossherzogthum Posen eine bedenkhche Abnahme an katliolischen Geistlichen 
gezeigt, so dass mehrere Pfarrstellen unbesetzt bleiben mussten. Um diesem Mangel abzuhelfen und die 
Jugend zum Studium der Theologie zu ermuntern, sah sich das Ministerium veranlasst, ein Institut zu 
griinden, in welchem eine Anzahl kunftiger Theologen aus Staatsfonds vollig kostenfrei unterhalten wer- 
den sollte. Das hierauf beziigliche M inisterial-Rescript ist vom 5. Septbr. 1835. Die Zahl der Frei 
stellen w ar ursprunglich nur auf 24 festgesetzt; spater, im Jahre 1845, ist sie bis auf 60 erhbht worden 
N ur -ganz arme, dabei sittlich gute, fleissige, auch mit guten Geistesanlagen verseliene Schuler der bei- 
den obern KJassen, welche sich wirklich dem katholischen geistlichen Stande w idm en« wollten waren 
zur Aufnahme berechtigt; erst wenn die vorhandenen Stellen aus den beiden obern Klassen nicht besetzt 
werden konnten, sollteu die tuchtigsten aus Tertia. aufgenommen werden. Ueber die Aufnahme selbst 
entscheidet die Lehrerkonferenz. Die Anstalt steht unter der speciellen Aufsicht eines Regens, des ie- 
desmahgen Rehgionslehrers, dem im vorigen Jahre in Folge ihrer Erweiterung noch ein Subregens zur 
Unterstutzung beigegeben worden ist. Die Alumnen erhalten nach dem oben erwahnten Rescript: »Woh- 
nung, Ileizung, Licht, Aufwartung, Kost und Schulunterricht fre i;« spater wurde auch noch fiir die 
Beschallung nothwendiger und kostspieliger Schulbiicher gesorgt; auch werden den Diirftigsten ange- 
messene Geldunterstutzungen auf Kleidungsstiicke verabreicht. Ferner geniessen sie die Vergunstigurw 
dass sie »bei der Heeres-Ersatzaushebung bis zum 25sten Lebensjahre zuriickgestellt bleiben; mit Ab- 
lauf desselben aber miissen sie die an den geistlichen Stand unwiderruflich bindende Subdiakonatsweihe 
erhalten haben, widrigenfalls sie sofort in die allgemeine Militairpflicht zuriickfallen und diese vollstandi" 
erfiillen miissen.# Der A ustritt darf nur unter W iedererstattung der Verpflegungskosten erfoRen

Die zweite Yeranderung betrifft die Unterrichtssprache. Mit der Eroffnung des M arien-Gym na
siums im Jahre 1834 w ar namlich die polnische Unterrichtssprache auf die untern Klassen beschriinkt 
worden. Dies gab Yeranlassung zu vielfachen Klagen Seitens der polnischen Bevolkerung, die endlich 
so allgemein wurden, dass die Provinzialstande um Zuriicknahme der hierauf beziiglichen Verordnuiw 
antrugen. In Folge dieser Petitionen erschien dcnn auch im Anfange des Jahres 1842 ein M inisterial 
Rescript, durch welches die bis zum Jahre 1834 befolgte Einrichtung im Wesentlichen erneuert wurde 
jedoch mit der Modification, dass fur die deutschen Schuler keine Parallel-Cbtus eingerichtet werden 
durlten. Die polnische Sprache sollte in den v i e r  untern Klassen »als Ilauptunterrichtssprache eiiwe- 
fuhrt werden nut der Bestimmung jedoch, dass die Schiiler in soweit das Deutsche erlernten, dass sie 
nicht durch die Unfahigkeit, dem deutschen Yortrage zu folgen, von dem Aufsteigen in die beiden ober- 
sten Klassen zuruckgehalten w urden.« In der Secunda sollte dann die deutsche Sprache als Ilaupt- 
unterrichtssprache emtreten, »so jedoch, dass die klassischen Schriftsteller abwechselnd polnisch und 
deutsch ubersetzt werden konnten.« Bei der Mathematik, der Physik und im Franzosischen konne auch 
die polnische Sprache zum Yortrage angewendet werden. Auch die Anforderungen des Abiturienten-



Reglements erlitten, so weit sie die Leistungen im Deutschen betrafen, fur die Scliiiler polnischer Ab- 
kunft wesentliche Modificationen.

Im Jahre 18-12 wurde der Direktor S to c  seinem W unsche gemass in den Ruhestand versetzt, 
and der Religionslehrer Dr. P r a b u c k i  nahm seine Stelle ein. Aber schon 4 Jah re darauf trat fur die 
Anstalt eine lieue Katastrophe ein.

Die bekannten politischen Verhiiltnisse im Friihjahre des Jahres 1846 machten es namlich noth- 
wendig, die Schiiler schon am 6. Marz zu den Osterferien zu entlassen. Am 28. April erschien eine 
Bckanntmachung des Konigl. Oberprasidiums, dass in Folge der Kabinetsordrc vom 18. April das Marien- 
Gymnasium »in seiner bisherigen Gestalt* aufgelost sei, seine Wiedereroffnung »in eincr zweckmassi- 
gern Einrichtung« jedoch in Kurzem erfolgen werde. Als Grand dieser Maassregel w ird in der Bekannt- 
machung vom 5. Mai angegeben, »dass nicbt bios einzelne Schuler desselben sich bei den politischen 
Umtrieben betheiligt hatten , sondern auch ein dringender Verdacht vorhanden sei, dass unter den Schil
lera dieses Gymnasiums hochverratherische Bestrebuugen und Verbindungen bestanden hatten, ausserdem 
aber bei dieser Anstalt ein holier Grad von Indisciplin sich kundgegeben habe.«

Die W iedereroffnung des Gymnasiums erfolgte den 11- Mai 1846. Das Direktorat wurde dem 
Regierungs- und Schulrath Prof. Dr. B r e t t n e r ,  anfangs kommissarisch, im Jahre 1817 defmitiv iiber- 
tragen. Bedeutende Yeranderungen hat die Anstalt seit dieser Zeit nieht erlitten, ausser dass das Deut
sche auch wieder in den beiden m i t t l e r n  Iilassen zur Unterrichtssprache gemacht worden ist.

1 U S A T Z.
M i l d e  S t i f t u n g e n .

Neben dem schon oben erwahnten Alumnat fiir kiinftige Theologen sind mit dem Gymnasium 
noch zwei Unterstiitzungsanstalten verbunden, namlich das Ł u b r a ń s k is c h e  und S z o ld r s k is c h e  Con
vict. Beide waren urspriinglich mit dem Ł u b ra ń s k is c h e n  Collegium verbunden und befanden sich auf 
der Dominsel. Die Erziehungskommission von 1779 vereinigte sie mit der neugegriindeten Nationalschule 
und verlegte sie in einen Seitenflugel des Jesuitengebaudes links vom Eingangsthore, wo sie sich noch 
gegenwiirtig belinden. In jedem  erhalten 11 Zoglmge freie W ohnung und Bekostigung. Ausser noch 
drei anderen geringeren Stiftungen, namlich der W ę g o rz e w s k is c h e n , P rz y lu s k is c h e n  und W i t 
k o  w sk isch en , aus denen armen Schiilcrn der Anstalt theils freier Untcrhalt, theils kleine Unterstiitzun- 
gen an Schulbiichern u. s. w. zu Theil werden, hat die Anstalt auch noch aus einer Stiftung des Gra- 
fen N i c o l a u s  v. M i e l ź y ń s k i  ein Stipendium an einen zur Universitat abgehenden Schuler zu vergeben.

Iin Jahre 1826 w urde auf den Antrag des Provinzial-Schulkollegiums vom Ministerium eine 
Summe von 1500 Thlrn. zu einem Unterstiitzungsfond fiir arme nichtadlige Schuler des Gymnasiums 
bewilligt. Durch das Rescript vom 26. Decbr. 1834 w urde die Iliilfte dieses Fonds dem Friedrich- 
W ilhelms-Gym nasium iiberwiesen. In demsclben Jahre (1826) ubernahmen die Lehrer die freiwillige 
Yerpflichtung, zum Andenken an die Genesung des Kiinigs, so lange sie an der Anstalt angestellt sein 
w iirden, jiihrlich einen’ kleinen Beitrag zu zahlen, urn arme talentvolle Schuler mit Schulbiichern zu ver- 
selien. In den Programmen der folgenden Jahre wird alljahrlich iiber die Verwendung der auf diese 
W eise zusammengebrachten Summe, die sich ungefahr auf 30 Thlr. belief, Bericht erstattet. Mit dem 
Jahre 1831 scheinen jedoch die Zahlungen ausgeblieben zu sein, weil in den spiitern Programmen ihrer 
keine Erwalm ung mehr geschieht.

B e m e r k u n g :  W eniger bekannt diirfte cs se in , dass s e e k s  junge L eute evangelischer Confession aus dem 
ehemaligen Polen (Grossherzogthum  Posen und W estp rcu ssen ), welche Theologie studircn  w o lle n , auf ” die Bene 
cien des freien A lum nats « an dem Joachim sthaler Gymnasium zu Berlin  A nspruch haben. (V ergl. R escr. des K.omb . 
P rov.-Schulkoll. v. 23. A pr. 1833.)
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Beilage I ,  a. zu Seite 9.

L E H R - P L A N
nac h  der  V e r o r d n u n g  d e r  E r z i e l i u n g s - K o m m i s s i o n  v o n  1779 .

Vertheilung der Unterrichtsgegenstande unter die Professoren, von denen jeder 20 Stunden wochentl. giebt.

Klassen.

I.
Prof. der 
I. Klasse.

G ram m atik; latein. Bruch- 

stiicke...........................9 St

A rith m e tik .................... 6 S t

K alligraphie...................2 St

■Anfange der neuern  Geo

graphic ....................... 2 S t

M oral nebst latein. Bruch- 

stiicken....................... 1 St.

II.
Prof. der
‘2. K lasse.

In dieser Klasse w erdcn dieselben Gegenstiinde nach Angahe der E lem entarbiicher w eiter fortgefiihrt.

III.

Prof. der Beredsamkeit. Prof. der Mathematik. Prof. der Physik. Prof. d. Moral u. d. Rechts.

G ram m atik ; Bruchstiicke 
aus C o rn e l; Briefe des 
Cicero und  P lin ius 8 St.

W iederholung der A rithm e
tik .................................2 St.

Der erste T heil der Geo
m etrie ........................4 St.

N atur-G eschichte vom Gar-
te n b a u ......................... 2 St.

Latein. Bruchstiicke dazu 
1 St.

Gesch.u. Geogr.v.A ssyrien u.
P ersien n. 1. Bruchst. 2 St. 

Moral nebst latein. Bruch- 
stiicken........................1 St.

IV.

B ruchstiicke aus denselben 
A utoren  ; Redeiibungen 

•3 St.

Beschluss des ersten Theils
der G eom etrie..........4 St.

A lg e b ra ...........................4 St.

N atur-G eschichte v. A eker- 
bau  nebst latein . B ruch-
stiicken........................2 St.

E in leitung in die P hysik  
4 St.

Geschiehte und  Geographie 
v. A lt-G riechenland nebst 
latein. B ruchst..........2 St.

Moral nebst latein. Bruch- 
stiicken....................... 1 S t

V.
Zweijahrig.

Cursus.

I. und II. Cursus combin. 
B ruchstiicke aus klassi- 
sehen D ich tern ; cinzelne 
R eden .........................3 St.

Der zweite T heil der Geo
m etrie ........................4  St.

W iederh . d. E in l. u. d. ersten 
T heils der Physik  6 St. 

Nat.-Gesch. v. d. Mineralien 
nebst lat. B ruchst. 2 St. 

B otanik ...........................1 St.

Geschiehte und  Geographie 
des riim . Reichs nebst 
latein. Bruchstiicken 3  St.

W iederho l. d. M oral nebst 
latein . B ruchstiicken 1 St.

I. und 11. Cursus combin. 
Bruchstiicke aus verschie- 
denen klassisehen Dich
te rn ; einzelne Reden 3 St.

Beschluss der A lgebra 2 St. 
Mathematische und  andere 

Zeichnungen.............. 2 St.

j

W iederh . d. E inl. u. d. zwei- 
ten T heils d. P hysik  6 St. 

Gesundheitslehre nebst lat.
B ruchstiicken ........  2 St

B otanik....................  i gt

Moral und Rechtslehre 3  St. 
Latein. Bruchstiicke zur Mo

ral .................................1 St.

VI.

Rhetorik und  P oetik ; R e
den des C ice ro , Livius, 
C u rf iu s , T a c itu s ;  der 
B rief des H oraz de arte 
poetica......................... 6 St.

L o g ik ...............................2 St. Geschiehte der K iinste und 
Gewerbe nebst lat. B rueh- 
stucken dazu ............2 St

Moral u n d  R echtslehre 7 St. 
V aterlandische Geschiehte 

2 St.
Lat. Bruchstiicke zur Moral 

und R echtslehre ......1 S t

B e m e r k u n g  I. Christliche Religionslehre jeden  Sonn - und  Feiertag.

B e m e r k u n g  2. N euere frem de Spraehen vverden in J2  wochentlichen S tunden gelehrt. Die Schuler sind darin nach 
dem Grade ihrer K enntniss der Sprachen in drei A btheilungen getheilt. Bei andern ausserordentli- 
chen Lehrgegenstanden ist in ahnJicher W eise zu verfahren.

5
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B eilage I ,  b.

SCHUL - PL AN.
Klassen. : Stunden. Montag. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag. Freitag.

«
Sonnabend,

I.

8 -  9 ,

9 -  10 |
G ram m . la te in . | 

B ru c h stiiek e .
“  j G ram m . la te in . i 

B ru c h s t. '
A rith m e tik . j G ram m . la te in . i 

B ru c h s t. ,

!
2 — 3

3 — 4

K allig raph ie .

A n f. d . n e u e rn  
|G e o g ra p h ie .

1
G ram m . la te in . 

B ru c h s t. 
M o ra l; la te in . 

B ru c h s t.

K allig raph ie .

A n f. d. n e u e rn  1 
G eograph ie. J

G ram m . la te in . 
B ru c h s t.

II. D iese lben  G egenstande  w e rd e n  in  d e rse lb e n  O rd n u n g  w e ite r  fo r tg e f iih rt.

III.

8 ~  9 1 
9 -  10 (

G ram m . la te in . | 
B ru c h s t.

■ j

A rith m e tik . < G ram m . la te in . , 
B ru ch st.

G eom etrie . i G ram m . la te in . ( 
B ru c h s t. ^

2  -  3  ( 

3 -  4 l
G e s c h .; la te in . 

B ru c h st.

L a t. B ru c h s t. z.
G arten b au . 

M o ra l; la te in . 
B ru c h s t.

1
j

V . G arten b au . i G ram m . la te in . 
B ru c h st.

IV.

8 -  9

9 — 10 |! “ ■ !

E in le it .  in  die 
P h y s ik .

1 G eom etrie . 1 E in le it .  in  die, 
P h y s ik .

A lg eb ra . | 

)

G esc h .; la te in . 
B ru ch st.

2 - 3

3 — 4

A lgeb ra .

L a t.  B ru c h s t. ; 
R ed e tib u n g en

M o ra l; la te in . 
B ru c h s t. 

A lgeh ra .
 ̂L a t. B r u c h s t . ; 1 

R e d e iib u n g e n ,
V o m L a n d b a u ;  

la t. B ru c h s t.

1. C u rsu s.

V.

2. C u rsu s.

8 -  9 (  

9 —  10

1 P h y s ik .
'

G e sc h .; la te in . 
B ru c h s t. 

M o ra l ; la te in . 
B ru ch st.

 ̂P h y s ik . 

!

I G e sc h .; la te in .
> B ru c h st.

1

P h y s ik . ' M in era lo g ie ;
> la t. B ru c h s t.

2 — 3

3 — 4

L a t.  B ru c h s t . ;
einz. R eden . 

B o tan ik .

' L a t. B r u c h s t . ; 
■ einz. R eden .

' G e o m e trie , 2r. 
■ T h e il.

1 G eo m e trie , 2 r. 
T h e il.

8 — 9 

9 — 10

1 P h y s ik . M o ra l; R ech ts - 
k u n d e .

L a t.  B ru c h st. 
z u r  M oral.

| P h y s ik .

i

*
I M o ra l; R ec h ts -  
. k u n d e .

| P h y s ik . 1 G e su n d h e its -  
l e h r e , la t. B r.

2 — 3

3 — 4

L a t. B ru c h s t . ;
einz. R ed en . 

B otan ik .

 ̂L a t. B r u c h s t . ; 
j einz. R ed en .

* A lgeb ra . , M athem .Z eich - 
l nen .

8 - 9

9 — 10
• M o ra l; R ech ts - 
> ku n d e .

1 R h eto r, u . P o e - 
1 t i k ;  la t. B r.

I M o ra l; R e c h ts -  
> kunde .

' R h eto r. u .P o e -  
■ t ik ;  la t. B r.

1 M o ra l; R ech ts - j  R h e to r , u . P o e - 
■ k u n d e . '  t i k ;  la t. B r.

V I.
)■

2 — 3

3 - 4

K unstgesch .

L o g ik .

L ogik .

K u n stg esch .

'  V a te r la n d . Ge- 
> schichte .

M ora l ;R e c h ts -  
k u n d e .

L a t.  B ru c h st. 
z u r  M oral.

ę**co ftENSIS
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'  6 fur das SchuJjahr 1847/48.
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na rok szkolny 1847/48.
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VORBERICHT.V

Das Materiał zu einer Geschichte des Marien-Gymnasiums ist (mit Ausnahme des altesten Zeitab- 

schnittes) so reichhaltig, dass eine angemessene VAarbcitung desselben die Granzen dieser Einladungs- 

sclirift weit iibersclireiten wiirde. Hiernaeh wurde *eine doppelte Beliandlung des vorhandenen Stoifes 

mbglich: entwcder wurde die Abliandlung, wie dies aucb anderwarts geschchen ist, dem Publikum 

stiickweise in mehren, vielleicht niclit einmal unmittelbar aufeinander folgenden Jahrgangen vorgelegt, 

oder es konnten fur jetzt nur die Umrisse zu ,gfiier vollstiindigen Geschichte der Anstalt in einem 

skizzenartigen Entwurfe gezeichnet werden, so dass die Verbffentlichung der ausfiihrlichen Geschichte 

derselben einer spatern Gelegenheit vorbehalten bleiben musste. Dass sich der Verf. der voi’liegenden 

Abhandlung fiir den letztern W eg entschied, hat unter Anderm seinen Grund auch in den wahrend der 

Ausarbeitung obwaltenden Zeitverhaltnissen, durch die sogar das Fortbestehen der Anstalt eine Zeitlang 

in Frage gestellt war.
Nur iib e r  die Einrichtung der sogenannten »Nationalschule« schien eine etwas grossere Ausfiihr- 

lichke it wiinschenswerth, einmal weil das Schuiwesen Polens in den letzten zwei Jahrzehnten des vorigen 

Jahrhunderts den deutschen Piidagogen im Ganzen u b e rh a u p t noch viel zu wenig bekannt ist, und dann, 

weil das Reglement von 1783 so manchen trefflichen ^  dik enthalt, der auch bei der gegenwartig beab- 

sichtigten Reorganisation des Unterrichts wegen der in mancher Hinsicht nicht abzuleugnenden Aehnlich- 

keit der Zeitverhiiltnisse wohl beriicksichtigt zu werden verdiente.

Die beiden ersten Abschnitte: »Posens alteste Schulanstalten« uud »dic Jesuitenschule« mussten

schon darum diirftiger ausfallen, weil das Material fiir diese Zeit uberhaupt nur ausserst sparlich und

schwer zu beschaffen ist. Ausser einigen wehigen Notizen gleichzeitiger Schriftsteller konnte iiber diesen

Zeitabschnitt nur das treffliche W erk von J. Ł u k a s z e w i c z :  Obraz historyczno-statystyczny miasta
1



Poznania S. 7 bis 34 des 2. Theils benutzt werden, aus welchcm die unten mitgetheilten Angaben denn 

auch fast ausschliesslich (zum Theil wortlich) entlehnt sind. Andere Schriften iiber diese Periode, wie 

die Programmabhandlung vom Prof. C z w a l i n a :  von den Schulen im ehemaligen Polen, namcntlich im 

Posenschen, sind, so weit sie die P o s e  n e r  Schulanstalten betreffen, nach dem eigenen Gestandniss der 

Yerfasser ebenfalls nur aus dieser Quelle geschopft.

Aus den letzten zwei Jahrzehnten endlich sind aus leichtbegreiflichen Grunden nur die aller- 

wichtigsten Ereignisse mit kurzeń W orten zusanunengestellt worden.
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ENTWURF
ZU

einer Geschichte des Konigl. Marien-Gymnasiums.

EIMEITING.

Poscns jilteste Schulanstalten.

D i e  iiltesten Nacbrichten, die w ir iiber das Schulwesen in Posen aufweisen konnen, reichen nicht iiber 
das 13. Jahrh. hinaus, obgleich wohl mit Sicherheit angenommen werden darf, dass bald nach der Ein- 
fiihrung des Christenthums in Polen aucb Unterricbts-Anstalten entstanden sein werden. Frcilich mochten 
diese Anstalten zuniicbst nur den Zweck haben, fiir den geistlichen Stand vorzubereiten, so dass der 
Unterricht ira Latein, nebst dcr Unterweisung im kircldichen Ritus darin das Uebergewicbt iiber andere 
Unterrichtsgegenstande behauptetc. Nach diesem Zuscbnitt w ar auch die D o m s c h u l e ,  die alteste 
Schule Posens, eingerichtet. Sie muss schon vor dem Anfange des 13. Jahrhunderts bestanden haben. 
Denn als im Jahre 1263 Bischof B o g u f a l  den Bewohnern des linken W arthaufers die Erlaubniss 
ertheilte, die Kircbe zu St. Maria Magdalena zu bauen, versagte er ihnen ausdriicldich die Befugniss, 
mit der Kircbe zugleich auch eine Schule anzulcgen, wed sie ihre Kinder in die Domschule schicken 
konnten*). E rst im Jahre 1303 gestattete der Bischof A n d r e a s  den Biirgern der westlichen Stadt, 
wed er ihrer Unterstutzung bedurfte, d ie  S c h u l e  zu  St .  M a r i a  M a g d a l e n a  (am Neumarkt) zu 
griinden, die jedoch eigentlich nur eine Vorbereitungsanstalt fiir die Domschule bildete. Der latei- 
nische Unterricht w ar darin lediglich auf das Lesen des Cato und Donat beschriinkt; die klassischen 
Schriftsteller, wie V irgil, Horaz u. a. blieben ausdriicklich der Domschule vorbehalten. Ausser dem 
Latein w urde iu dieser stiidtischen Schule auch polnisch und deutsch Lesen und Schreiben, nebst 
den Anfangen der Arithmetik gelehrt. Im Jahre 1519 legte der Bischof Ł u b r a ó s k i  an der Stelle, wo 
das heutige geistliche Seminar steht, das sogenannte Ł u b r a ń s k i s c h e  K o l l e g i u m  an. Dieses Institut 
wurde eine unmittelbare Vorbereitungsanstalt fiir den geistlichen Stand, so dass die Zoglinge nach voll- 
endetem Kursus nicht mehr nothig hatten, zur Vollendung ihrer Studien die Akademie zu Krakau zu 
besuchen. Das Kollegium w ar von seinem Stifter mit reichen Dotationen versehen, die spiitcr durch die 
Stiftungen der Bischofe R o z d r a z e w s k i  und S z ó ł d r s k i  und des Domherrn T o m i c k i  noch ansehnlich

*) N icht bios h ier, sondern auch an andern O rten, wo sich Dom schulen hefanden, m achte man Schw ierigkeiten, 
w enn sich die B urger um  die E rlaubniss bew arben, eigne Schulen anzulegen. S. Dr. R e i c h  e:  Gesch. des Gymnas. zu 
S t. E lisabeth  in Breslau, und  die daselbst angefiihrte S ch rift: Geschichte des Schul- und  E rziehungsw esens in  D eutsch
land  von Ruhkopf. Brem en 1791.

1*
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vergrbssert w arden, und gelangte dalier in kurzer Zeit zu einer erfreulichen Bliithe. AIs jedoch spater 
die Jesuiten sich in Polen festsetzten, und hier, wie iiberall, Alles anwandten, den Volksunterricht ganz 
in ihre Hande zu bekommen, und daher auch kein Mittel unversucht liessen, andern Anstalten auf jede 
mogliche W eise Abbruch zu thun , so konnten weder die reichen Stiftungen, noch der kraftige Schutz, 
dessen sich die Anstalt von Zeit zu Zeit Seitens aufgeklarter Priilaten zu erfreuen liatte, den alhnahligen 
Verfall des Kollegiums aufhalten, bis es endlich im Jahre 17S0 von der Erzichungs-Kommission aufgc- 
hoben wurde. Ausser den erwahnten Anstalten gab es in Posen u. a. nach und nach noch drei e v a n -  
g e l i s c h e  Schulen; die erste, i. J. 1567 von deni Kaufmann R j d t  am Markt angelegt, dauerte wahr- 
scheinlich nur bis 1563. Im Jahre 1570 wird eine andere ausserhalb der Stadt erwiihnt, die i. J. 1616 
von den Jesuitenschiilern zerstort wurde. Die dritte ist die noch heute bestehende sogen. Grabenschule, 
die i. J. 1783 angelegt wurde. Ferner gab es seit d. J. 1553 (seit 1555 auf der Vorstadt St. Adalbert) 
eine Scliule d e r  b o h m i s c h e n  B r i i d e r ,  die 1616 ebenfalls von den Jesuitenschiilern zerstort wurde. Im 
Jahre 1639 legte der Orden der hi. Dreifaltigkeit bei der St. Annenkirche eine sogenannte d e u t s c h e  
Schule an, die jedoch wahrscheinlich nicht die schwedischen Kriege iiberdauerte. Endlich ist auch noch 
das durch den Bischof A d a m  K o n a r s k i  im 16. Jahrh. gestiftete und nach Aufhebung des Lubraiiski- 
schen Kollegiums durch den Bischof O k g c k i  in das jetzige Seminargebaude verlegte K l e r i k a l - S e m i n a r  
zu erwahnen.

I. Die Jcsuitensclmlc*
V o m  J a h re  1573 b is 1773  (1780).

Im 31. Jahre nach der Stiftung des Ordens w urden die Jesuiten durch den Bischof A d a m  K o 
n a r s k i  nach Posen gezogen, um den immer mehr um sich greifenden kirchlichen Neuerungen entgegen 
zu w irken; und schon zwei Jahre darauf, den 25. Juni 1573 erolfneten sie ihre Schule. Der Charakter 
dieser Anstalt w ar von dem aller iibrigen Kollegien dieses Ordens nicht wesentlich verschieden. Es w ar 
bekanntlich ein Hauptgrundsatz der Jesuiten, iiberall, wohin sie ihre W irksamkeit ausdehnten, und wohin 
dehnten sie diese nicht aus! sich vor Allem und auf jede W eise V ertrauen zu erwerben. Nach diesem 
Prinzip gaben sie auch ihreu Unterrichtsanstalten einen Zuschnitt, nach welchem sie zum mindesten 
des Vertrauens ihrer Zoglinge gewiss sein konnten. Daher batten denn auch ihre Anstalten besonders 
in Polen nur selten den Charakter der Griindlichkeit und w ahrer W issenschaftlichkeit"), so sehr auch 
die dabei beschliftigten Professoren eben durch Griindlichkeit in den verschiedensten wissenschaftlichen 
Zweigen hervorragten. Dialektische Klopffechterei und scholastische Spitzfindigkeitcn, in denen sie ihre 
Zoglinge iibten, gaben dieśen den blendenden Schimmer logischer Schiirfe, religioser Zclotismus und Ver- 
folgung Andersgesinnter den Schein w ahrer religioser Begeisterung; mit wohlberechncter Milde und Nacli- 
giebigkeit liessen sie, in Posen wenigstens, ihren Zoglingen oft die verwerflichsten Excesse ungestraft 
hingehen, indem sic sic als liarmlose Ausbriiche der jugendlichen Lebhaftigkeit entscbuldigten, um spater 
die durch eine so »vaterliche Milde« fiir sich gewonnene und gcfesselte Jugend fiir ihre Zwecke benutzen 
zu konnen. Die Chroniken jener Zeit sind voll von Klagen iibcr die Zugellosigkeit der Jesuitnnschiiler, 
vor denen i. J- 1674 nicht einmal der Biirgermeister sicher war. Abgesehen davon, dass die Juden 
und Deutschen von ihnen auf jegliche W eise verfolgt wurden, liessen sie auch nicht selten an polnischen

*) D er R ek to r  P r z y b y l s k i  sag t in  d e r P ro g ra m m a b h an d lu n g  vo n  1 8 1 3 , v o r E r r ic h tu n g  d e r E rz ieh u n g sk o m - 
m ission , also in  d e r eh em aligen  J c s u ite n sc h u le , babe d e r  ganze U n te rr ic h t d a rin  b e stan d en , ..dass m an  in d e r einen  ha lben  
S tu n d e  die so g en an n ten  E r ra ta  re v id ir t,  eine halbe S tu n d e  den  g e le h rte n  A lv a r ab gefrag t, den  sie, ohne ih n  zu  v e rs teh e n , 
au sw en d ig  h e r r e c i t i r t ,  u n d  d ie ganze S tu n d e  dafiir g e s tra f t b a b e , w e il sie das n ic h t le rn e n  w o llte n  o d e r k o n n ten , w as  

s e lb s t ih ren  n a tiir lic h e n  Y e rs ta n d  a u f  irnn ier v c rn ag e ln  s o llte " .
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Handwerkern und Biirgern ihren tollen Mutliwillen aus; sie misshandelten, wo sie mit ilincn zusammen- 
trafen, die Zoglinge des Łubrańskischen Kollegiums, mit denen es zwischen der ostlichen und westlichen 
Stadt nicht selten zu fdrmlichen Schlachten kam; kurz »es verging kein Ja h r« , sagt ein glaubwiirdiger 
Schriftsteller”), »ohne dass die Jesuitenschiiler in Posen einen Excess begingen«. Nicht selten w urde 
diese ziigellose Jugend von den frommen Yatern selbst zu gesetzwidrigen Handlungen angestachelt; so 
hetzten sie ihre Schiiler dermassen gegen die Dissidenten auf, dass się in den Jahren 1603, 1603, 1611 
in Verbinduug mit dem Pobel die Kirchen derselben plunderten, in Brand steckten und theilweise demolirten, 
ja  sie i. J. 1616 sogar von Grund aus zerstorten. »Verliess nun diese Jugend die Schule«, sagt der eben 
erwahnte Schriftsteller, »so verursachte sie Uufug, Tum ult, V erw irrung, Gesetzwidrigkeiten, an die sie 
sich von Kindheit auf gewohnt liatte, auf Landtagen, Reichstagen, vor Gericht und iin Heere. A uf den 
Jesuiten also, die sich der offentlichen Erziehung in der Nation bemachtigt hatten und ihr absichtlich 
eine so verwerfliche Richtung gaben, lastet die Hauptschuld von dem Untergange des lleichs«.

Nach B i e l s k i ””) hatte die Anstalt folgende 15 Klassen, die w ir mehr oder weniger in alien 
Jesuitenschule nwiederflnden: InCma, Grammatika, Syntaxcos, Pocseos, Rbetorices, Logices, Physicae, Meta- 
physicae, Moralis et experimentalis Philosophiae, Matheseos, Theologiarum : Controversiae, moralis, cano- 
nisticae, sacrae scripturae, speculativa; sie umfasste also nach unserm Schulorganismus das Gymnasium 
nebst der philosophischen und tlieologischen I' aculhit.

Den Hauptunterrichtsgegenstand bildete in den untern Klassen das Latein, welches die Zbglinge 
nach der in alien Jesuitenschulen eingefiihrten Alvarschen Grammatik mechanisch erlernten; in den obern 
Abtheilungeu legte man ein ganz bcsonderes Gewicht auf Disputiriibungen. »Unter andern Schuliibun- 
gen, sagt der gelehrte W u j e k ”””), veranstalteten wir, ausser den gewohnlichen Disputationen, die iibcr 
die gegenwartigcn Glaubensunterschiede tiiglich in der Schule angestellt werden, auch zweimal im Jahre 
und besonders in renovatione studiorum bedeutendere und offentliche Disputationen, wie das in alien 
unsern Kollegien in den verschiedenen Landern Sitte ist«. Ausserdem lieferten die Zoglinge schwiilstige 
Lobreden auf Standescrhbhungen der W ojew oden und anderer hochgestellten Beamten, Hochzeits- und 
Leichen-Karmina u. s. w. M itunter wurden auch Dialoge aus der biblischen oder Profan-Geschichte zur 
Unterhaltung des Publikums von Schiilern offentlich aufgefuhrt. Alle diese Umstande, die lockere Schul- 
zucht, der blcndende Schein von Griindlichkei' und Allseitigkeit der Bildung, der scheinbar aus w ahrer 
Liebe zur Religion hervorgegangene Eifer gcgcn die sog. Ilaerctiker, der Pom p, mit welchem sie bei 
Schulfeierlichkeiten auftraten, dies und vieles Andere w ar vollkommen geeignct, cine ausserordentliche 
Menge von Zoglingen anzulocken, und, da man auch damals schon den W erth  einer Anstalt nach der 
Schulerzahl schiitzte, dem Kollegium in den Augen des Publikums den Schein hbchster Vollkommenheit 
zu geben. Die Jesuiten siiumten nicht, diese giinstige Stimmung so gut als moglich zu nutzen. Unter 
Sigismund III. und spater i. J .  1678 unter Johann III. w irkten sie sich sogar das Privilegium aus, ih r 
Kollegium zum Range einer Ilochschule zu erheben; die Krakauer Universitat jedoch, die im Łubrański
schen Kollegium ihre Kolonie in Posen hatte, wusste diese Concession wieder riickgangig zu machen.

Deutsch und Griechisch w ar nicht mit in den allg. Lehrpian aufgenommen, weil man es fiir den 
kiinftigcn Geistlichen fiir iiberfliissig hielt. Dagegen war bis zum J. 1656 mit der Anstalt ein sogenanntes 
Collegium Nobilium (eine A rt Ritterakademie) verbunden, in welches nur die Sohne des Adels Zutritt

*) J.  Ł u k a s z e w i c z ,  Obraz, historyczno-statysfyczny miasta Poznania w  dawniejszych czasach. Pozn. 1838.

T . II. p. 23.
**) W idok królestwa polskiego.
” *) Dialysis.
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hatten; in diesem wurde auch Deutsch und Franzosisch, ja  privatim sogar Griechisch °) und Hebraisch 
gelehrt.

Es konnte jedoch nicht fehlcn, dass das Unzweckmassige und die m itunter bedeutenden Mangel 
der Jesuitenkollegien bei einsiclitsvollen Mannern nicht batten die Selinsucht nach eincr zeitgemassern 
Organisation des Sclinlwesens hervorrufen sollen. Den ersten Anstoss dazu gab der Piarenorden. 
Dieser Orden, der sich Erziehung und Jugendunterricht ausschliesslich zur Aufgabe gemacht und dabei 
nicht minder ausgezeichnete Manner aufzuweisen hatte, als die Gesellschaft Jesu, erkannte zuerst das Be* 
diirfniss, den Unterrichtsanstalten eine volksthiimlichere Richtung zu geben, und gewann dadurch, wie 
auch durch die uneigenniitzige Aufopferung, mit welcher sich die Ordensbriider nur um des Volks- und 
Staatswohls willen ihrem edelu Geschiifte hingaben, die allgemeine Achtung des einsichtsvollern Theils 
der Nation. V or allem w ar es der ehrwiirdige und hochverdiente S t a n i s l a u s  K o n a r s k i ,  der in den 
letzten Regierungsjahren August’s III. eine durchgreifende Reform der Piarenschulen auf nationaler Grund- 
lage hervorrief und mit erwiinschtcm Erfolge durchfiihrte. Die Jesuiten sahen bald, welche Gefahr ihrer 
Anstalt von dieser Seite her drohte, und siiumten nicht, ihr vorzubeugen. Sie schritten daher auch 
ihrerseits schleunigst zu einer Reform ihres Kollegiums. Dadurch gelang es ihnen, der Schule noch kurz 
vor ihrem Ende einen neuen Aufschwung zu geben, wozu der Umstand nicht wenig beitrug, dass das 
Lehrerkollegium in J o s e p h  R o g a l i ń s k i ,  S i m o n  B i e l s k i  u. a. ausgezeichnete Manner zu seinen Mit- 
gliedern zahlte. Ucber Erstern insbesondere sagt B y s t r z y c k i  in seiner Rede »iiber das W achsthum 
der Naturwissenschaften in Polen»: »Als Lehrer besass II. eine unvergleichliche Klarheit im Vortrage 
und den feurigsten Eifer, dem Vaterlande gelehrte und brauchbare Burger vorzubilden. Ausser den 
gewohnlichen Unterrichtsstunden hiclt er jeden Donnerstag im Museum offentliche Vorlcsungen, zu denen 
auch Handwerker Zutritt batten, und verstand es bei der Erklarung und Beschreibung mechanischer In- 
strumente seinen V ortrag ihrer Fassungskraft anzupassen«. Seine W crke, (er verfasste u. a. die erste 
polnische Physik) zeichneten sich ebenfalls durch Klarheit und Ueberschaulichkeit aus. Ausser diesen

’) K a u l f u s s  s u c h t in  se in e r A b h a n d lu n g : U w ag i nad  w y c h o w an ie m  te razn ieysze 'm . P o zn . 1823. zu  b ew eisen , 
dass  das G riechisehe in  d e r J e s u ite n sc h u le  zu  P o sen  s e h r  g riin d lich  u n d  m it  s e h r  e rw iin sch tcm  E rfo lg e  g e le h rt w o rd en  
sei. - Ic h  besitze« , sag t e r a. a. 0 .  S . 1 2 ,  -e in e  in  d ie se r I lin s ic h t w ich tig e  S c h r if t :  eine  S a m m lu n g  v on  G liickw iinschen , 
w e lch e  d ie S c h u le r des P o s e n e r  G y m n asiu m s i. J .  1593 dem  W o je w o d e n  A dam  Sędziw o i aus C zarn ikau  bei se in e r A n - 
k u n f t  in  P o s e n  iib e rre ich ten . Sie f i ih r t  den  T i te l :  In  p rim o felic issim o o p ta tis s im o q u e  U lu s tr is  e t m agn illc i D om in i D. 
A d am i S e nd ivo ii a C zarn k ó w , M ajoris P o lo n iac  G eneralis, P y sd re n s isq u e  e tc . etc . C ap itan e i, in  su am  P ra e fe c tu ra m  ad- 
v e n tu ,  g ra tu la tio n e s  a s tud iosa  iu v e n tu te  C ollegii P o sn an ien s is  S o c ie ta tis  J e s u  fac tae . P o sn an iae  a p u d  v id u am  Jo a n n is  
W o lra b i, e t h e red es  c iu s  1593. U n te r  la te in isc h en  G liickw iin schen  in  V e rse n  u n d  in  P ro sa  fm den  sich  auch  n e u n  g rie - 
ch ische  G edich te  v o n  A d a in  Zabłocki, B en ed ic t I to g ask i, B arto lo m e u s  G ośn iew sk i u . A . ,  zu  P o se n  im  J .  1593 m it  g rie - 
ch isch en  L e tte rn  u n d  a lien  Z eichen g e d ru c k t" .

■■Dies is t  d e r g ro ss te  B ew eis  fiir den  F le is s  be im  E r le rn e n  d e r g rie ch isch en  S p r a c h e ; d enn  
1) w en n  die S c h u le r  des P o sen er G y m n asiu m s im  16. J a h rh . g riech isehe  G edich te  m a c h te n , so m u sste  d iese 

S p rach e  n ic h t n u r  s e h r  g e sch a tz t, so n d ern  auch im  P o s e n e r  G ym nasium  seh r g e lieb t u n d  ile issig  g e le h rt w e rd en « . u . s. w .
3 )  »D iese G edich te  s in d  h ie r  in  P o sen  i. J .  1593, w ie  d e r  T i te l  s a g t:  ap u d  v id u am  Jo a n n is  W o lra b i, e t  h e red es  

e iu s  g e d ru c k t. D er la te in isch e  u n d  g riech iseh e  D ru c k  is t  g u t  u n d  d e u tl ic h , u n d  a u sse r  den  g riech isch en  G ediehten  
s in d  noch ein ige la te in isch e  m it g riech isch en  U eb ersch riften  v e rseh e n . E s  gab also  im  16. J a h rh . (auch  a u sse r  dem  
Je s u ite n -K o lle g iu m ) D ru c k e re ie n , in  w e lch en  griech isehe W e rk e  m it a lien  in  d e r  g riech ischen  S c h rif t g eb ra u ch lieh en  
Z eichen  g e d ru c k t w e rd e n  k o n n te n . D arau s  fo lg t a u g en sc h e in lich , dass g riech iseh e  L e tte rn  den  D ru ck e re ien  n iith ig  
w a re n ;  u n d  d a rau s, dass v ie l G riechisches g e d ru c k t w u rd e , denn  so n s t hU tten d ie D ru ck e re ien  n ic h t g riech isehe  L e tte rn  
g e h ab t: dies b ew eis t a b e r ,  dass d ie g riech isehe  S p rach e  im  16. J a h rh . in  den  po ln isch cn  S ch u len  seh r  im  G ebrauch 
se in  m u sste . J e tz t ,  indem  ich dies seh reibe , i. J .  1 8 2 3 , k o n n en  in  P o se n  ke ine  g riech isch en  G edich te  g e d ru c k t w erd en , 
w e il die D ru ck ere ien  n ic h t d ie E in r ic h tu n g e n  dazu h a b en " .



7

beiden hat das Posener Jesuiten-Kollegium noch viele andere bedeutende Manner aufzuweisen; so den 
Italiener F ab r. P a l la v ic in i  aus Genua, den auch als Schriftsteller beruhmten F r ie d r .  Szem beks 
den Erbauer der Jesuitenkirche B a rt. W ą s o w s k i ,  der sich auch als Verfasser eines architektonischen 
und andrer W erke einen Namen erworben hat u. v. A.

Das Schullokal befand sich fast durch anderthalb Jahrhunderte im Kollegium selhst (dem jetzigen 
Regierungsgebaude). Erst am Anfange des 18. Jahrh. kaufte der Orden eine Anzahl Hauser vor dem 
Kollegium und stellte dort ein besonderes Schulgebaude auf, dasselbe, in welchem sich jetzt das Marien- 
Gjmnasium befindet.

Die unermesslichen Stiftungen, mit denen das Kollegium durch die Freigebigkeit der Magnaten 
des Reichs bedacht wurde, machten es dem Orden moglich, die Anstalt mit wissenschaftlichen Hiilfs- 
mitteln aller Art aufs vollstiindigste zu versehen. Das physikalische Kabinet hatte vielleicht in ganz 
Polen nicht Seinesgleichen. Es war ein W erk der Konigin von Frankreich, M a r i a  L e s z c z y ń s k a ,  die 
auch die Kosten zur Errichtung und Ausstattung des reichlich versehenen astronomischen Observatoriums 
grdsstentheils aus eignen Mitteln hergegeben hatte. Ausser einer reichhaltigen Bibliothek u. a. Samm- 
1 ungen, hatte das Kollegium auch eine eigne Druckerei, dieselbe, die spiiter zur Zeit der Siidpreussischen 
Regierung von der Handlung Decker u. Comp, gekauft wurde.

Bei der Aufhebung des Jesuitenordens i. J. 1773 wurden alle diese Sammlungen auf die unver- 
zeihlichste Weise verschleudert, und nur die Druckerei, die man fiir werthlos hielt, verblieb der Anstalt. 
Die Sclmle selbst wurde zwar nicht geschlossen, crlitt abcr doch die wesentliche Veranderung, dass der 
philosophische und theologische Lehrstuhl aufgehoben und das Lehrerpersonal auf 4 Mitglieder beschrankt 
wurde. Dass alle diese Umstande auch auf die Frequenz der Anstalt einen ausserordentlichen Eiufluss 
ausiiben musste, bedarf wohl kaum der Erwahnung. Der grosste Theil der Schuler zerstreute sich nach 
alien Richtungen, indem sie theils in die Heimat zuruckkehrten, thcils auf andern Schulen, z. B. im Eu- 
brańskischen Kollegium ihre Studien fortsetzten. Und so konntc sich die Anstalt trotz der umsichtigen 
Leitung, deren sie sich unter dem gelehrten Exjesuiten R o g a l i ń s k i  erfreute, doch nicht wieder erholen; 
sie vegetirte noch einige Jahre fort, bis sie endlich im Jahre 1780 ganz aufgehoben wurde.

II. Die Nationalschule.
Y om  Jah re  1780 bis 1793.

Die Reformen, die durch die edlen Bestrebungen des wtirdigen S t a n i s l a u s  K o n a r s k i  im Schul- 
wesen hervorgerufen worden waren, machten das Bedurfniss nach einer zeitgemassern, wahrhaft natio- 
nalen Organisation des Unterrichtswesens immer fiihlbarer, und das um so mehr, weil die Verbesserungen 
der Piarenschulen, mit Ausnahme der Jesuiterkollegien, auf keine andere Anstalt irgend einen wohlthatigen 
Einlluss gehabt hatten. Es zeigt von einem freudigeu Aufleben der Nation, dass Regierung und Volk 
die Y\ ichtigkeit einer griindlichern Jugendbildung, als der Hauptquelle eines krafdgcn und gedeihlichen 
\  olkslebens, erkannte und dem so fuhlbaren Bediirfniss griindlich abzuhelfen suchte. Schon im Jahre 
1779 trat eine Erziehungskommission zusammen, die sich mit Ernst und L'msicht diesem wichtigen Ge- 
schafte unterzog und im Laufe ciniger Jahre einen Plan zur vollstandigen Reorganisation des gesammten 
Schulwesens ausarbeitete, wie ihn in jener Zeit wohl kaum eine andere Nation aufzuweisen hatte”).

Nach diesem Plane zerfielcn sammtliehe Schulen des Reichs in zwei Klassen: Gelehrte Schulen 
(Szkoły akademickie) und Elementarschulen (Szkoły parafialne); zu den ersteren gehorten die Haupt-

’) E r  w urde i. J .  1783 von der Kommission u n te r dem T ite l:  U staw y Kom m issyi edukacyi narodow ey dla 
stanu akademickiego i na szkoły w  kraiach Rzeczypospolitey przepisane. W arsz . 1783, veroffentlicht, und 1790 erschienen 
noch einige Vcrhesserungen und  Zusatze.
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schulen (Szkoły Główne, Universitaten), die Schulen mit sechs Professoren (Szkoły W ydziałowe, Gymna- 
sien) und die Schulen mit weniger ais sechs Professoren (Szkoły podw ydziałow e, Progymnasien)*). Die 
Kollegien der Hauptschulen bildeten zugleichdie Oberaufsichtsbehorde iiber die iibrigen A nstalten; sie scluck- 
ten aus ihrer Mitte Ilevisoren (Kommissarien), welche dem Klassenunterricht und den Priifungen beiwohnen, 
iiber die Lehrthiitigkeit der Professoren, iiber die Leistungen, Fahigkeiten, die Religiositiit und das sitt- 
liche Betragen der Schiiler, iiber den Zustand der Sammlungen und Apparate u. s. w. an die Oberscliul- 
Behiirde Bericht erstatten mussten. Eine besondere Fursorge trug die Kommission fur die Bildung der 
Schulamtskandidaten, und der von ihr entworfene Plan enthalt hieruber sehr _ ausfuhrliche Yorschriften. 
Ueberhaupt finden sich in demselben iiber die Einrichtung und Verwaltung der Schulen, iiber die 
Vertheilung der Unterrichtsgegenstande, iiber Unterrichtsmethode, Disciplin und Beaufsichtigung der 
Zbglinge, kurz iiber alle moglichen Verhaltnisse des Schullebens ganz specielle und zum Tlieil noch jetzt 
behcrzigenswerthe Verordnungen und W inkę. Die Griinzen dieser Schrift erlauben es jedoch nicht, die- 
sen Gegenstand liier w eiter zu verfolgen; w ir begniigen uns daher, nur die Einrichtung der Gymnasien, 
und zwar in ganz allgemeinen Ziigen anzudeuten. Ba die in dem Plan enthaltenen Vorschriften fiir a l le  
Anstalten bindend w aren, und eine etwaige Abiinderung derselben den einzclnen Lehrerkollegien nu r in 
den dringendsten Fallen gestattet w ar, weil sich die Erziehungskommission dieselbe vorbehielt, so haben 
w ir darin zugleich eine Uebersicht iiber die Einrichtung des neuorganisirten Posener Gymnasiums.

Das Lehrer-Kollegium bestand aus dem Rektor, dem Prafekten, dem Geistlicłien und sechs P ro 
fessoren. Der Rektor und der Prafekt gingen aus eiuer W ahl liervor, an der die Lehrer sammtlicher 
Kollegien Theil zu nehmen berechtigt w aren; die Bestiitigung der W ahl und die Ausfertigung des W ahl- 
patents erfolgte durch die Erziehungskommission. Die W ahlfahigkeit w urde durch die 1 iichtigkeit und 
das Dienstalter bedingt; der Rektor musste mindestens aclit, der Prafekt sechs freiwillige Dienstjahre *') 
zahlen. Beide wurden auf vier Jahre gewiihlt, doch konnten sie nach Ablauf dieser Zeit durch die 
W ahlversammlung auf fernere vier Jahre bestatigt werden.

Der Rektor w ar vom Unterricht entbunden, hatte aber die gewissenhafte Ausfiihrung der Schul- 
ordnung von Seitcn der Lehrer und den bleiss und die sittliche biihrung der Schiiler zu iiberwachen, 
zu welchem Zwecke er jeden Monat wenigstens einmal dem Unterricht in jeder Klasse beizuwohnen 
verpflichtet w ar; ferner fiihrte er die Oberaufsicht iiber die Sammlungen u. Apparate, die Schulgebaude 
und die Provinzial-Schulkasse, leitete die monatlichcn Berathungen des Lehrerkollegiums, die monatlichen 
Privatpriifungen und die am Anfange des Juni stattfindende offentliche Priifung, und erstattete iiber dieses 
Alles jiihilich Bericht an die Hauptschule u. s. w . Endlich w ar er auch zugleich Provinzial-Schulinspek- 
tor aller in seiuem Distrikte liegenden Progymnasien, Elementarschulen und der etwa bestehenden 
Miidchenscliulen.

Der Prafekt Avar ebenfalls vom Unterricht befreit. E r fiihrte die unraittelbare Aufsicht iiber die 
innere Verwaltung der Schule, iiber Ordnung, Zucht und bleiss in den Unterrichtsstunden und in den 
Pensionen, Avoriiber er jeden Sonnabend dem Rektor V ortrag zu halten hatte. Auch er hatte die Ptlicht, 
wenn nicht gerade tiiglich, so doch so oft ais miiglich die Unterrichtsstunden zu besuchen, sich von der 
piinktlichen Bearbeitung der aufgegebenen Pensa, dem regelmassigen Schul- und Kirchenbesuch, von der 
Reinlichkeit der Klassenlokale und der Piinktlichkeit der Schuldiener zu iiberzeugen; ferner hatte er die

*) A usser diesen Schulen liess die E rziehungskom m ission auch die P iarenkollegien w egen ih rer im Ganzen 
zweckmassigen E inrich tung  noch ferner bestehen, w ahrend alle iibrigen K losterschulen aufgehoben w urden.

•*) Da nam lich die Schulam tskandidaten auf S taatskosten ausgebildet w u rd e n , so m ussten  sie sich verpllichten, 
w enigstens sechs Jah re  die ihnen zugew iesenen D ienstleistungen gew issenhaft auszuiiben.



Schiiler in iliren W ohnungen and Pensionen zu besuchen, die Direktoren d. h. die Aufseher in den 
Pensionen, zu denen in der Rcgel tiichtige Schiiler und solche, welche die Anstalt schon verlassen, aber 
noch nicht die Universitiit bezogen batten, bestiinmt w urden, zu iiberwachen. E r hatte die specielle 
Aufsicht tiber die Sammlungen und Apparate und das iibrige Inventarium der Anstalt u. s. w . E r w ar 
endlich Stellvertreter des llektors, wenn dieser durch Krankheit oder Reisen an der Vollziehung seiner 
Amtspllicht gehindert war.

Die Professorcn batten fiir die intellectuelle, moralische und physische Ausbildung der Zoglinge 
Sorge zu tragen, woriiber sie alljahrlich einen Bericbt mit Beifiigung der sehriftlichen Arbeiten an den 
Rektor zur W eiterbefbrderung an die Hauptschule, abstatten mussten. Sie waren cigentlich Facblehrer, 
nur die beiden untersten batten jeder in einer Klasse siimmtliche Unterrichtsgegenstande vorzutragen. 
Sie waren dabei unbedingt an die von der Erziehungskommission vorgeschriebenen Lebrbiicher gebunden, 
doch w ar es ihnen gestattet, auf Grund ilirer Erfahrungen der Kommission Vorschbige zu zweckmassigen 
A banderungei^orzulegen. V or Allein wird den Lebrern anempfohlen mehr auf die Entwickelung des 
Verstandes, a™ des Gediichtnisses ihrer Schuler binzuwirken. Darum sollen sie sie friihzcitig an geistige 
Selbstthatigkeit gewohnen, und der ganze Unterricht, die Ausarbeitungen und miindlichen Uebungen sollen 
hiernach eingerichtet wcrden. Der Lehrer soil seine Schuler auf lehrreiche Gegenstande in seiner Um- 
gebung aufmerksam machen, und sie auch ohne besondern Unterricht zum Nachdenken dariiber leiten; 
er solle sie anbalten, von Zeit zu Zeit die W erkstatten der Handwerker und Kiinstler zu besuclien und 
sich durch eigne Anschauung zu belehren. Bei der W ald der Tbem ata zu den sehriftlichen Ausarbeitun
gen w ird die grosste Sorgfalt empfohlen. Die Aufgaben sollen jedesmal aus dem Ideenkreise der Zog- 
linge und ihrem A lter, ibrem Charakter und ihren Yerbiiltnissen entsprecbend gewahlt w erden; alles 
Leere und Trockne, so wie auch zu schwere, den Gedankenkreis des Schulers iibersteigende Aufgaben 
sollen sorgfiiltig verraiedcn werden. Bevor dem Zoglinge ein neuer Unterricbtsgegenstand oder ein neuer 
Tbeil desselben vorgetragen w ird, soli der Lehrer ihm den Nutzen und die Anwendung desselben im 
gewohnlicben Leben deutlich machen, um das Interesse fiir den Gegenstand zu weckcn; am Schlusse soil 
dasselbe gescheben. Auf die Sittlichkcit und Religiositiit der Jugend w ird ausserdem noch ein ganz 
besonderes Gewicht gelegt. Um unter den Sehiilern einen regen W etteifer zu erbalten, w ird das lian- 
giren nach Pliitzen fiir die einzelnen Disciplinen empfohlen, Auch sollen die besten der Schuler zu 
Decurionen bestellt w erden, welche vor dem Beginne des Unterrichts die Ausarbeitungen und andere 
Uebungen einzusammeln, die aufgegebenen Lectionen abzufragen und sowohl liber die Erfiillung der 
Schulpflichten, als auch iiber das Betragen der ihnen zugetheilten Seetionen dem Lehrer Bericbt zu 
erstatten haben; die Decurionen selbst werden in dieser Ilinsicht von einem decurio decurionum iiberwacht.

Die Unterrichtsstunden fiir die Hauptgegenstande Helen, wie aus dem in B c i l a g e  I. mitgetheilten 
Schulplan ersichtlich ist, Vormittags von 8 — 10 und Nachmittags von 2 — 4. Die neucrn Sprachen w ur
den in der Regel von 10—12 gelehrt und die Religionsstunden w aren auf die Sonn- und Feiertage 
verlegt. Dienstags und Donnerstags w ar der Nachmittag der Erholung bestiinmt; nur wenn ein Feiertag 
in die W oche fiel, so wurde an einem der beiden Nacbmittage Unterricht ertheilt.

Die Schulen mit sechs Professoren (Gymnasien) hatten sechs Ivlassen, (die fiinfte (Secunda) mit 
zweijahrigem Cursus), auf welche die Unterrichtsgegenstiinde folgendermassen vertheilt w aren;

I. Klasse (Sexta). Die Anfangsgriinde der lat. Sprache. Moral; insbesondere die gegenseitigen 
Pllichten zwischen Eltern und Kindern. Rechnen. Die Anfangsgriinde der Geographie. Kalligraphie.

II. Klasse (Quinta). Dieselben Unterrichtsgegenstiinde, nur in grosserer Ausdehnung.
III. Klasse (Quarta). Der letzte Theil der lat. Grammatik, nebst Bruchstiicken aus Cornelius 

Nepos, aus Cicero’s und Pliuius’ Briefen. Die hbhere Arithmetik. Die Anfangsgriinde der reinen und
2
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angewandten Geometrie. Vom Gartenbau: Kenntniss des Bodens und seiner Bearbeitung; Wachsthura 
der Pflanzen, Blumen, Wurzelgewiichse, Bixume, Friichte; Einhegung durch Hecken; Nutzen und Gebrauch 
der Pflanzen; Cultur der wilden und der Fruchtbaum e; iiber die Arten des Saens und Pflanzens; die 
Veredelung der Fruchtbaume. Daneben wurden Fragmente aus Columella gelesen. Moral, mit Beziehung 
auf die Tugenden des geselligen Lebens. Geschichte von Persien, Assyrien und Aegypten nebst der 
Geographic dieser Lander.

IV. Klasse (Tertia). Die Prosodic und Dichtkunst der Rom er; Bruchstiicke aus Virgil, Horaz, 
Martial. Geometrie als Fortsetzung des vorigen Cursus; Messung der Entfernungen vermittelst der T ri- 
gonometrie; Vermessung der Felder; N ivellirkunst; Zeichnen von Baurissen und Fortificationsplanen. 
Die Anfangsgriinde der Algebra. Die Anfangsgriinde der Pbysik: die Lehre von den Jahreszeiten; vom 
W asser (Mecr-, F luss-, M inerahvasser); von der Luft, den Nebeln und W inden; vom Licht der Sonne 
des Mondes und der Sterne; von der Natur und der Entstehung der Farben. Die Lehre vom Acker- 
bau: von den Bodengattungen und deren Cultur; von der Diingung; von der Giite des^jaam ens; von 
der Saatzeit und der A rt des Saens; von der Erndte und der Aufbewahrung des G e tre if lf  ■ Das Natur- 
recht: von den Pflichten des Menschen, hergeleitet aus seinen Bediirfnissen; der Trieb der Sclbsterhaltung 
und die daraus hergeleiteten Grundsiitze der Billigkeit und des Rechts. Geschichte und Geographie von 
Alt-Griechenland.

V. Klasse (Secunda; zweijiihriger Cursus). Latein: Bruchstiicke aus V irgil, Horaz, Juvenal, 
Cicero’s Reden, Curtius, Sallust. Mathematik: die Gleichungen der verschiedenen Grade, die Progressionen 
und Logarithmen; die reine und angewandte Lehre von der Ausmessung der Korper. Physik: die Lehre 
von der Ausdehnung und Theilbarkeit, von der Form, von dcr Undurchdringlichkeit und Porositat, vom 
Beharrungsvermogen, von der Schwere, von der Anziehung und Abstossung, von der Festigkeit, Fliissig- 
keit und Elastizitat; von der Mechanik; von der Bewegung; vom Fall der K orper; von den Maschinen; 
vom Gleichgewicht; vom Pendel; vom F euer; die Optik; vom Magnet; von den Lufterscheinungen; vom 
W eltgebaude. Die Mineralogie und B otanik”). Das Jus naturae oeconomicum: von der Thatigkeit der 
Natur und der Hervorbringung der Friichte; vom W erth  der Dinge iiberhaupt und des Geldes insbe- 
sondere; Circulation des Geldes; die Nothwendigkeit des Reichthums und des Handels; von den Abgaben; 
ihre Vcrtheilung auf den Ackerbau und Berechnung derselben. In einigen Anstalten wurde in dieser 
Klasse auch noch eine A rt Gesundheitslehre vorgetragen, wobei Fragmente aus latcinischen Schriftstellern 
gelesen wurden. Geschichte und Geographie des riimischen Reichs.

VI. Klasse (Prima). Latein: von der Poesie und Beredsamkeit; Uebersetzen ausgewahlter Reden 
des Cicero, Livius, Sallust, Tacitus und Curtius und der ars poetica des Horaz. Logik. Technologie. 
Das Jus publicum politicum: Rechte und Pflichten der Vblker unter einander; Rechte und Pflichten 
der Regierungsgewalt; Zweck der Pflichten Sicherheit des Eigenthums; die gesetzgehende und richterliche 
Gew alt; Nothwendigkeit der offentlichen Einrichtungen, z. B. des Heeres, der Abgaben u. a. die Erhal- 
tung der Rechte des Volks und der obersten Gewalt. Das Volkerrecht: von den Biindnissen; vom Kriege; 
Freiheit des Handels. Das iiffentliche und biirgerliche Recht des polnisclien Reichs. Geschichte und 
Geographie der Republik Polen.

Das P o s e n e r  Gymnasium hatte ausserdem friiher noch eine VII. Klasse (Selecta), in welcher das 
Jus canonicum und die Kirchengeschichte vorgetragen w urde; doch nach einem Bericht des Direktors

*) Die Zoologie w ar eigentlich n icht m it in den Lehrplan aufgenom m en, w eil sie die Schuler in dem E lem entar- 
buche sclbst durchnehm en so llten , doch w urde sie an einigen A n sta lten , z. B. in P o s e n ,  auch in dieser Klasse vor
getragen.
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vom 21. April 1799 w ar diese Klasse schon vor langerer Zeit eingegangen, weil die darin vorgetragenen 
.  Gegensliinde eigentlich ins geistliche Seminar gehorten.

Bemerkenswerth ist noch, dass nach dem allgemeincn Lchrplan mit dem Unterricht in der Moral, 
Naturgeschichte, Gesundheitslehre, Technologie und Geschichte das Lesen von Bruchstiicken aus lateini- 
nischen Klassikern verbunden sein sollte. Ein formlicher Unterricht im Polnischen fand im allgemeinen 
Lehrplan keine Stelle, sondern er sollte mit der Lehre von der Beredsamkeit und Poesie verbundeu 
w erden; ausserdem aber sollten sich die Schuler im Schoniibersetzen ausgewahlter lateinischer Reden 
iiben; am Posener Gymnasium scheint jedoch durch alle Klassen eine A rt von polnischem Unterricht 
ertheilt worden zu sein.

Ueber den deutschen und franzosischen Unterricht, wie fiber das Zeichnen heisst es im Lchrplan: 
»die Rucksicht auf die Verhaltnisse unseres Landes nach scinen Granzen, seinen politischen und Handels- 
verbindungen macht die ausgebrcitetste Kenntniss des Deutschen zur augenscheinlichen Nothwendigkeit; 
wo daher die deutsche Sprache nothwendig ist, soil fiir Lehrer gesorgt werden, die offentlich darin 
Unterricht ertheilen. Die Zahl der Unterrichtsstunden fiir diesen Gegenstand betragt 12, die in die 
Stunden von 10—12 fallen. Franzosische Sprachmeister, der Zeichenmeister und dergl. sollen nur in 
Provinzial-Hauptstadten und namentlich bei den Hauptschulen auf Staatskosten erhalten w erdeiu. Ilier- 
nach w urde also auch am Posener Gymnasium im Franzosischen Unterricht ertheilt.

Die grosse W ichtigkeit der korperlichen Ucbungen und der physischen Erziehung der Jugend 
iiberhaupt wurde von der Kommission in ihrem ganzen Umfange erkannt und der letzte Abschnitt des 
Reglements enthalt hieriiber hochst beachtcnswerthe Winke. Zu den eigentlichen korperlichen Ucbungen, 
die jedoch noch nicht einen systematisch geordneten gymnastischen Unterricht bilden, sollen dnuSchiiler 
unter Leitung ihrer Direktoren oder Aufseher besonders die Recreationsstunden am Dienstag und Donner- 
stag Nachmittags benutzen. Als Spielc, welche vorzuglich dazu beitragen, dem Kbrper Kraft, Gewandtheit 
und Schnelligkeit zu verleihen und zugleich den Muth zu starken, werden folgende empfohlen: das Ball- 
spiel, das Ballonspiel, das W erfen mit Steinen auf die W asserflache, der W ettlauf, das Erklettern von 
steilen Abhiingeu und Bergen, das 1 echten mit Stoeken, das Reiten, das Ausmessen von Garten, Feldern 
und schwerzuganglichen Orten und ahnliche. b u r die adlige Jugend werden besonders militarische Ucbun
gen empfohlen, w ie: das Marschiren, Richten, Angreifen und VertheidigAi eines Punktes u. a. Bei 
solchen richtig geleiteten Uebungen wiirden die Zbglinge am leichtesten dazu gelangen, unvcrniinftige Prah- 
lerei von wahrem Muth und von wahrer Tapferkeit zu unterscheiden, und zu der Ueberzeugung kommen, 
dass jeder Burger in jedem Lande, besonders aber in der Republik Soldat, d. h. Vaterlandsvertheidiger 
sein miisse. Bei alien diesen Uebungen aber miissten die Aufseher Falschheit, V errath, Hinterlist, das 
Imponiren des Starkern, eitle Prahlerei und Grossthuerei zu unterdrucken suchen u. s. w.

Am 1 osener Gymnasium batten diese Uebungen einen vbllig kriegerischen Charakter. In Lein- 
wandurnfbrmen zogen die Schuler mit Karabinem bewaffnet auf die W iese hinter der Karmeliterkirche, 
wo sie sich unter Leitung ihres »Feldwebels«, wozu in der llegel ausgediente Soldaten genommen w ur- 
den (eine Zeitlang w ar es sogar der Ober-Biirgcrmeister T a c le r ) ,  mit militarischcn Uebungen ergotzte.

Die b erien dauerten zwei Monate, vom 29. Juli bis zum 28. September, und zwar darum so 
lange, um die Schuler ein fiir alle Mai da fiir zu entschadigen, dass es ihnen untersagt war, zu den 
W eihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertagen nach Uause zu reisen. Denn die oftere, wenngleich kiirzere 
Unterbrechung des Untcrrichts (sagt das Reglement) schade, abgesehen von den grossern Kosten, die sie 
den Eltern verursache, erfahrungsmassig weit mchr, als die einmalige langere; diese umsoweniger, da vor- 
auszusetzen sei, dass die Eltern selbst in Verbindung mit den Direktoren (Aufsehcrn) Sorge fiir das Fort- 
kommen ihrer Sohne tragen und sie auch ohne besondern Zwang zum W iederholen anregen und ihnen

2 ”
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reichlichen Stoff zum  Nachdenken bieten w iirden. Z u  W cihnachten  sollte der U nterricht den 24. De
cember friih gescblossen und  den 27. w iedcr begonnen w erd en ; zu  O stern w urden  8  T age, vom Palm - 
sonntage bis zum O stennontage inclus. freigelassen; doch sollten sich die Schuler in ilircr B ehausung 
w enigstens zw ei S tunden  taglich m it W iederholungen, m it Schreiben und Zeichnen etc. beschiiftigen.

U eber das V erhalten  der Schuler zu  ihren  V orgesetzten, zum Publikum  und zu einander enthalt 
das R eglem ent sehr schatzensw erthe und  strenge V orschriften. V or Allem w il'd ihnen Gehorsam und 
E h rfu rch t gegen ih re  Lehrer, iiberhaupt gegen iiltere P ersonen , F reundlichkeit und  B riiderlichkeit gegen 
ihre M itschiiler em pfohlen; die erfahrenern  sollen die jiingern  zum G uten fiih ren , ohne sie durch  Stolz 
und  H ochm uth von sich zuriickzuscheuchen; die w ohlhabendern  sollen die arm ern unterstiitzen, ohne 
fiir die gespendeten W oh ltha ten  eigenniitziger W eise Gegendienste zu  verlangen. Bci allem W ette ife r 
tun den hiihern P latz  in der S chu le , oder um  andere A uszeichnungen und  B elohnungcn sollen sie sich 
jedoch  nie von E ifersucht oder von H ochm uth beherrschen lassen. S treitigkeiten un tereinander sollen sie 
so viel moglich selber schlichten, dabei aber die strengste G erechtigkeit beobachten. Beim Lernen, Lesen 
u. s. w . sollen sie nie iiber U nverstandcnes hinwegeilen, sondern, ehe sie w eiter gehen, stets vo rher ihre 
L ehrer oder D irek toren  um  A ufkliirung iiber die dunkeln P unk te  b itten ; nichts sollen sie ausw endig 
lernen, bcvor sie es gehorig  aufgefasst und  verstanden haben. V or aller V erziirtelung, V erw eichlichung, 
vo r w eibischer Furchtsam keit u. s. w . sollen sie sich frei ha lten , sich vielm ehr zeitig an E rtrag u n g  von 
U nbequem lichkeiten und S trapazen  gewiihnen.

U eber S trafen und  B elohnungen w erden  ebenfalls sehr ausfiihrliche V orschriften gegeben , von 
denen ich h ier n u r in aller K iirze einige der w ichtigsten m ittheilen will.

In m inder w ichtigen Fallen ha t jed e r L ehrer das S tra frech t, doch w ird  vorausgesetzt, dass er 
sich dieses R echts n u r in den dringeudsten Fallen bedienen w erde, w enn seine vaterlichen E rm ahnungen 
nichts raehr fruchten. Die S trafe soil aber erst dann vollzogcn w erden , w enn sow ohl L eh re r, als 
Schuler sich von der m om entanen A ufregung des Zorns w icdcr beruh ig t haben; auch soli nam entlich bei 
korperlichcn Ziichtigungen die S trafe n icht sow ohl darin  bestehen, dass m an dent Schiiler kbrperliche 
Schm erzen vcrursacht, sondern vielm ehr in der moralischcn Beschiimung und darin , dass m an ihm zu 
verstehen g ieb t, w ie er sich durch scin V ergchen der Liebe und  A chtung des L ehrers unw iird ig  ge- 
m acht habe.

Die S trafen selbst sollten in folgenden A bstufungen dictirt w erden : Nachliissigkeit, Schulversiium - 
n iss, Unfleiss, Leichtsinn, leichte Beleidigungen eines M itschiilers m it einer P riva t-R iige ; im \ \  ieder- 
holungsfalle m it einer offentlichen R iige vor der K lasse; beim dritten Male vo r den andern K lassen; 
sollte jedoch  das crste V ergehen offentlich begangen w orden  sein, so sollte auch die lliig c  solort iiffent- 
lich erfolgen. In  je d e r  Klasse soli sich ein »Verzeichniss der F au lem  befinden, in w elches der Name 
des Schuldigen bei einer w iederholten R iige eingeschrieben w erden  soli. In eben diesen Fallen soil das 
K nien in dcr K lasse, die A bbitte des Beleidigten oder eine ahnliche S trafe in A nw endung kommen. 
Zeigte sich ein Schiiler nach diesen kleinern S trafen  in H insiclit dcr R eligiositat, des sittlichen Betragens, 
des Fleisses und Gehorsams unverbesserlich, so sollte er vo r dem  R ek to r und  dem versam m elten L ehrer- 
kollegium  eine nachdruckliche R iige erhalten und  zu r offentlichen Beschiimung veru rtheilt w erden , auf 
dem K oridor zu  stehen und ein B latt P ap ier m it der A ufschrift: der nachliissige, der zanksiichtige, der 
ungehorsam e u. s. w . in der Fland zu halten. W en n  auch diese Strafe nichts fruchtete, sollte kiirperliche 
Z iichtigung eintreten. T ra t auch dann noch keine B esserung ein, so sollte der R ek to r die A ngchorigen 
desselben davon in K enntniss setzen und ihn im Stillen entfernen. W e r  zu den W eihnach ts-, Oster- 
oder Pfingstfeiertagen verreiste, sollte fur das laufende Ja h r  in die niichstvorhergehcnde Klasse degradirt, 
im W iederholungsfalle von der Schule entfernt w erden. W e r  vor dem Beginne der grossen Ferien
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abreiste , oder zu spat w iederkeh rte , sollte eine verhaltnissm iissig lange Z eit in der niedern K lasse vcr- 
bleiben, und  erst dann versetzt w erd en , w enn er in einem Privatexam en dargethan , dass er in den ein- 
zelnen Disciplinen das V crsaum te nachgeholt babe. V ergehungen w icb tigerer A rt und  solche, die iiber 
das Bereich der Schule hinausgingen, sollten vom Prafek ten  oder vom  R ek to r bestraft w erden  S treitig- 
keiten un ter den Schiilern sollten durch  ein von den Scliiilern selbst gebildetes E hrengericht gescblichtet 
w erden ; w a r der S tre it durch  dieses n ich t beizulegen, so sollte die Sache vor den P ro fesso r der M oral 
gebrach t w erd en , der dann ein besonderes Ehrengericht ans drei Schiilern zusam m ensetzte; beruh ig ten  
sich die P arte ien  auch bei dem U rtheil dieses G erichtes n ich t, so entschied der P rofessor selbst. E ine 
A ppellation an eine hohere Instanz , wie, vom L ehrer an den P rafek ten , vom P rafek ten  an den R ektor, 
von diesem an den R evisor (Universitats-Kom m issarius) oder den U niversitatsrektor w a r gesta tte t; zeigte 
es sich jedoch, dass dieser W e g  ohne G rund, bios aus U nzufriedenheit oder H alsstarrigkeit eingeschlagen 
w u rd e , so sollte der Schuldige m it der doppelten oder dreifachen S trafe belegt w erden. A uf V erleum - 
dungen stand W id e rru f  und  A bbitte, au f T hatlichkeitcn korperliche Z iich tigung , und  w enn  sie m it Y cr- 
letzungen verbunden w aren, E rsta ttung  der K urkosten ; au f D iebstahl nach W iederersta ttung  des G estoh- 
lenen korperliche Z iichtigung, im W iederholungsfalle oder in  w ichtigern  Fallen E xclusion ; au f zufiillige 
T runkenhe it R iige, im W iederholungsfalle korperliche Ziichtigung oder E xclusion ; au f offenbaren Unge- 
horsam , Schm ahungen gegen die L eh re r oder den R ek to r, fu r kleinere Schiiler korperliche Ziichtigung, 
fiir erw achsene K nieen an einer besonders in die A ugen fallenden Stelle in  der S chu le; auf E m porung 
und A ufruh r Exclusion, und  da das U rtheil au f E xclusion zuvor vom  U niversitatsrektor bestlitigt w erden 
inusste, V erhaftung der U nruhestifter, w enn sie sich durch das gefallte U rtheil n icht von  ihrem  V orhaben 
abschrecken liessen.

Die D irek toren , oder A ufseher, selbst w enn  sie n icht m ehr Schuler der A nstalt w aren , standen
un ter der A ufsicht des P rafek ten  und  w urden  fiir V ernachliissigung ih re r Pflichten m it Geldstrafen be
leg t; w irk ten  diese nicht, so verloreu  sie die Berechtigung, D irektorstellen zu  iibernehm en.

Liess sich ein L eh re r irgend cine V ernachliissigung seiner Pfliclit oder ein anderes V ergehen zu 
Schulden kom m en, so sollte er vom D irek tor ins Geheim zweimal crm ahnt w erd en , w enn das V ergehen 
geringercr A rt und nich t m it offentlichem A ergerniss verbunden w a r ; der R ek to r dagegen sollte in  diesem
Falle vom altcsten L m eritir ten ' ) ,  oder w enn  es an der A nstalt keinen gab, vom altesten L ehrer erm ahnt
w erden. E rfolgte nach dieser zw eim aligen E rm ahnung keine B esserung, so kam  in beiden Fallen die 
Sache vor das Schulgericht d. h. die L ehrerkonferenz, w o der Schuldige d u rch  die dazu berechtigten 
Personen  nochm als offentlich erm ahnt w urde . Blieb auch diese E rm ahnung  erfolglos, so w urde  zu einem 
form lichen G ericht geschritten. D er R ek to r, oder falls die K lage gegen den R ek to r gerichtet w a r ,  das 
iilteste M itglied des Lehrerkollegium s tru g  die S ache, ohne dass der B eklagte zugegen sein du rfte , dem 
Schulgericht vor. I l ie ra u f  w urde  der Beklagte zu r  R echtfertigung vorgefordert. Nachdem beide Theile 
gehort w a ren , tra t der B eklagte ab, und das U rtheil und die S trafbestim m ung erfolgte durch geheime 
S tim m zettel; der Ivliiger hatte  dabei keine S tim m e; Stim m enm chrheit entschied; bei Stim m engleichheit 
gab der V orsitzende den A usschlag. Die S trafen  w aren zw eifacher A rt:  G eldstrafen, w enn  die Klage 
V ersaum niss des U n terrich ts , R eisen  ohne U rlaub u. s- w . b c tra f; in andern Fallen w u rd e , w enn  der 
R ek to r verklagt w ar, du rch  das Schulgericht ein Bericht an den U niversitatsrektor aufgesetzt, der, w enn 
er in  drei aufeinander folgenden Sitzungen von der M ehrheit durch geheim e Stim m zettel angenommen

*) W e n n  d e r  L e h re r  zw anzig  fre iw illig e  D ien stjah re  ziihlte, so w a r  e r b e re e h t ig t ,  sich  m it  ganzem  G ehalt p e n -  
s io n iren  zu  la s s e n ; doch w u rd e  es g e m  g e se h e n , w e n n  e r noch iiber d iese  Z e it h in a u s  a ls  E m e r i t i r te r  an d e r  A n s ta lt  
w ir t t e .
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w orden  war, von  siim m tlichcn M itglicdern des K ollegium s unterzeichnet w erden  m usste. W a r  die K lage  
gegen  einen L ehrer gerich tet, so erhielt er entw eder H aus- oder Stubenarrest, oder es w urde eine 
offentliche Erm ahnung Seitens der K om m ission ausgew irkt, die in  der Conferenz vorgelesen  w urde, oder  
der V erurtheilte verlor auf ein Jahr das Stim m recht in den V ersam m lungen. L etzteres sollte  nam entlich  
eintreten , Yvenn Jem and das A m tsgeheim niss in Gerichtssachen gebrochen hatte. G rossere Strafen zu  
verhangen, beh ielt sich das Universitiitsgericht vor; solche Strafen w aren: V erlu st der D icnstzu lage; (S . 
unten.) Y erlu st eines Jahrgehalts; V erlust des Stim m rcchts a u f drei oder m ehrere Jahre; Su sp en sion; 
Cassation.

W ie  iiber die S trafen , ebenso enthiilt das R eglem ent auch iiber die B elohnungen ausfiihrliche  
Vorschriften. Sch on  in dein R angiren nach P latzen, in der W a h l zu  D ecurionen , in den V ersetzungen  
so llten  die Schu ler nur eine B eloh nu ng ihres F leisses sehen; eine A u szeichnu ng w a r  es auch, zu  der 
Ste lle  eines D irektors zugelassen  zu w erden. Zu den ordentlichen B elohnungen gehorte auch die ehren- 
volle E rw ahnung fleissiger Schu ler in den Schulberichten an die H auptschule und belobigende Schreiben  
an die Eltern oder V erw andten  derselben Seitens des Prafekten. S ch u ler , die sich in  den m onatlichen  
P riifungen  besondcrs hervorthaten und von  alien E xam inatoren einstinim ig belobt w u rd en , erhielten die 
Erlaubniss, bis zum  niichsten E xam en am I lu t  oder an der M iitze eine him m elblaue K okardę zu  tragen. 
ausserdem  aber w u rd en  ilire N ainen in ihrer K lasse und auf dem K oridor des Schulgeb iiudes an eine  
T afel geschrieben; hatten sie sich ein ganzes Jahr hindurch in jedem  E xam en auf gleiche W e ise  ausge- 
zcichnet, so w ar ihnen gestattct, das ganze folgende Jahr hindurch eine rothe Kokardę zu  tragen u. s. w . 
A u sser diesen gab es aber noch aussergew ohnliche Belohnungen. Z eigte es sich nam lich, dass ein Schuler  
sow oh l in  den m undlichen Priifungen, als auch in  den schriftlichen A rbeiten nach der einstim m igen A u s-  
sage sam m tlichcr betrelfenden L ehrer sich bei stets gleichcm  F leisse  »bei w e  item iiber die M ittehnassig- 
keit« erhobcn, in  einem  G egenstande sich aber ganz besonders ausgezeichnct h atte , so w u rd e er vom  
R ektor in  diesem  noch einm al griindlich, m iindlich oder schriftlich gepriift. W u rd e  er in F o lg e  dieser  
P riifung  durch Stim m enm ehrheit der B elohnung fiir w iird ig  erklart, so bcrichtete der R ektor hieriiber  
an die Universitiit und die K om m ission , w elche letztere' dann das cntsclicideiide U rtheil hatte. B eloh
nungen , die auf diese W eise  erw orben w erden  konnten, bestanden in w erth vo llen  B iichern , m athem ati- 
schen  und physikalischen Instrum enten, in B elob igungsschreiben an die E ltern des Schu lers Seiten s der  
Kom m ission, E m pfehlungsschreiben an den K bnig, Aufnahm e in die Convicte 11. s. w . A usserdem  aber 
w urden  die Nam en der B elohnten m it A ngabe der B elohnung alien L andesschulen bekannt gem acht und  
in  die offentlichen Blatter geriickt.

A u sser  diesen im R eglem ent ausgesprochenen B elohnungen w urden  b isw eilen  auch noch goldene  
und silberne M edaillen an ausgezeichnete Schu ler  vertheilt und die Nam en der lle issigsten  in bcsondern  
V erzeichn issen  zur K enntniss des Publikum s gebracht. E in solches 7 4  O ctavseiten starkes N am ensver- 
zeichniss aus dem Jahre 1 7 8 8  befindet sich in  der B ibliothek des M arien-G jm nasium s ° ) ; es enthiilt:

*) D ie e rsfe  A b th e ilu n g  des V erze ic h n isse s  f i ih r t  den  T i te l :  U czn iow ie  S zkó ł N a ro d o w y ch  w  K o ro n ie , D arem  
ła sk a w y m  J .  K . M c i, to  j e s t  M edallam i d ilig e n tia e , od p o czą tk u , przez n a s tę p n e  la ta  z asz cz y c e n i, w  A k tach  W iz y t  
Jen e ra ln y c h  na  w ieczn ą  P a m ią tk ę  zapicani, a z w o li S zk o ły  G ló w n ey  d la  p u b lic z n ey  w iadom ośc i do D ru k u  podan i. N ach 
d iesem  e rh ie lten  vo n  den  S c h u le rn  des M arien -G ym nasium s die go ld en e  M ed a ille : 1786 F e lix  R u p n ie w s k i , 1787 K az. 
B rzu ch a lsk i, 1788 T o m . W u lk a ń s k i ;  d ie  s ilb e rn e : 1786  X av . G ajew ski, L u d w . N ay zw an , 1787 Jo li. ZmichoiY^ski, B en o  
Ł u k a szew ic z , 1788 K az. W eg n e ro w ic z , KaZ. L ersk i.

D ie zw eite  A b th e ilu n g  f iih r t den  T i te h  U czn iow ie  S zkó ł NarodoY\Ty c h  w  K o ro n ie , k tó rz y  na  W iz y c ie , J e n e ra l-  
n e y  w  R o k u  1788 za celu jących  N au k ą  i dobrem i O byczaiam i są  u z n a n i ,  iako  tez  D y rek to ro w ie  le p ie y  nad  innych  
zna iący  sw o ie  P o w o ła n ie ,  są  zap isan i yv A kcie  teyźe  W iz y ty ;  a  z w o li S k o ły  G łó w n e y  d la  p u b lic zn ey  w iadom ośc i tu
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1) die Namen dcrjenigen Schuler sammtlicher polnischen Gymnasien, die in den Jahren 1786—88 
goldene oder silberne Medaillen als Belohnung ihres Fleisses erhalten liabcn;

2) die Namen der fleissigsten Sehiiler aus alien Klassen dieser G jmnasien, nebst denen der 
ausgczeiclinetsten Direktoren aus dem Jahre 1788.

Die ausserordentlichen Belohnungen fiir Lehrer bestanden entweder in dem Erlass eines Dienst- 
jahres behufs \ \  aid zum Rektor oder Prafekten °), oder in der Beschleunigung der Dienstzulage um ein 
Jalir, oder in einer eimnaligen Gratification, oder endlich in der Bevorrecbtung, behufs kiinftiger Emeri- 
tirung jedes Dienstjahr doppelt zahlen zu lassen. Ferner w urden mitunter Lehrer zu ihrer weitern Aus- 
bildung auf olfentliche Kosten auf Reisen geschickt, oder sie erhielten Pralaturen, Kanonikate oder ahn- 
liche Benefizien, welche die Kommission zu vergeben hatte. Diese Belohnungen konnten jedoch nur 
durcli ausserordentliche Verdienste erworben werden, wie durch die Herausgabe eines ausgezeichneten 
W  erkes, durch eine wichtige Erfindung, oder durch einen ganz ausserordentlichen Erfolg der Lehrthatig- 
keit. Die Vorschlage zu dergleichen Belohnungen gingen auch vom Lehrerkollegium aus, welches in 
ahnlicher W eise , wie bei den Strafcn (S. oben), an den U niversitats-R ektor zu berichten hatte, der 
dann das W eitere bei der Kommission veranlasste. Erhielt ein Lehrer eine solche ausserordentliche Be
lohnung, so wurde dies durch den Universitats-Rektor den Lehrerkollegien sammtlicher Schulen bekannt 
gemacht, ausserdem aber wurde der Name des Belohnten mit Angabe seiner Verdienste und der A rt der 
Belohnung durch die Zeitungen veroffentlicht.

Leber dieses Reglement l'allt das preussische Ministerium unterm 14. Februar 1794 folgcndes 
Urtheil: »Diese Verfassung und die Grundsatze des Schulreglements, dass die Erziehnng Aufkliirung des 
Verstandcs, Moralitat und praktische Religion, Geistlichkeit (olfenbar ein Schreibfehler fiir »Gescliicklich- 
keit«) und Abhiirtung des Korpers, hausliche Reinlichkeit und Ordnung beabsichtigen; dass der Unterricht 
auf Selbstdenken, auf praktische Anwendung der Kcnntnisse und auf die Fertigkeit, seine Ideen schriftlich 
und miindlich darzustellen hinarbeiten solle; dass Stadt- und Dorfschulcn eigentliche Volksschulen seyn, 
nur die Pflichten der niedcrn Stiinde lehren, Sehreiben und Lesen und praktische Kenntnisse v o n  Diiitetik, 
Landwirthschaft, Vieharzneikunde und stadtischen Gewerben beibringen, besonders zur Abhartung des 
Korpers und zur Arbeitsamkeit anfiihren sollen; dass die weibliche Erziehung zu guten Gattinnen, 
M uttern und Hausfrauen bilden solle — alle diese Grundsatze und die Ordnung des Hauswesens, und 
besonders in Absicht der Gebaude- und D ach-R eparaturcn und Feuersicherheits-M aassregeln s i n d  i n  
d e r  T h a t  so m u s t e r h a f t ,  d a s s  s i e  m i t  M o d i f i c a t i o n e n  b e i b e h a l t e n  z u  w e r d e n  v e r -  
d i e n c n ,  w i e  s i e  u n s e r e  S t a a t s v e r w a l t u n e ;  n 0 t h w e n d i g  macht . «  ” )

Nach dieser Einrichtung wurde die neue Nationalschule (National-Gymnasium) zu Posen im J. 
1780 eroffnet. Der erste Rektor der Anstalt w ar der sehon oben erwiihnte Exjesuit J. R o g a l i ń s k i ;  
die iibrigen Stellen w urden mit den brauchbarsten Lehrern der ehemaligen Exjesuitenschule und des 
Łubrańskischen Kollegiums, welches gleichfalls aufgehoben w urde, besetzt. Es ist mir nicht gelungen, 
die Namen der Mitglieder des neuen Lehrerpersonals zu ermitteln; nur die beiden Exjesuiten S k i b i ń s k i

umieszczeni. Vom  M arien-G ym nasium  w erden darin 4  Sehiiler der I. Klasse (Sex ta), 5 der I I ,  6 der I I I ,  4  der IV, 
7 der V ,  3  der V I. und  9 D irektoren offentlich belobt.

”) Ich erinnere d a ra n , dass die W ahlbarkeit zu diesen A em tern  u n te r  A nderm  auch vom D icnstalter abhangig 
w a r ; (S. oben).

" )  E ine griindliche B eurtheilung des R eglem ents, in der auch die Mangel desselben m it Scharfsinn beleuchtet 
w erden, enthalt die Schrift von A l b e r t  S z w e y k o w s k i  unter dem T ite l :  Uwagi nad w yźszem i szkołami polskiemi 
w  porów naniu do niemieckich. W arsz . 1808.
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and  G ie c y ,  vielleicht auch der K anonikus C h u d z ic k i ,  die w ir noch i. J. 1793 an der A nstalt linden, 
d iirften w ohl schon gleich bei der Erdffnung der Schule zum Lehrerkollegium  geho rt haben.

Die B esoldnngen der L ehrer w arcn  sehr d iirf tig "), dafiir aber batten  diese freie W o h n u n g  in  den 
zw ei obersten  Stockw erken des Schulgebaudes und  freie B ekostigung **). Nacli dem R eglem ent erhielt 
namlich je d e r  L eh re r, der ais K andidat bei der A nstalt e in tra t, um seine sechs P flichtjahre abzudienen, 
ausser freier W o h n u n g  und B ekostigung 400 poi. G. G ehalt, nach A blauf dieser Z eit 500  poi. G. Die 
G ehaltsverbesserungen erfolgten im V erhaltn iss der D ienstjahre, so dass jedes neue D ienstjahr dem L eh rer 
unfehlbar 50  poi. G. Z ulage brachte. M it dem zw anzigsten D ienstjahre w a r der L eh rer pensionsbe- 
rech tig t und  erhielt sein ganzes G ehalt ais Pension.

In  dieser Y erfassung verblieb die A nstalt bis zu r ersten  Occupation des G rossherzogthum s durch  
P reussen  i. J. 1793. Schon am 4. Jun i d. J. verlangte das M inisterium  B ericht iiber die E inrichtung 
des polnischen Schulw esens. A u f diesen sehr ausfiihrlichen B ericht vom 20. Decem ber desselben Jahres 
erfolgte dann das lleso lu tions-R escrip t vom 14. F eb r., aus dem ich obcn eine Stelle iiber die Zw eck- 
m assigkeit der E in rich tung  m itgetheilt habe , m it der A ufForderung, h iernach m it den fiir die preussische 
S taatsverfassung  nb thigen M odilicationen einen neuen U nterrichtsplan auszuarbeiten. Diese Modificationen 
schienen hauptsachlich  aus drei Griiiiden nothw endig, einmal w eil die ganze E inrich tung  des Reglem ents 
eigentlich die E rz iehung  des R epublikaners bezw ecke und  dem nach fiir die absolute M onarchie n icht w ohl 
in  A nw endung  kom m en konne; dann w eil die nach dem U nterrichtsplane vorgetragene M oral, die ais 
hochsten  G rundsatz den T rieb  der Selbsterhaltung  hinstelle, n icht zu billigen sei, w eil sie n u r  die R cchte 
des S ubjects, n icht aber die des M enschen an und fiir sich anerkenne und  daher in ih re r Consequenz 
no thw endig  zu r U nzufriedenheit m it den V orgesetzten itnd zu r Bedriickung der U ntergebenen ftihren 
m iisse; endlich w eil in dem ganzen Schulorganism us ein eigentlicher system atischer Zusam m enhang ver- 
m isst w erde. Z u r E n tw erfung  des neuen P lans sollte der R ek to r P r z y ł u s k i ,  der gleichzeitig auf 
Lebenszeit in  seiner Stelle bestatig t w ird , ais A ssessor m it S itz und  Stimm e in Schulangclegenheiten zu 
den B eratliungen der K riegs- und  D om anenkam m er zugezogen w erden ; da er aber des D eutschen nicht 
miichtig w ar, so w urde  verordnet, dass die V erhandlungen in lateinischer Sprache gefiihrt w erden  sollten.

A uf G rund dieses R escrip ts verlangt die K riegs- und  D om anenkam m er von dem R ek to r P r z y 
ł u s k i  nochmals einen speciellen B erich t iiber die Befahigung und  den gu ten  W illen  dec L eh re r, das 
bevorstehende R eorganisationsw erk durch  ihre M itw irkung zu  lo rdern . In der A n tw ort hierauf, den 18. 
A pril 1791, en tw irft der R ektor P r z y ł u s k i  ein eben nich t giinstiges Bild von dein damaligen Zustande 
der A nstalt. Seit der A ufhebung des Jesuitenordens, heisst es darin  un ter A nderm , scheine die T iichtig- 
keit (soliditas) aus den Schulen geschw unden zu sein. Und dies komme d ah er, dass die Schiiler der 
v ier obern  lvlassen n ich t durch besondere K lassenlehrer iiberw acht w iird en ; denn die L eh re r unterrich te- 
ten  in diesen K lassen n u r abw echselnd in den ihnen zugetheiltcn S tunden und kiim m erten sich im 
U ebrigen nicht um  dieselben, so dass die Schuler also eigentlich ganz ohne A ufsicht w aren . U ebrigens 
sei auch diese aphoristische A rt des U nterrichts der Jugend  nicht zutraglich. A uch das Publikum  sei 
m it dieser E inrich tung  n icht zufrieden und  daher sei auch die geringe Scluilerzahl (die A nstalt zahltc 1793

*) Nach einem B ericht v. 8. Mai 1797 bezog der Rektor P rzy łusk i an Gehalt 533 R th lr. 10 S g r . , die Profes- 
so ren : K rzew ski 388 R th lr. 25 S g r .,  Skibiński, Giecy, Domaracki, Chudzirki, jed e r  333 R th lr. 10 S g r., Chodacki 287 
R th lr. 15 S g r., W ysiek iersk i 250 R th lr. Die ausserordentlichen L eh re r: der Religionslehrer Brzyzow ski 225 R th lr., die 
Sprachlehrer Serm onetti und  K eller, je d e r  133 R th lr. 10 Sgr. A usserdem  hatten  einige von ihnen freie D ienstw ohnun- 
gen, die iibrigen 100 R thlr. W ohnungsentsch'adigung.

**) Nach der Angabe des R ektors P rzy łusk i w aren  jedoch in Posen die T ischgelder schon seit 1790 eingezogen.
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nur 242 Schiiler) des sonst so frequenten Instituts zu erklaren. Selbst die beiden unteren Klassen be- 
diirften einer Umgestaltung; zum mindesten miisste der kalligraphische Unterricht, der den iibrigen Ge- 
genstanden zu viel Zeit raube, in die freien Stunden ausserhalb der Schulzeit gelegt. werden. Hierauf 
folgen nun Vorschliige fiir die bevorstehende Reorganisation, die cr bescbleunigt wiinscht. Endiich bittet 
er, die Stelle des Prafekten, die der Kanonikus G o le c k i vor einiger Zeit niedergelegt babe, zu seiner 
Unterstiitzung gegen eine ausserordentliche Remuneration demselben wieder zu iibertragen.

Mit dieser beabsichtigten Reorganisation ging es, zum Tbeil wohl in Folge der politischen Ver- 
biiltnisse, zum Tbeil aber auch weil man, wie es im Minist.-Rescript v. 12. April 1799 beisst, »nicht 
im Sprunge, sondern nach und nach zu W erke gehen w ollte«, nicht besonders rasch von Statten. Denn 
am 21. A pril 1799 findet sich der Rektor abermals veranlasst, dringend um die neue Organisation der 
Anstalt. zu bitten. Die Scbule stiinde gegenwiirtig im Publikum nicht im besten Rufe °), und man schiebe 
die Schuld auf die L ehrer; einzelne von ihnen seien allerdings von dem Vorwurfe, dass sie ihre Pllicbten 
vernachlassigten, nicbt ganz freizusprechen, der grosste Theil sei jedoch eifrig und thatig.

Die Einfiihrung des neuen Schulplanes zog sich jedoch auch je tz t noch in die Lange, weil man 
hohern Orts nicht mit der Einrichtung einer einzelnen Schulc beginnen, sondern das gesammte Schul- 
wesen Siidpreussens einer zweckmassigern Umgestaltung unterwerfen wollte. Den 28. Februar 1800 
erschien ein M inisterial-Rescript mit vorlaufigen Vorschlagen fiir diese Reorganisation, nach welcher die 
Zahl der Gelehrtenschulen vermindert und aus den dadurch disponibel gewordenen Fonds und dem von 
nun an zu zahlenden Schulgelde die Lehrergehiilter erhoht werden sollten, so dass dem Gymnasial-Rektor 
etwa ein Gelialt von 600 Rthlr. angewiesen werden konne. In den Gymnasien sollten ausser den jetzt. 
noch eingefiihrten Lehrgegenstanden auch noch Mytholdgie und Alterthiimer, Naturgeschichte des Men- 
schen, preussische Verfassung und Gesetzkunde fiir das biirgerliche Leben gelehrt werden. Die Lebrer 
sollten kiinftig die Staatspriifung bestehen und sollten Fachlehrer (nicht Klassenlehrer) sein; die Lections- 
klassen sollten einem festen Klassensystem vorgezogen werden. Von den bishcrigen Lehrern sollte der 
Rektor P r z y łu s k i  und die Professoren G i e c y ,  C h o d a c k i  und C h u d z i c k i  in Ruhestand versetzt 
werden ” ).

Das Rescript vom 23. Marz 1802 verordnet nach der Kab.-Ordre v. 20. Febr. desselben Jahres 
die Umwandlung des Gymnasiums in eine gelehrte Schule fiir alle drei Confessionen, »deren untere 
Klassen jedoch eine gemeinschaftliche Biirgerschule« sein sollten.

Nachdem nun noch die nothigen Schritte ijber die W iederbesetzung der vacant gewordenen 
Lehrerstellen gethan worden waren, trat endiich i. J. 1801 die neue Anstalt ins Leben.

III. Das Konigliclic Gymnasium.
V o m  Jahre 1793 his 1807.

Eigentlich sollte das Gymnasium schon zum October des Jahres 1803 eroffnet w erden; da man 
aber bei Besetzung der Lehrerstellen auf mancherlei llindernisse stiess und ausser dem Direktor und den 
von der ehemaligen Nationalschule heriibergenommenen vier Lehrern alle iibrigen erst spater eintrafen, 
so wurde die feierliche Eroffnung der Anstalt erst auf den 11. April 1801 anberaumt. Um jedoch die 
Jugend nicht so lange unbeschaftigt zu lassen, wurde schon am 1. December mit den gcrade vorhandenen 
Lehrkriiften der Unterricht vorlaufig begonnen.

*) Sie zahlte 1797 nur 17'2 Schiiler.
’*) Spater w urden auch die m eisten  iibrigen L ehrer auf ihren ausdriicklichen W u n sc h , m it B eibehaltung ihres  

ganzen G ehalts p en sion irt; nur C h o d a c k i ,  S e r m o n e t t i ,  K e l l e r  un d  B r z y z o w s k i  h lieb en  an der neuen A nstalt.
3
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Der Direktor W o l f r a m ,  friilier Lehrer an der Gelehrtenschule zu Konigsberg in d. N. M., er- 
stattet in der Einladungsschrift zur feierlichen Eroffnung des Gymnasiums einen ziemlich ausfiihrlichen 
Bcricht iiber die Einrichtung der Anstalt.

»Das Gymnasium,« heisst es darin, »ist eine vereinigte Gelehrten- und Biirgerschule. °) In un- 
sern Zeiten, wo der eigentliche Gelehrte sowohl, ais der Staatsdiener, nicht bios Griechisch und Latein 
verstehen, und der Biirger nicht bios lcsen, schreiben und rechnen konnen soli, sondern wo beiden so 
mancherlei wissenschaftliche Kenntnisse gleich nbthig sind, wo beide das mit einander gemein haben, 
dass ihr Verstaud friih aufgekliirt, ihr Geschmack verfeinert und ihr Gedaclitniss mit niitzlichen Kennt- 
nissen bereichert w erde, bat eine solche Yereinigung keine Schwierigkeitcn.«

»Das Gymnasium soli ferner eine Schnie fiir alle Religionsverwandte sein , " )  und ist zuniichst 
fur die Jugend dieser Stadt und der umliegcnden Gegcnd bestimmt.« — Es w ird »jeder der drei christ- 
liclicn Konfessionen ein besondercr Religionsunterricht ertheilt und bei Anstellung der Lehrer nicht so- 
wolil auf kirchlichcn Glauben, ais vielmehr auf Kenntnisse und Lehrtalente gesehen. Dalicr sind gleich 
im Anfange Lehrer von alien drei Konfessionen ernannt w orden, ohne dass aber von jeder eine gleiche 
Anzahl sein miisste. Die Zweckmiissigkeit einer solchen Einrichtung an einem Orte, wo Katholiken und 
Protestant en so fricdlich mit einander leben, ist zu cinleuchtend, ais dass es nothig sein sollte, sie zu 
beweisen.« ” ")

Hierauf folgt eine kurze Beschreibung des Gymnasial-Gebiiudes, von dem gesagt w ird , es habe 
»bei seiner Lage und Bauart so manche Unvollkommenheiten, dass reclit sebr zu wiinschen sei, Posen 
moge bald zu den vielen Beweisen koniglicher Gnade, auch e in  g e r i iu m ig e s ,  h e i t e r e s ,  u n d  d e r  
W i c h t i g k e i t  s e i n e r  B e s t i m m u n g  e n t s p r e c h e n d e s  S c h u l h a u s  z i i h l e n  ko n n e n . «  Von der 
Bibliothek w ird gesagt, dass sic zw ar sehr biindereich sei, aber grdsstcntheils aus ascetischen, fur den 
Schulunterricht wenig oder gar nicht brauebbaren W erken bestehe; dagegen sei die Naturalien-Sam m - 
lung und das physikalische Kabinet, wenngleich sehr unvollstandig, so doch brauchbar.

Um den Geschiiftsgang zu erleichtern w ar ftir das Gymnasium eine besondere Behorde unter 
dem Namen einer Schulkommission errichtet; sie bestand aus einem Mitgliede jedes der beiden Landes- 
kollegien: dem K riegs- und Domiinenrath S t r a c h w i t z  und dem Regierungsrath H o e n i n g ,  einem 
Geistlichcn von jeder der drei christlichen Konfessionen: dem Domherrn und Oflicial W  o l i c k i ,  dem 
reformirten Konsistorialrath C a s s i u s  und dem lutherischen Kreissenior S t e c b e b a h r ,  und dem Director 
der Anstalt.

Die Lehrer waren eigentlich Fachlehrer, doch sollten sie nach Umstanden auch andere Unter- 
richtsgegenstiinde zu iibernehmen fiihig sein. Es waren folgende: Prof. C h o d a c k i  fur Math, und 
P h y s .; Prof. H a n k e ,  friiher reform irter P rediger in Schocken, fiir Math., Geschichte, Logik und Moral; 
Prof. B r o h m ,  friiher Lehrer am Berlinisch-Kollnischen Gymnasium, fiir Philol.; Dr. K a u l l u s s  fiir Gesch. 
und Geogr.; Diakonus F r o s t ,  friiher Rektor an der lutherischen Selmie, fiir deutsche Spr., Rhetor, 
und P oet.; S e r m o n e t t i  und K e l l e r  fiir franz., poln. und deutsche Sprache; Malcr P e r d i s c h  ais

’) N ach  §. 1 d e r  » S c b u lo rd n u n g “ von  1801 soll ten  nam lich  »die  o b e rn  K lassen  die  ge leh r te  Schn ie  ode r  das 
e igentl iche G y m n a s iu m ,  die  u n t e r n  die  B i i rge rsc hu le  ausm ac h e n ."

*’) §. 3  de r  » S c h u lo rd n u n g "  h e i s s t :  - E s  sol i auch  n ic h t  h los  d e r  chr is t l ichen  J u g e n d  von  alien Konfess ionen ,  
s o n d e r n  a u ch  den K in d e r a  de r  J u d e n  ofl'en s tehen  u n d  in l l i n s i c h t  d ie se r  ke in  zu r i ick se tz en d er  U n te rsch ied  gem ach t  
w e r d e n ."  D en  R e l ig io n su n te r r i c h t  so l l ten  die j i id ischen  Zoglinge d u rc h  ih ren  R ah b in e r  e rha l ten .

*’*) D em se lben  G rundsa tze  folgte  spa te r  a u ch  die l le rzo g l .  W ar s c h a u i s c h e  R e g i e r u n g , die ebenfal ls  L e h r e r  aller 

chris t l ichen  K onfe ss ione n  am G y m n a s iu m  anstell te .



Zeichenlehrer; K anzellist R i c m a j  ais Schreibm eister. °) D en R elig ionsunterricht ertheilte fu r die 
katliolische Jugend  der bislierige R elig ionslehrer B r z y z o w s k i ,  fiir die reform irte der K onsistorialrath  
C a s s i u s ,  fiir die lu therische der K reissenior S t e c h c b a h r .

Die Zahl der Schiiler be trug  bei Eroffnung der A nstalt 1 54 , von denen 109 seit dem 1. Decem
b er 1803 eingeschriebcn w orden  w arem

D er L ehrp lan  stim m t in vielen P unk ten  m it dem heutigen ii herein; ich  w erde daher n u r das 
W esentlichste m it besonderer B eriicksichtigung der A bw eichungen anfiihren. So sollten namlich im deut- 
schen U nterrich t bei der L ehre von der T heorie der R ed e - und D ichtkunst die erlauternden M uster- 
stiicke n icht bios aus der deutschen L ite ra tu r genomm en w erden . E s sei vielm ehr no th ig , »dass der 
L elirer die B eispiele, an w elchen seine Schiiler die R egcln des W ah ren  und Schonen kennen lernen 
sollen, aus m ehreren , sow ohl iilteren ais neueren , der Jugend  bekannten Sprachen wiihle.« F iir  das 
Polnische und Franzosische w a r im Ganzen der L ehrgang vorgezeichnet, der auch heu te  noch befolgt 
w ird , n u r dass das F ranzosische durch  alle K lassen gelehrt w u rd e , und  daher in den hdhern  Klassen 
auch eine griissere R edefertigkeit verlangt w erden  konnte. Das L atein  m achte, w eil die A nstalt eine 
»gemischte« w a r , einige Schw ierigkeit, besonders in den un tern  K lassen, in  denen das Ilaup tgew ich t 
imrner au f die R ealien gelegt w erden  m usste , ohne dass das Latein ganz ausgeschlossen w erden  konnte. 
M an m usste also suchen , »zwei Stiicke zu vereinigen — namlich, dass durch  die E rlernung  dieser Sprache 
anderu  nothigen S prachen  und  W issenschaften  n ich t zu viel Zeit entzogen w e rd e , und  dass der auch 
nicht studirende L ehrling  dennoch iiber die crsten  E lem entarkenntnisse des Declinirens und  Conjugirens 
h inausgefiihrt w erde .« Die lateinischc Sprache sollte daher durch  alle K lassen gelehrt w erden  und  zw ar 
in  den un tern  zu 3  bis 4 , in den obern zu 8 S tunden w ochentlich ; zu r N achhiilfe fiir die Schw achem  
sollten jedoch «zuw eilen ausserordentliche Lectionen« angeordnet w erden. Dabei sollte man »nach bei- 
gebrach ter Form enlehre sogleich m it dem Lesen leichter S tiicke, verbunden  m it gram m atischen Uebungen, 
den A nfang m achen, und  nach und  nach zu im m er schw ereren Schriftstellern  iibergehen.® Das Latein- 
schreiben und  Lateinsprechen sollte ebenfalls geiibt w erden. D er U n terrich t im G riechischen w a r au f 
die drei obern K lassen beschriinkt. „Die hebriiische S p rach e ,« heisst es fe rncr, »ist n u r  fiir die p ro- 
testantischen P rim an er, w elche Theologie studiren  w ollen, zu lehren. Da aber in der hiesigen P rov inz 
n u r w enige lu therische und  reform irte P farreien  sind , so w erden  auch u n te r den hiesigen G ym nasiasten 
n ich t im m er T heologiestudirende sein. D aher w ird  diese Sprache vielleicht n u r selten geleh rt w erden  
miissen. Indessen sind ein P a a r  S tunden dazu anzusetzen, die, w enn diese Lection ausfa llt, zu einem 
vorbereitenden  U n terrich t im G riechischen, oder zu einer cursorischen L ektiire lateinischer K lassiker ce-

O
n iitz t w erden  konnen.«

F iir  den R elig ionsunterrich t w aren w ochentlich zwei S tunden  bestim m t, eine fiir die re iferen , die 
andere fiir die jiingeren  Schiiler. U ebrigens sollten „von K indern  u n te r 11 Jah ren  n u r diejenigen in  die 
R eligionsstunden gehen, dereń E ltern  es ausdriicklich w iinschten , die iibrigcn aber durch U ebungen des 
A ufm erkcns u n d  N achdenkens — zu desto besserem  V erstehcn der R eligionsw ahrheiten vorbereitet 
werden.®

YV ichtig ist der A bschnitt im R eglem ent iiber cliu »Naturkunde,« w eshalb ich ihn hier mit w eni- 
gen unerheblichen A uslassungen vollstiindig mittheile. »Kenntniss seines K orpers und  der umgebenden 
N atu r is t fiir jeden  M enschen von der griissten W ichtigkeit. A uch liisst sich kcine W issenschaft fiir die 
Jugend  in teressanter m achen, kcine ist m ehr geeignet, diese zum  A ufm erken au f das, w as um  sie vor-

*) W i r  k o n n en  n ic h t  u n e r w a h n t  lassen ,  dass  auch  d e r  P ede l i  S c h a a l  gle ich bei der  E r o f fn u n g  des Gymnasiums 
bei dcm se lben  anges tc l l t  w u rd e .

3 *
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geht, zum Nachdenken iiber den Zusammenhang der Dinge zu erm untern, ais zweckmassig ertheilter 
Unterricht in den natiirlichen Dingen. Die Naturwissenschaft verdient daher in jedem Lectionsplan einer 
wohleingerichteten Schule einen vorziiglichen Platz.«

»In den drei untern Klassen wird Naturbeschreibung (Naturgeschichte) elementarisch gelehrt. 
Die Jugend erhalt einen fassliclien Begriff von der Einrichtung des W eltgebaudes, dann von den Ele- 
menten und Lufterscheinungen und endlich eine Uebersicht der Korper nach den sogenannten drei Reichen 
der Natur. Bei diesen w ird dahin gesehen w erden, dass vorziiglicb die Produkte des Vaterlandes be- 
kannt gem acht, und soviel, ais nur iinmer moglich is t, die Gegenstande selbst, oder in dereń Ermange- 
lung gute Abbildungen vor die Augen der Kinder gebracht werden. — Aucb lasst sieli sehr zweck
massig damit Technologie verbinden, so dass bei der Beschreibung der Naturprodukte sogleich ihr Nutzen 
und ihre Verarbeitung gezeigt werden. Gcsundheitslehre nach F a u s t  s Katechismus kann ebenfalls in den 
untersten Klassen vorgetragen werden. In der dritten Klasse scliliesst sich an die Naturgeschichte eine 
fassliche Anthropologie. — Damit kann eine Unterweisung in gemeinniitzigen Vernunftkenntnissen nach 
K l i ig e l ’s Lehrbuch in denselben Klassen abwechseln. Nach Anleitung dieses Buches w ird die Jugend 
iiber die Krafte der K orper, iiber Naturanschauungen, iiber die Beschaffcnheit der Erde und des W elt- 
gebaudes nun gr On dli cli er und ausfiihrlicher belehrt. Endlich macht in den beiden obern Klassen — 
Experim entalphysik, abwechselnd mit systematischer Naturgeschichte — den Beschluss dieses Unterrichts. 
F iir Schulen gehoren weder zu kiinstliche Flypothesen, noch Entwickelungen der feineren System e, son- 
dern eine zw ar griindliche, aber doch dem jugendlichen Geiste angemessene Untersuclning der allgemei- 
nen Eigenschaften der K orper und der einfachen Stoffe, der W arm e, des Lichts, des W assers, der Luft, 
des F euers, der elektrischen, magnetischen und galvanischen M aterie, und endlich eine physikalische Be
schreibung der Erde. Tiefere Einsichten in den Bau des W eltalls konnen die Lehrlinge in den mathe- 
matischen Lehrstunden bekommen. Dagegen ist sehr zu wiinschen, dass das Gemcinniitzigste aus der 
Chemie — beim Vortrage der Physik am gehorigen Orte eingeschaltet, und wie diese durch niithige 
Yersuche anschaulich gemacht werden konne.«

F iir den Unterricht w ird im W esentlichcn das noch jc tz t bestehende Lehrverfahren empfohlen; 
dagegen weicht im Geschichtsunterricht die Vertheilung des Stoffes von den heutigen Verordnungen ab- 
Nach einer allgemeinen Vorbereitung fiir das Geschichtsstudium sollte namlich in der fiinften Klasse bran- 
denburgisch-preussische, in der vierten kurzgefasste allgemeine, in der dritten iiltere, vorziiglich grie- 
chische und romische, in der zweiten neuere, und endlich in der ersten Klasse Universalgeschichte 
abwechselnd m it Statistik und einer Geschichte der Kiinstc und W issenschaften vorgetragen werden.

Der mathematische Unterricht in den untern Klassen sollte praktisch und namentlich Mechanik 
und biirgerliche Baukunst mit inbegrilfen sein; von der dritten Klasse an sollte erst der wissenschaft. 
liche Unterricht beginnen und in der ersten iiberdies noch angewandte Mathematik vorgetragen werden. — 
Erfahrungsseelenlehre und praktische Logik w urde empfohlen.

Ferner w ird es fiir zweckmassig hefunden, in der ersten Klasse »von Zeit zu Zcit ais Beschluss 
des wissenschaftlichen Unterrichts eine allgemeine Uebersicht der W issenschaften und ihres Zusammen- 
hanges unter einander« vorzutragen, wobei besonders auf die zur Universitat abgehenden Schiiler, und 
auf die Studicn, welchcn sie sich widmen wollen, Riicksicht zu nehmen sei. F iir Nichtstudirende w ird 
eine kiirzere und melir populiire historische Uebersicht der W issenschaften schon fiir die dritte Klasse 
anempfohlen.

Kalligrapliie sollte in den drei un tern , Zcichnen, wenigstens fiir diejenigen Schiiler, die nicht 
ganz ohne Anlage dazu w aren, durch alle Klassen gelehrt werden.



21

Leber die Vertheilung aller dieser Lehrgegenstande w ird schliesslich noch der beaebtenswerthe 
W ink gegeben, dass namlich niclit alle zu gleicher Zcit gelehrt werden sollten, um durch die Menge 
der Gegenstiinde die Thiitigkeit des Schulers nicht zu sehr zu zersplittern [und [einer moglichen Ver- 
w irrung vorzubeugen. Sprachen, Mathematik u. a. miissten allerdings »ein stehender Artikel im Lec- 
tionsplan« sein, dagegen konnten ausser den schon oben »als alternirend angegebenen Fachern, in den 
obern Klassen Encyclopiidie, Logik, R hetorik , Poetik, auch wohl Experim entalphjsik u. dgl., zuweilen 
ausfallen, damit fiir andere Lectionen mehr Zejt gewonnen wiirde. Dafiir konnten die genannten Gegen- 
stiinde ein andermal in mehr Stundcn gelehrt und also in einem ktirzeren Zeitraume geendet werden.®

Endlich w ar auch hier die Einrichtung getroffen, »dass jeder Lehrling in jedem Fache gerade 
in der Klasse sass, welche dem Maasse seiner bereits erlangten Kenntnisse und gemachtcn Fortschritte 
angemesscn® war. — Sehr genaue Schulpriifungen, zu denen auch schriftliche Probearbeiten geliefert 
w urden, fanden alle Vierteljahre sta tt, doch w ar nur die O ster-Priifung am Jahresschluss eine oflent- 
Iiche. Bios die b e i d e r  P r i i f u n g  befundene Reife fiir eine hbhere Klasse bestimmte die Yersetzung. 
Leber die Handhabung der Schulzucht enthalt die » Schulordnung® fiir die damalige Zeit sehr hu
mane Vorschriften. Strafen sollten iiberhaupt so seltcn wie moglich in Anwendung kommen; die Ge- 
schicklichkeit des Lehrers miisse sie moglichst zu vermeiden wissen. »Die A rt zu strafen® hcisst es im 
§. 47 »dass ein Scbiiler, der etwas verschuldet hat, fiber die Strafbank gelegt, von andern Schiilern fest- 
gchalten und mit dem Kantschug (Sic!) gehauen w ird , ist als eine niedrige und niedrig machende Strafe 
giinzlich abgeschafft. Eben so auch das Knien, welches von einer Seite betrachtet etwas sklavisches an 
sich hat, auf der andern aber fiir die katholische Jugend, welche in der Kirche so oft kniet und andere 
knien sieht, kaum eine Strafe zu sein scheint. Bei wiederholten Ausbriichen des Leichtsinns, Muthwil- 
lens und anhaltender Nachlassigkeit kann dafiir (jedocli nur in den untern Klassen), eine miissige Ziich- 
tigung mit der Ruthe stattfinden.« §. 48. »Ueberhaupt sollen kbrperliche Strafen, zw ar nicht ganz auf- 
gehoben, aber so selten als moglich angewendet werden und grosstentheils nur auf eigentlich grobe und 
niedrige Vergehen beschrankt sein.« F iir die obern Klassen w urde die Karzerstrafe eingefiihrt.

Die Gehaltsverhaltnisse der Lehrer w nrden im Verbiiltniss zu den friilieren bedeutend verbessert 
und zw ar in folgenden A bstufungen: 1200, 750 , 700 , 650, 6 0 0 , 550, 500 (unter die beiden Sprach- 
lehrer vertheilt), 400 , 300 (zweimal), 200 Thlr. —

Nach der Erdffnung der so neuorganisirten Anstalt uahm die Schiilerzalil (besonders in den bei- 
den untern Klassen), schnell zu, so dass sie in Kurzem die Zahl 200 iiberschritt. In den niichstfolgenden 
Jahren w urden mauche zweckmassige Veranderuugcn in der Einrichtung vorgenommen; so w urde im 
Jahre 1805 die Geschichte der alten Literatur als besonderer Unterrichtsgegenstand in den beiden obern 
Klassen eingefiihrt. — In demselben Jahre w urde auch eine kleine Schiilerlesebibliothek angelegt, die 
erste, deren in den Nachrichten fiber die hiesige Anstalt Erw ahnung geschieht. Im Jahre 1806 w urde 
ein eigcnthiimliches Vcrfahren angewendet, um durch die \  ertheilung von Priimien unter den Schiilern 
nicht Eifersucht und Zwietracht hervorzurufen. Man liess namlich in den einzelnen Klassen von sanimt- 
lichen Schiilern gehcime Stimmzettel schreiben, um auf diese W eise diejenigen zu ermitteln, die von 
den Schiilern selbst fiir die wiirdigsten erkliirt wurden. Bei der hierauf in der Lehrerkonferenz erfolg- 
ten Erofi’nung der Stimmzettel fand man, dass das Urtheil der Schuler fast durchgiingig mit dem der 
Lehrer iibereinstimmtc. Und noch manche andere mehr oder minder wichtige Vorscldiige zu einer im- 
mer grosseren Vervollkommnung der jungen Anstalt sowohl in Betrcif des Lehrplans, als auch der Dis- 
ciplin lagen vor, um nach griindlicher Berathung mit ganz besonderer Rucksicht anf die Lokalverhiilt- 
nisse ins Leben zu treten. V or allem sollte eine durchaus nothwendige Reform im Elementarschulwesen
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der S tadt Posen vorgenommen w erden, mu durch die Einrichtung einer sogenannten Mittelschule die 
Abtrennung der mehr im Geiste der Burgerschule organisirten untern Klassen des Gymnasiums miiglich 
zu machen. Das Bediirfniss eines neuen freundliclien Schulgebiiudes w ar auch hohern Orts fiir so 
dringend befunden w orden, dass schon im Jahre 1803 der P lan zu demselben genehmigt und eine 
Summę von 60,000 Thlr. zum Bau bewilligt war. Es sollten da fiir zwei Gebiiude aufgefiihrt w erden: das 
eine, das eigentliche Schullokal, an der Ostseite des Sapieha-Platzes, wo je tz t das lló tel zum weissen 
Adler steht, in grossartigem Style mit einem 62 Fuss langen, 26 Fuss breiten und 16 Fuss hohen 
Saale zu Schulfeierlichkeiten, einem andern zur Bibliothek, nebst daran stossendem Lesezimmer, einem 
dritten zu mathematischen und physikalischen Instrum enten, mit einer geraumigen Direktorwohnung, 
einer Sternwarte und einer offentlichen U hr; das andcre, geradeiiber in der W ronker-Strasse, noch gros
ser ais das vorige, zu W ohnungen fiir sieben Professoren und den Oekonomen, nebst einer iiusserst 
bequem eingerichteten Pensionsanstalt fiir etwa 40 auswiirtige Zoglinge. Den bedeutenden Zwischen- 
raum zwischen beiden Gebauden sollten theils nothwendige Nebengebiiude, theils Gartenanlagen, theils 
Spielplatze fur die Pensionare fiillen; in den Gartenanlagen sollte ein gcschmackvoller Gartensaal aufge- 
fiihrt w erden, in welchem, wenigstens zur Sommerzeit, der Unterricht in der Naturgeschichte ertheilt 
werden sollte. Ferner sollte das Lehrerpersonal vergrossert werden, und auch hiefiir w ar schon eine 
Summę von 600 Thlrn. zur Griindung einer neuen Stelle bewilligt, Endlich sollte die Anstalt mit einer 
zweckmassigen und brauchbaren Schulbibliothek und einer Sammlung physikalischer und mathematischer 
Instrumente versehen w erden, wozu ebenfalls schon eine voi'liiufige Summę von 2000 Thlrn. hohern Orts 
genehmigt w ar, mit der Yersicherung, dass ein Fond zur Vermehrung und Erhaltung beider Sannn- 
lungen ausgeinittelt werden sollte.

IV. Die Departcmcntsschiile.
Voin Jah re  1807 bis 1815.

Die Ausfiihrung aller dieser grossartigen Piane w urde aber durch die bekannten, fiir Preussen 
so unheilvollen Ereignisse von 1806 vereitelt. Die allgemeine Schildcrhebung der Polen in den siidpreus- 
sischen Distrikten hatte iiberdies noch cinen unmittelbar nachtheiligen Einlluss auf das Posener Gymna
sium. »Die llalfte der Schuler,« sagt das Progranim von 1808, »wurde aus ihrer Laufbahn gcrissen, 
indem sich mehrere unter das Militar begaben, cinige hie und da cine Bedienung erhielten, viele von 
ihren Eltern abbcrufen und nicht wieder zuriickgeschickt w urden, da es manchem Vater vielleicht schwer 
fiel, die Erziehungskosten fiir seinen Sohn aufzubringen,« End dass auch der Unterricht, den die we- 
liigen zuriickgebliebenen erhielten, unter den allgemeinen Aufregungen von keinem besonders erspriess- 
lichen Erfolge sein konnte, liegt in der Natur der Sache. Mit der Errichtung dcs Herzogthunis W ar- 
schau musste iiberdies das friihere Unterrichtssystem nothwendig umgestossen oder mindestens durch 
eine Reorganisation dem Bediirfnisse angepasst wcrden.

Den ersten Schritt zu dieser Reorganisation that die polnische Regierung durch die Biklung eincr 
sogenannten Erziehungskammer, welche die Aufgabe erhielt, das gesammte Schulwesen einer griindlichen 
Revision zu unterwerfen und ein neues, auf nationaler Grundlage ruhendes Erziehungs- und Unter
richtssystem aufzustellen, um durch eine allgemeine und durchgreifende Volksbildung dem neugebildcten 
Staate einen inneren Halt zu gcben. Die Kammer unterzog sich diesem wichtigen und grossen W crke 
mit anerkennungswerthcr Thatigkeit und Umsicht, und loste ihre schwierige Aufgabe nach fiinfjahriger 
rastloser Thatigkeit zur Zufriedenheit der Nation. Sic bcgann ihre Thatigkeit mit dem Erlass nachste- 
hender Proclamation vom 27. Febr. 1807.



23

W  I m i e n i u

KOMMI S SYI  R Z 4 D Z 4 C E Y .
Izba E dukacyi P u bliczney.

Zaięta troskliwą opieką nad wychowaniem w  całym kraiu iey dozorowi poruczonem, bacząc, iż 
naymnieysza w  ciągu Nauk przerw a, nieodzyskaną wychowuiącey się Młodzieży, a zatym dobru kra- 
iowcmu przynosi szkodę, nim dalsze urządzenia, które za potrzebne osądzi, od niey przedsięwzięte zo
staną, ninieysze Ogłoszenie do wiadomości powszechney podać umiśłiła: Iz naypierwszym iey prac
i starań iest celem, ażeby Szkoły w  kraiu będące, w  stanie, w  jakim dotąd by ły , zachowane, nie
przerwanie i z jak  naywiększą pilnością swego dopełniały przeznaczenia. W  tym celu Izba Edukacyina 
zapewnia onym pomoc, opiekę i zabezpieczenie przeznaczonych dotąd funduszów, iako też staranność 
zwoię o uprzątnienie przeszkód, które teraźnieysze okoliczności przynieść mogły. W zyw a zatym Prze
łożonych i Nauczyciełów Szkół wszelkich w  kraiu ustanowionych, aby wierni swemu pow ołaniu, nie 
przestawali iak naygorliwiey poświęcać się dobru powierzoney ich staraniu Młodzieży. Żąda oraz, aby 
w  iak naykrótszym czasie Raporta o stanie Szkół swoich, o Naukach w nich dawanych, o liczbie 
Uczniów i Professorów , o płacy tychże, do kancellaryi Izby Edukacyiney pod adressem Sekretarza 
teyże przesyłali.

Nauczyciele, ufni Opiece Izbie Edukacyiney, zaymiycie się iak naygorliwiey pełnieniem tak 
użytecznych dla kraiu usług. Prace wasze zapewniaią W am  wdzięczność i szacunek Publiczności, a tro
skliwe o los wasz staranie Izby Edukacyinej.

Dan w  W arszawie dnia 27. miesiąca Lutego 1807 roku.
(L. S .) S t a n i s ł a w  P o to c k i ,

P re z e s .

J. L ip iń s k i ,
S e k re t .  G e n e r .

Die Erziehungskammer von 1807 trat ihre Arbeit unter weit giinstigeren Umstanden an , ais 
28  Jahre friiher die Erziehungskommission von 1779. Die siidpreussische Regierung hatte schon treff- 
lich vorgearbeitet; denn, heisst cs in dem B ericht"), den die Kammer im Jahre 1812 iiber den Erfolg 
ihrer funfjahrigen I  hatigkeit veroffentlichte, »man muss der preussischen Regierung die Gerechtigkcit 
widerfahren lassen, dass sie nicht die Absicht hatte, ihre Macht und die Sicherheit derselben auf die 
Unwissenheit des abhangigen Yolkes zu griinden; Aufklarung nicht nur der hoheren, sondern auch der 
niederen Stande w ar der Gegenstand ihrer allmiihligen Bestrebungen, durch die sie das Ziel ihrer Poli- 
tik zu erreichen suchte. W ir  verdanken dieser Regierung, dass die urspriinglichen, zu Schulzwecken 
bestimmten Stiftungen und Yermiichtnisse, die sie zu keinen andern Zwecken verwandte, nicht nur in 
ihrer Ganzheit erhalten, sondern vielmehr durch Trennung der Fonds und der Einnahmen, von denen 
jedes in besondere Schulkassen floss, gegen jeglichen Ausfall sicher gestellt wurden.« Der Fond, wel- 
cher der, Ivasse der Erziehungskommission aus den Einkunften des aufgehobenen Jesuitenordens vom 
Reichstage des Jahres 1775 iiberwiesen worden w ar, ’’belief sich auf eine Jahreseinnahme von 363,555 
poln. Gulden 29 Groschen;« »die friihere Regierung bewilligte an den Orten, wo der Erziehungsfond 
nicht ausreichte, Zuschiisse, und vermehrte ihn um die Summe von 35.9,817 poln. Gulden 23 Groschen 
die auf die verschiedenen Departements verthcilt wurde.« Da aber auch diese Summe noch nicht hin- 
reichte, um das Land mit den nothwendigen Anstalten zu versehen, so hatte sie die im Etat der ein-

”) Sprawa z p ięcio letn iego urzędow ania Jzb y  E duk acyjney zdana przez Joz. L ip iń sk iego , Sekretarza Jeneralnego  
tey źe  Jzby . 1812. Seite  5  und 6.
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zelacn Institute ersparten Suminen kapitalisirt, um sie durch das Zuschlagen der Zinsen zum Kapitał 
allmiihlig wachsen zu lassen und sie im Laufe der Zeit zur Griindung nothwendiger Schulanstalten zu 
verwenden.

»Der Unterrichtsplan in den von der preussischen Regierung errichteten Schulen,« heisst es wei- 
te r, »wiire in der T hat zweckmiissig, aber dcr Erfolg ilirer Bestrebungen w urde dadurch verringert, 
dass sie eine fremde Unterrichtssprache cinfiihrte.« Darum wurde in den sclion bestehenden Anstalten 
vorlaufig nur wenig geandert, weil die Kammer zuvorderst den gesammten Schulorganismus im Grossen 
gestalten und hierauf erst zur Reform der einzelncn Anstalten iibergehen wollte.

Nach dem Rcglement der Erziehungskammer zerfielen sammtliche Schulen in drei Hauptklassen, 
die fiiglich durch die Benennungen: Elcmentarschulen, Biirgerscbulen und gelehrte Scbulen bezeicbnet 
werden konnen. Die erstern w aren Land- oder Stadtschulen. Die Biirgerschulen zerfielen in niedere 
(szkoły podwydziałowe) und hiihere (szkoły wydziałowe), jene von 2 , diese von 3 Klassen, denen in 
beiden eine Vorbereitungsklasse vorherging. Zu den gelchrten Schulen gchorten die Gymnasien (szkoły 
departementowe) und die Universitaten.

Ein eigentliches Ineinandergreifen der einzelncn Schulen zu einem grossen Organismus wird bier 
eben sowohl, wie in dem Reglement der Erziehungskommission von 1783 vermisst. Zw ar heisst es in 
dem oben angefiihrten »Bericht« p. 32: »die vorerwahnten Scbulen (namlich die szkoły podwydziałowe 
und wydziałowe) stehen zu einander und zu den Departementsscbulen in dem Verhiiltnisse, dass die 
Schuler nach Beendigung der ersteren, wenn es ihre Verhalthisse, ihre Neigung, ihre Fahigkeiten oder 
die Nothwendigkeit verlangt, in die hoheren Klassen der Gymnasien eintreten konnen;« doch musste dies 
mit sehr grossen Uebelstanden verbunden sein, weil nach dem Lehrplan der Unterricbtsgang in den 
Biirgerschulen in den einzelnen Gegenstiinden nicht mit den Gymnasien gleichen Scbritt hiclt. In den 
Sprachen namlich umfassten die drei Klassen der hoheren Biirgerschule zwar ungefahr dasselbe Pensum, 
welches auch fiir die drei untern Klassen des Gymnasiums bestimmt w ar; in den Realien hingegen, z. 
B. in der Mathematik und Physik ging die Biirgerschule viel weiter, wenn sie auch die Gegenstande 
nicht mit derselben Griindlichkeit behandelte. Ein Erleichterungsmittel hiefiir boten jedoch die damals 
iiblichen Fachversetzungen.

Die neue Organisation des Gymnasialunterrichts tra t in dem Posener Gymnasium mit dem Jahre 
1S09 ins Leben. Der Rektor G o r c z y c z e w s k i ,  der an W o l f r a m ’s Stelle getreten w ar, fiihrt bittere 
Klagen fiber den frfiheren Zustand der Schule: man habe mehr Gewicht auf das Studium der Sprachen, 
als auf die wichtigsten Kenntnisse gelegt; die Religion sei vernachliissigt w orden: die Zucht der Schul- 
jugend sei von grundaus verdorben gewesen; zur W eckung der Vaterlandsliebe habe der Unterricht 
gar keine Anregung gegeben; alien Fleiss habe man auf das Erlernen fremder Sprachen verwendet, die 
M uttersprache dagegen sei den meisten Zoglingen ganz fremd gewesen u. a. Um diese Uebelstande zu 
heilen, sei er von der Erziehungskammer zum Rektorat berufen w orden, weil man gchofft habe, dass 
die Anstalt unter seiner Leitung wieder auf den Standpunkt werde erhoben w erden, auf dem sie sich 
friiher befunden habe. Aus diessem Grunde sei ein Theil der frfiheren Lehrcr von der Anstalt ent- 
fernt und durch neue ersetzt *), auch sei ein ganz neuer Unterrichtsplan entworfen worden.

Dieser Unterrichtsplan, dcr damals nur provisorisch eingeffihrt w urde, stimmt im W esentlichen 
mit dem spater von der Erziehungskommission ausgearbeiteten, unterm 17. Febr. 1812 veroffentlichten

*) A uch der Pedeli S c h a a l  erhielt seine E n tlassu n g , w eil er n icht polnisch verstand, w urde jedoch i. J .  1815 
w ieder zuriickberufen.



E ntw urf einer »inneren Einrichtung der Departementsschulen« °) iiberein. Nach diesem w ar das Gymna
sium z w ar eigentlicli eine Vorbereitungsschule fiir die Universitat, doch sollte es auch die Bildung der- 
jenigen Zbglinge, welche auf eine weitere wissenschaftliche Laufbahn verzichteten, in der A rt abschliessen, 
dass sie im Stande w aren, »gelehrte W erke zu lesen und zu verstehcn, und ais aufgeklarte Burger so- 
wohl sich selbst gut zu regieren, ais auch ihre Mitburger mit gutem R ath zu unterstutzen und Aemter, 
die nur eine allgemeine wissenschaftliche Vorbercitung voraussetzten, zum W ohle der Nation zu verwal- 
ten **).« Bern zu Folgę w ar der Plan ausserordentlich umfassend angclegt; er begriff namlich die Reli
gion und Moral, die polnische, franzbsische, deutsche, lateinische, griechische, und wo es ausfiihrbar 
w ar, auch die russischc und littliauische Spraehe und Literatur, die Geschichte und Geographie, die 
Mathematik, einschliesslich der spharischen Trigonometrie und der Kegelschnitte (selbst die Differential- 
und Integral-Rechnung w urde am Posener Gymnasium gelehrt), die Physik und Chemie (Technologie 
ebenfalls), die Naturgeschichte, die Logik, das N aturrecht, das politische und Volkerrecht, die Geschichte 
der Philosophic, die Staatsbkonomie und endlich die Kalligraphie und das Zeichnen; der Gesangunter- 
richt w urde auch hier ausgeschlosscn. Die Theilnahme am griechischen, russischen und litthauischen Un- 
terricht w urde dem W illen der Zoglinge anheim gestellt, von den ubrigen Gegenstanden hingegen fand 
keine Befreiung statt. T rotz dieser grossen Anzahl der Unterrichtsgegenstande zerfiel das Gymnasium 
doch nur in sechs Klassen; da jedoch in den drei untern Klassen die Schtilerzahl nicht funfzig iiber- 
steigen sollte, so w ar eine Sonderung derselben in zwei oder mehrere Parallelcotus gestattet. Die Zahl 
und die Vertheilung der Lnterićhtsstunden stimmte mit der gegenwlirtigen Schulordnung im W esentlichen 
iiberein. Dagegen weicht die jedem Unterrichtsgegenstande iiberwiesene Stundenzahl bedeuteml von der 
heutigen Auordnung ab (s. B e i l a g e  II.); so waren z. B. fur das Griechische, welches nur in den drei 
obern Klassen gelehrt w urde, selbst so lange es noch ais eigentlicher Unterrichtsgegenstand galt, nam
lich bis zur Einfiihrung der neuen Schulordnung i. j .  1812, iiberhaupt nur sechs, seit dieser Zeit nur 
fiinf Stunden wochentlich bestimmt; dem Deutschcn wai’en durch alle Klassen zu je  vier Stunden zuge- 
wiesen; in den obersten Klassen wurden aber von K a u l f u s s  zwei Stunden davon dem Latein zuge- 
schlagen. Im J. 1812 w urde die Stundenzahl fur das Deutsche in jeder der 4 untern Klassen auf drei 
beschrankt und in den beiden obern hel der deutsche Unterricht ganz aus. Ais Ersatz dafiir sollte in der 
vorletzten Klasse ein Autor von einem beider Sprachen gleich machtigen Lehrer ins Deutsche iibersetzt 
und in der obersten E s c h e n b u r g ’s Theorie von den Schiilcrn gelesen werden. Besondere Cbtus fiir 
Schiiler, die des Polnischen nicht machtig w aren, gab es nicht; darum musste i. J. 1810 eine Anzahl 
deutscher Schiiler die Anstalt verlassen, weil sie dem Unterricht nicht folgen konnten. Die Religions- 
stunden w aren am P o s e n e r  Gymnasium auf die Sonn- und Feiertage verlegt, und da in dem Lehrplan, 
wie er im Programm von 1810 mitgetheilt w ird , in diesem Gegenstande keine Eintheilung in Klassen 
angegeben ist, so muss angenommen w erden, dass im Religionsunterricht mehrere Klassen vereinigt 
wurden.

Ausserdem sollte den Schiilern der hbchsten Klasse in einer ausserordentlichen Stunde eine kurze 
Uebersicht iiber das gesammte Gebiet der Wissenschaft und iiber das W esen und den Zusammenhang 
der einzelnen Zweige gegeben und eine moglichst ausfuhrliche Yorlesung iiber Hodegetik ais Vorbe- 
reitung fiir die Universitatsstudien gehalten w erden; hierbei sollte sie der Lehrer auf den W erth  und 
den Nutzen der philologischen und philosophischen Studien aufmerksam machen, und sie anregen, den- 
selben auch bei der Beschaftigung mit andern Fachstudien treu zu bleiben. Ferner sollte er ihre Auf-

*) W ewnętrzne urządzenie szkół departementowych. 1812 roku.
’*) a. a. 0 .  Seite 3  f. Vergl. auch: Sprawa z pięcioletniego urzędowania Izby Ed. S. 32.
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merksamkeit auch auf ihre kiinftige Lebensstellung hinlenken und ihncn rathen , erst nach reiflicher Prii- 
fang ihrer Neigungen und Fahigkeiten sich fiir einen bestimmten Beruf zu entscheiden. Unter andem 
sollte er ihnen auch die W iirde und die Verdienste des Lehrstandes vorstellen und denjenigen, die bei 
wirklicher Befahigung Beruf dazu fuhlten, eine Unterstiitzung aus der Staatskasse von Seiten der Erzie- 
hungsdirektion zusichern.

Bei der Abiturientenpriifung sollten die Aufgaben zu den schriftlichen Arbeiten so gewahlt wer- 
den, dass sie dem Fache, fiir welches sich der Abiturient erklart hatte, entspriichen; so sollte dem 
kiinftigen Juristen eine Aufgabe aus dem Naturrecht, dem Civil- oder Vdlkerrccht u. a., dem kunftigen 
Kameralisten aus der Naturgeschichte, Physik, Staatsokonomie u. a., dem kunftigen Mediciner aus der 
Botanik, Chemie u. s. w. gegeben werden. Nachst diesen erhielt der Abiturient Aufgaben aus den Spra- 
chen, aus der Mathematik und Geschichte. Die miindliche Priifung, zu der einem Jeden und ins Be- 
sondere den Schiilern der obern Klassen der Zutritt gestattet w ar, wurde durch die stadtische Erzie- 
hungsbehorde abgenommen, die auch nach Beendigung der Priifung in einer geheimen Sitzung mit der 
Priifungskommission iiber die Reife des Abiturienten entschied.

Ueber die Schulzucht gab es sehr strenge Gesetze, dercn Ueberschreitung, wie es scheint, ohne 
alle Nachsicht bestraft wurde. So w urden im Jahre 1 8 | f  zw('i Schiiler deshalb von der Anstalt ver- 
wiesen, w e i l  s i e  s i c h  i n  d e r  W a r t h a  g e b a d c t  h a t t c n ,  und der damalige Rektor P r z y b y l s k i  
wiederholt in dem Programme desselben Jahres die D rohung, diejenigen Schuler unverziiglich von der 
Anstalt zu verweisen, »welche es wagen w iirden, aufs Eis zu gehen, in der W artha  oder in Graben 
zu baden, offentliche Orte, Billards oder Redouten zu besuchen.« Die auswartigen Eltern waren ge- 
halten, ihre* Kinder am Orte unter strenge Aufsicht zu stellen, und der Rektor macht in demselben 
Programme bekannt, dass er »sogar in die obern Klassen einige Schuler nicht aufnehmen werde, wenn 
sie die E ltern nicht unter strenge Aufsicht g'aben.« Diese Strenge muss allerdings nothwendig gewe- 
sen sein, um ein allgemein verbreitetes und tief eingewurzeltes Uebel auszurotten, und es scheint, als 
ob es dem Rektor G o r c z y c z e w s k i ,  der im Programm des Jahres 1810 (s. oben) so bittere Klagcn 
iiber den Verfall der Schulzucht zu siidpreussischen Zeiten fiihrt, auch nicht gelungen w are, den Zog- 
lingen einen besondern Sinn fiir Zucht und Ordnung einzupflanzen, obgleich neben ihm noch vier an- 
dere Geistliche an der Anstalt wirkten. Denn bei Gelegenheit, wie sich der Rektor P r z y b y l s k i  iiber 
die unverniinftigen Forderungcn mancher Eltern beklagt, ihre Sohne selbst ohne die nothige Reife in 
eine hdliere Klasse zu versetzen, weil sie ein gutes Gediichtniss hiitten und Alles nachholen wurden, 
bemerkt er b itter: dass solche Schiiler ein gutes Gediichtniss hatten, daran zweifle das Lehrerkollegium 
keinen Augenblick; ihr Gedachtniss sei im Gegentheil nur zu gu t; sie wiissten gewohnlich die Namen 
und die Lage aller Strassen und selbst die entferntestcn V crgniigungsdrter, als Kegelbahnen, Billards 
u. s. w ., wo sie w eder die Schulbehorde, noch die Ortspolizei auffinden konne; auch in alle Feinheiten 
der erwahnten Spiele wiissten sie, selbst wenn sie in den untern Klassen nichts davon verstanden hat- 
ten, sobald sie in die hohern kamen, einzudringen. Daraus folge dann aber ihre Unfahigkeit zu ernsten 
Beschaftigungen, ihre Arbeitsscheu — u. s. w.

Auch in der aussern Einrichtung der Anstalt musste natiirlich unter der neuen Regierung eine 
Veriinderung eintreten. Die friihere Schulkommission w urde aufgelost, und an die Stelle derselben trat 
seit dem 16. October 1808 als Aufsichtsbehorde ein Schulephorat, an dessen Spitze der Friedensrichter 
Z a k r z e w s k i " )  stand. Es bestand aus dem Bischofe, dem Prafecten des Departements, dem Priisiden- 
ten der Departem ents-Hauptstadt, dem Generalsuperintendenten oder Prasidenten des Consistoriums, wo

*) U nter einigen A ktenstiicken ist J o s e p h  J  a r a  c z e W s k i  als \  orsitzender unterzeichnet.
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sieli ein solches befand, und aus drei andern Mitgliedern, deren Ernennung sieh die Erziehungskamracr 
vorbehielt. Der W irkungskreis dieser Schulbehorde blieb jedoch im W esentlichen derselbe; sie berief den 
Rektor und die Lehrer, natiirlich mit Vorbehalt der Bestiitigung Seitens der Erzieliungskammer; sie iiber- 
wachte die piinktliche Ausfiihrung des vorgeschriebenen Reglements; sie w ar bci den offentlichen Prii- 
fungen zugegen u. s. w.

Das Lehrerpersonal wurde ebenfalls zum grossen Theil aus neuen Mitgliedern zusammengesetzt. 
Der Rektor W o l f r a m  und fiinf andere Lehrer wurden entlassen; *das Rektbrat iibernalim der Domherr 
G o r c z y c z e w s k i ,  friiher Rektor an der Schule zu Kalisch. Dnter den neuangestellten Lehrern waren 
drei Geistliche, so dass die Anstalt je tzt mit Einschluss des Rektors fiinf.-geistliche Lehrer zahlte.

Die Schiilerzahl hatte sich nach dem Tilsiter Frieden wieder bedeutend verm ehrt, und w ar schon 
im Jahre 1808 auf 150 gestiegen. Die niichstfolgenden Jahre hatten sowohl in Folgę der, wenigstens 
iiusserlich hergestellten politischen R uhe, ais auch durch die nunmehr erfolgte nationale Umgcstaltung der 
Schule einen wohlthatigen Einfluss auf die*Frequeny, so dass die Schiilerzahl sich schon im Jahre 1812 
verdoppelt hatte und die beiden untersten Klassen in zwei P ara lle l-Cotus getheilt werden mussten. In 
diesem Jahre legte G o r c z y c z e w s k i  das Rektorat nieder und P r z y b y l s k i  tra t an seine Stelle. Im 
Jahre *1813 musste auch schon die nachstfolgende Klasse in zwei Cotus getheilt werden.

Ais N a p o l e o n  im Jahre 1812 gegen Russland aufbrach, glaubten die Polen, dass die Zeit zur 
W iederherstellung des ehemals so beriihmten Reiches gekommen sei. Der von d e  P r a d t  zu W arschau 
eroffnete allgemeine Reichstag erkliirtc sich unterm 28.- Juni zu einer General - National-Confederation, 
sprach in einer unter demselben Datum erlassenen Proclamation die »W iederhcrstellung des polnischen 
Namens und Yaterlandes« aus und forderte die ganze Nation auf, der Confederation beizutreten. In 
Folgę dieser Proclamation erliess die Erzieliungskammer unterm 29. Juni eine Aufforderung an siimmt- 
liche Schulen, sowohl Lehrer ais Schiiler, durch eigenhandige Namensunterschrift (letztere durch eigens 
dazu gewahlte V ertreter) ihren Beitritt zur Confederation zu erklaren. Sie befahl, dariiber zwei Pro- 
tokolle aufzunehmen, von denen das eine von den Lehrern und Schiilern, das andere nur von den Leh
rern  unterzeichnet werden sollte. N ur das erstere sollte an die Erzieliungskammer cingeschickt werden, 
wahrend das letztere zu den Gymnasialakt.cn gelegt werden sollte. Offenbar hatte man bei letzterem nur 
den Z w eek, dadurch das Nationalgefuhl bei der Jugend zu wecken und zu steigern. Das bei den Gy- 
mnasialakten befindliche Protokoll ist vom R ektor, von sammtlichen Lehrern und von 19 Schiilern aller 
Klassen unterzeichnet.

V. Das Konigliche Gymnasium.
Vom Jahre IS 15 bis 1834.

Die \  eranderungen, die das Gymnasialwesen in <len ersten Jahren nach der Besitznahme des 
Grossherzogthums im Jahre 1815 erfulir, sind im Grunde genommen sehr unbedeutend. Der Direktor 
K a u l f u s s ,  der an P r z y b y l s k i ’s Stelle getreten war, erstattet hieriiber in den Programmen von 1816 
und 17 ziemlich ausfiihrlich Bericht. Die Unterrichtssprache blieb nach wie vor die polnische und die 
Jugend wurde in der A rt gebildet, »wic sie das Bediirfniss der Bewohner des Grossherzogthums Posen 
erforderte.« Dies Bediirfniss fuhrte aber fiir die Regelung und Handhabung des Schulwesens nothwen- 
dig ausserordentliche Schwierigkeiten herbci. Der polnischen Jugend konnte das Erlernen der Landes- 
sprache nicht erlassen w erden, und fiir die deutsche stellte sich die Nothwendigkeit, sich mit der polni
schen Spraehc vertraut zu machen, so dringend heraus, dass es bei der grossten Geschickłichkeit auch 
noch der aussersten Kraftanstrengung der Lehrenden bedurfte, dieser doppelten Anforderung in geniigen-

4 '
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der W eise zu entsprechen. Diese ausserordentlich schwierige Stellung der Lehrer an polnischen Anstal- 
ten , die in spatern Zeiten selbst bei einflussreichen M annern oft so wenig Anerkennung fand, w ird vom 
Rektor K a u lf u s s  in dem Programm e von 1817 in gerechter W eise gewiirdigt, wenn er sagt: »Ein 
guter Lehrer bei uns ist noch uni so achtungswerther (ais tiichtige Lehrer anderer Schulen), weil er in 
Folgę des Charakters der Anstalt viele Eigenschaften in sich vereinigen muss, ohne die er in Deutsch
land sehr brauchbar sein kann, ohne die aher bei uns sein W irk e ^ m ir sehr geringe F i c h t e  tragen wiirde.«

Um bei der geringe* Stundeitzahl, die nJch der Xnordnung des Lehrplans dem deutschen Unter- 
rielite zugewiesen werden konnte, den Schiilern polnischer Zunge das Deutsche dennoch so geliiufig zu 
machen, dass sie spater beim ^Vbgangc zur Universitat untl bei Uebernahme eines Amtes sich desselbcn 
ohne zu grosse Schwierigkeit bedienen konnten, *) wurde eine so zu sagen rein praktische Lehrmethode 
fur zweckmassig befunden. Di% Schiiler w arden so bald als mogRch zurn Sprechen angehalten und nun 
unablassig im Lesen, Uebersetzen und Memoriren geiibt und dabei stets auf die Aehnlichkeiten und Ver- 
schiedenheiten beider Sprachen aufmerksam gem acht In de% mittlern und obern Klassen wurden ein- 
zelne Schriftsteller ins PoTnlsche* und Deutsche iibersetzt, einzelne Disciplinen, wie die Geographie u. a., 
theils polnisch, theils dcutsch vorgetragen u. s. w. Ausserdem errichtete der Direktor fiir die Schiiler 
der obern Klassen eiue kleine Lesebibliothek *') von polnischen, deutschen und franzosischen W erken, 
w as, w ie er sagt, die Schiiler sehr zum Lesen deutscher Schriftsteller angeregt und sie im Deutschen 
erfreulich gefordert babe.

Im Uebrigen wurdc der Unterrichtsplan, den die Erziehungskammer in dem 'W ew nętrzne urzą
dzenie szkół departementowych « vorgeschrieben hatte, im W esentlichen eine Zeitlang beibehalten, ausser 
dass dem lateinischen und polnischen Sprachunterrichte m ehr Raum gegeben und durch den umsichtigen 
und einsichtsvollen Direktor K a u l f u s s  in der Methode manche zweckmassige Aenderung getroffen wurde. 
Bemerkenswerth ist es, dass K a u l f u s s  auch der erste w ar, der den Gesangunterricht am Posener Gy
mnasium einfiihrte. S pater w urde sogar Instrumentalmusik geiibt, So fiihrten z. B. im Jahre 1819 die 
Schuler nach dcrri offentlichen Examen untcr Leitung des Gesanglehrers S c i g a l s k i  ausser mehreren 
grossern Gesangstiicken auch eine Messe von L a s s e r  mit Instrumentalbegleitung aus; im Jahre 1820 
spielte der Prim aner K. P e i l e r  cin G uitarren-Concert von G u i l l a n i  mit Orchesterbegleitung; im Jahre 
1824 w urde eine Symphonie von K u e f f n c r  ausgefiihrt u. s. w.

Die Zalil der Schiiler, sowohl polnischer als deutscher Zunge, nahm nun so ausserordentlich zu, 
dass sie im Jahre 1820 bis auf 564 gestiegen w ar, (die hochste Zahl, welclie die Anstalt iiberhaupt 
aufzuweisen hat.) Es wurde daher beschlossen, die drei untern Klassen vom Gymnasium abzusondern 
und eine Vorbereitungsschule aus ihnen zu bilden, welche im Laufe der Zeit zu einer A rt hoherer Biir- 
gerschule umgestaltet werden sollte. Dieser Plan wurde im Anfange des Jahres 1822 ausgefiihrt; die 
neue Schule verblieb jedoch noch einige Jahre im Gymnasialgebaude und unter der Leitung des Direk- 
tors. E rst im Jahre 1824 w urde sie ganzlich vom Gymnasium getrennt und der bisherige Professor 
R e i d  zum Rektor derselben ernannt; im Jahre 1825 endlich w urde sie in das Theresienkloster auf der 
Schulstrasse verlegt. Die Lehrer M o c z y ń s k i ,  J a k u b o w s k i ,  L i s z k o w s k i  ' ” ) und B e y e r  gingen 
zur Vorbereitungsschule iiber.

*) Das un term  26. Marz 1816 auch am Posener Gymnasium eingefiihrte A biturienten-R eglem ent von 1810 ver- 
lan g t, dass von den polnischen Schiilern beim Abgange von der A nsta lt » ein kurzer A ufsatz fehlerlos geschrieben, ein
vorgelegter D ichter oder P rosaist m it Gelaufigkeit iibersetzt u n d  m it rich tiger A ussprache gelesen w erden k o n n e , auch
K enntniss w enigstens einiger der w ichtigsten  S chriftste ller der N ation vorhanden se i .«

**) Die vom  R ektor W o l f r a m  angelegte s c h e in t  u n te r  seinen Nachfolgern ganzlich verfallen zu sein.
***) L i s z k o w s k i  leitete spa ter auch noch durch  einige Jah re  den S chreibunterricht am Gym nasium.
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Das Gymnasium befand sich unter der Leitung des Direktors K a u l f u s s  iiberhaupt in einem 
bliihenden Zustande, Denn wenn w ir den W erth  einer Anstalt auch nicht nach der Frequenz beurthei- 
len, so lasst doch die Zalil und die Tuchtigkeit der Abiturienten auf den wissenschaftlichen Sinn der 
Schuler und somit auf den Zustand der Schule schliessen. Und in beider Hinsicht zeichnete sich damals 
das Gymnasium aus; insbesondere aber zeugt der Umstand fiir den wissenschaftlichen Sinn der Schuler, 
dass im Laufe von fiinf Jahren acht Mai theils unter K a u l f u s s  entlassenen, theils unter ihm vorgebil- 
deten Abiturienten auf der Universitat fiir die Losung akademischer Preisaufgabeu entweder der Preis, 
odcr doch wenigstens eine ausdriickliche ehrenvolle Erwahnung zu Theil wurde. *)

Im Jahre 1824 w urde K a u l f u s s  entlassen, und es trat nun in der Verwaltung der Anstalt ein 
Interregnum von fiinf Jahren ein. Hierauf folgte im Jahre 1829 das Duumvirat von S t o c  und J a c o b ,  
unter welchem, besonders durch des Letztern leider nur zu kurze, segensreiche W irksamkeit die An
stalt bedeutend gehoben und innerlich erkriiftigt wurde. Die Verxinderungen, welche in dieser und der 
nachstfolgenden Zeit in der innern Einrichtung des Gymnasiums eintraten, waren theils eine Folge der 
Verbesserung des Schulwesens im preussischen Staate iiberhaupt, und liegen als solche ausserhalb der 
Graixzen dieser Abhandlung; theils aber Waren sie auch durch Lokalverhiiltnisse hervorgerufen und he- 
zogen sich hauptsiichlich auf die Vermittelung des Sprachenconflicts in der Provinz. In den letzten zehn 
Jahren hatte sich namlich die Zahl der deutschen Schuler an der Anstalt ausserordentlich vermehrt, und 
die gerechte Foi’derung der deutschen Bewohner des Grossherzogthums, dass ihren Siihnen der Unter- 
richt in ihrer M uttersprache ertheilt werden mdchte, konnte nicht liinger zuriickgewiesen werden. Es 
w urden daher in Folge des Rescripts vonx 9. Mai 1825 die drei untern Klassen in zwei Cdtus, einen 
polnischen xxnd einen deutschen, getheilt; in jenem sollte das Polnische, in diesem das Deutsche Unter- 
richtssprache sein: im Uebrigen sollte kein Unterschied zwischen den beiden Abtheiluxxgen je  einer Klasse 
stattfxxxden. Ixx den drei obern Klassen dagegcn sollte von jetzt an zwar die Untei’richtssprache die deutsche 
sein, doch sollten auch in diesen Klassen einzelne Gegenstiinde in polnischer Sprache vorgetragen werden.

Diese Verordnung schien den polnischen Bewohnern der Provinz so unbillig, dass die Provin- 
zialstande des Grossherzogthums wiederholentlich um Aufhebung oder Beschrankung derselben haten. 
Obgleich cs nun in dem Landtagsabschiede vom 20. Decbr. 1828 lxeisst, dass, »so wexxig es in den Al- 
lerhochsten Absichten gelegen babe und liege, die Verbreitung der deutschen Sprache auf Kosten der 
polnischen eintreten zu lassen, eben so wexxig in den von Si'. Majestat dem Konige bisher unmittelbar 
getroffenen Anordnungen und in den Maassnehmungen der Kdnigl. Behorden die von den Standen aus- 
gesprochene Besorgniss wegen Beschrankung der polnischen Sprache begriindet se i« — , so wurde die 
bisherige Anordnung durch das M inisterial-Rescript vom 12. Febr. 1829 dennoch in soweit beschrankt, 
dass das Deutsche nur in den beiden obern Klassen Unterrichtssprache blieh, die Tertia dagegen eben- 
falls in zwei Parallel - Cdtus fur Deutsche und Polen getheilt wurde. In den beiden obern Klassen sollte 
iiberdies »das Deutsche mit dem Polnischen nach Verschiedenheit der Lehrgegenstande als Unterrichts
sprache auch fernerhin, wie hisher, zwar a b w e c h s e l n ,  jedenfalls aber der Untei'richt vermittelst der 
deutschen Sprache in dem Umfange fortdaucrn, als nothig sei, um die polnischen Schiiler, welche sich 
dem Stande der Gelehrten und dem Staatsdienste widmen wollten, zum Besuche der inlandischcn deut
schen Universitaten, auf welchen sie keine Vorlesungen in polnischer Sprache horen kdnnten, vollstan- 
dig zu befiihigen.« W ie aber dieses »Abwechseln« der Unterrichtssprache zu regeln sei, dariiber giebt 
dasselbe Rescript einige unmassgebliche W inke: von den wissenschaftlichen Gegcnstiiiiden sollten namlich

*) Es waren: M. K o l i c k i  (zwei Mai), A. K i d a s z e w s k i ,  V i e t .  H a h n ,  P.  S t r a w i ń s k i ,  C a r l  L i b e l t ,  
L e o n  C h l e b o w s k i  und I l i p .  D i a m e n t .
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einzelne wirklich in polnischer, andere in deutscher Sprache vorgetragen w erden; ferner sollte »ein und 
derselbe lateinische und gricchische Schriftsteller in derselbcn Klasse, nach der verschiedenen Fahigkeit 
der Schiiler, sich deutsch oder polnisch auszudriicken, von dem Einen ins Deutsche, von dem Andern 
ins Polnische iibersetzt, und somit auch diese Uebung mit benutzt werden, die polnischen Schiiler der 
beiden obern Klassen in der Kenntniss des Deutschen und die deutschen Schiiler in der des Polnischen 
zu befestigen.« Die Ausfiihrung dieses Vorschlages w urde aber durch den Umstand unmoglich gemacht, 
dass gehorig qualillcirte L ehrer, die des Polnischen und Deutschen in gleichem Maasse miichtig gewesen 
w aren, nicht in liinreichender Anzahl vorhanden waren. Um jedoch auch diesem Mangel abzuhelfen, 
wurden sogar ausserordentliche Fonds aus Staatsmitteln dazu angewiesen, »junge Leute, gleichviel, ob 
deutscher oder polnischer Abkunft, welche beider Sprachen machtig waren und sich dem gelehrten Schul- 
fache zu widmen gediichtcn, wenn sie sich dazu bestimmt anheischig machten, im Falle des Bediirfnis- 
ses nicht nur auf den Gjm nasien zu unterstiitzen, sondern ihnen auch, wenn sie die Gjmnasien mit dem 
Zeugnisse der u n b e d i n g t e n  Tuchtigkeit verliessen, wiihrend ihrer U niversitats-Jahre eine angemessene 
Beihiilfe zu gew ahren.« Aber selbst diese letztere Bestiminung, nach welcher die Gewahrung dieser 
Unterstiitzung von dem Zeugnisse der u n b e d i n g t e n  Reifc abhangig gemacht w ird , wurde spiiter noch 
dahin gemildert, dass auch Individuen mit dem Zeugnisse der b e d i n g t e n  Reife daran Theil nehmen 
konnten, wie es z. B. bei dem vorigen Direktor des Mar. - Gymnasiums der Fall war.

Die Ereignisse der Jahre 1830 und 31 im Konigreich Polen iibten auch auf das Posener Gymna
sium einen storenden Einfluss aus. Zwei Lehrer verliessen die A nstalt, um in den polnischen Regimen
tem  fiir die W iederherstellung Polens zu kampfen. Ihnen folgte eine nicht unbedcutende Anzahl Schil
ler ; andere wurden von ihren Angehorigen in die Heimat genommen, um sie, wie es in dem Programm 
von 1832 heisst, »den W irkungen politischer Aufregung« zu entziehen, so dass die Anstalt im Ganzen 
iiber 100 Schiiler einbiisste. Noch storender wirkte der Ausbruch der Cholera im Jahre 1831, in Folgę 
dessen der Unterricht auf liingere Zeit ausgesetzt werden musste.

Aber auch diese Stdrung w ar (und zw ar noch m ehr, ais alle vorhergchenden) nur eine voriiber- 
gehende. Die Schiilerzahl nahm so schnell wieder zu , dass sie schon im Jahre 1834 die friihere iiber- 
stieg; die ausgeschiedenen Lehrkriifte wurden durch neue ersetzt, und das gesellige Verhaltniss der Schu
ler beider Nationalitaten gestaltete sich in Kurzem wieder zu der friiher so erfreulichen, von Allen, die 
in den 20er Jahren Schiiler unserer Anstalt waren, noch je tzt so allgemein geriihmten Eintracht, die 
auf einer durch personliches Kennenlernen hervorgerufenen gegenseitigen Achtung beruhte. Um so iiber- 
raschender erschien daher die Yerordnung vom 22. Septbr. 1834, nach welcher das Gymnasium aufge- 
hoben und durch zwei neue ersetzt w urde, und die dem Publikum zu den verschiedensten Beurtheilun- 
gen und zu den wunderlichsten Vermuthungen Veraulassung gab. Sie lautet im W esentlichen folgen- 
dermassen: »Mit Allerhochster Genehmigung Sr. Majestat des Kćinigs und in Gemiissheit der Anordnun- 
gen des Konigl. hohen Ministeriums der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten wird das hiesige Konigl. 
Gymnasium mit dem 30. d. M. aufgehoben und anstatt desselben werden zwei neue Gymnasien, namlich: 

das Konigl. M a r i e n - G y m n a s i u m  in dem bisherigen Gymnasial-Gebaude und 
das Konigl. F r i e d r i c h - W i l h e l m s - G y m n a s i u m  auf der Fischerei 

den 15. k. M. erdifnet.
Die gewohnliche offcntliche Priifung w ird deshalb in dem hiesigen Gymnasium nicht gehalten.
Der Direktor des Mar.-Gymnasiums ist der bisherige Direktor des hiesigen Gymnasiums, Hr. S t oc .
Der Direktor des Friedr.-Wilh.-Gymnasiums ist der bisherige Studiendirektor, Hr. W e n d t *  u.s.w .
Von den Lehrern wurde die eine Halfte am M arien-Gym nasium , die andere am Friedrich-W il

helms - Gymnasium angestellt.
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>1. Das Konigl. Marion -Gymnasium.
Vom Jalire 1834 bis 1846.

Auf die Frequenz der Anstalt iibte diese Theilung keinen wesentlichen Einfluss aus. Nach An- 
gabe der Programme zahlte das M arien-G jm nasium  bei seiner Eroffnung nur 136 Schuler weniger als 
beim Schlusse der friihern Anstalt vorhanden gewesen w aren, und im Schuliahre 184# w ar die Srbnlp.-. 
zalil schon wieder fiber 400 angewachsen.

Die erste wichtige Einrichtung, die tief in das W esen der neuen Anstalt eingriff und ihr °-ewis- 
sermassen einen eigenthumliehen Charakter aufdriickte, w ar die Errichtung eines Alumnats fiir diejenieen 
Schuler kathohscher Konfession, die sich dem geistlichen Stande widmen wollten. Schon seit laiwerer 
Zeit hatte sich namlich im Grossherzogthum Posen eine bedenkhche Abnahme an katliolischen Geistlichen 
gezeigt, so dass mehrere Pfarrstellen unbesetzt bleiben mussten. Um diesem Mangel abzuhelfen und die 
Jugend zum Studium der Theologie zu ermuntern, sah sich das Ministerium veranlasst, ein Institut zu 
griinden, in welchem eine Anzahl kunftiger Theologen aus Staatsfonds vollig kostenfrei unterhalten wer- 
den sollte. Das hierauf beziigliche M inisterial-Rescript ist vom 5. Septbr. 1835. Die Zahl der Frei 
stellen w ar ursprunglich nur auf 24 festgesetzt; spater, im Jahre 1845, ist sie bis auf 60 erhbht worden 
N ur -ganz arme, dabei sittlich gute, fleissige, auch mit guten Geistesanlagen verseliene Schuler der bei- 
den obern KJassen, welche sich wirklich dem katholischen geistlichen Stande w idm en« wollten waren 
zur Aufnahme berechtigt; erst wenn die vorhandenen Stellen aus den beiden obern Klassen nicht besetzt 
werden konnten, sollteu die tuchtigsten aus Tertia. aufgenommen werden. Ueber die Aufnahme selbst 
entscheidet die Lehrerkonferenz. Die Anstalt steht unter der speciellen Aufsicht eines Regens, des ie- 
desmahgen Rehgionslehrers, dem im vorigen Jahre in Folge ihrer Erweiterung noch ein Subregens zur 
Unterstutzung beigegeben worden ist. Die Alumnen erhalten nach dem oben erwahnten Rescript: »Woh- 
nung, Ileizung, Licht, Aufwartung, Kost und Schulunterricht fre i;« spater wurde auch noch fiir die 
Beschallung nothwendiger und kostspieliger Schulbiicher gesorgt; auch werden den Diirftigsten ange- 
messene Geldunterstutzungen auf Kleidungsstiicke verabreicht. Ferner geniessen sie die Vergunstigurw 
dass sie »bei der Heeres-Ersatzaushebung bis zum 25sten Lebensjahre zuriickgestellt bleiben; mit Ab- 
lauf desselben aber miissen sie die an den geistlichen Stand unwiderruflich bindende Subdiakonatsweihe 
erhalten haben, widrigenfalls sie sofort in die allgemeine Militairpflicht zuriickfallen und diese vollstandi" 
erfiillen miissen.# Der A ustritt darf nur unter W iedererstattung der Verpflegungskosten erfoRen

Die zweite Yeranderung betrifft die Unterrichtssprache. Mit der Eroffnung des M arien-Gym na
siums im Jahre 1834 w ar namlich die polnische Unterrichtssprache auf die untern Klassen beschriinkt 
worden. Dies gab Yeranlassung zu vielfachen Klagen Seitens der polnischen Bevolkerung, die endlich 
so allgemein wurden, dass die Provinzialstande um Zuriicknahme der hierauf beziiglichen Verordnuiw 
antrugen. In Folge dieser Petitionen erschien dcnn auch im Anfange des Jahres 1842 ein M inisterial 
Rescript, durch welches die bis zum Jahre 1834 befolgte Einrichtung im Wesentlichen erneuert wurde 
jedoch mit der Modification, dass fur die deutschen Schuler keine Parallel-Cbtus eingerichtet werden 
durlten. Die polnische Sprache sollte in den v i e r  untern Klassen »als Ilauptunterrichtssprache eiiwe- 
fuhrt werden nut der Bestimmung jedoch, dass die Schiiler in soweit das Deutsche erlernten, dass sie 
nicht durch die Unfahigkeit, dem deutschen Yortrage zu folgen, von dem Aufsteigen in die beiden ober- 
sten Klassen zuruckgehalten w urden.« In der Secunda sollte dann die deutsche Sprache als Ilaupt- 
unterrichtssprache emtreten, »so jedoch, dass die klassischen Schriftsteller abwechselnd polnisch und 
deutsch ubersetzt werden konnten.« Bei der Mathematik, der Physik und im Franzosischen konne auch 
die polnische Sprache zum Yortrage angewendet werden. Auch die Anforderungen des Abiturienten-



Reglements erlitten, so weit sie die Leistungen im Deutschen betrafen, fur die Scliiiler polnischer Ab- 
kunft wesentliche Modificationen.

Im Jahre 18-12 wurde der Direktor S to c  seinem W unsche gemass in den Ruhestand versetzt, 
and der Religionslehrer Dr. P r a b u c k i  nahm seine Stelle ein. Aber schon 4 Jah re darauf trat fur die 
Anstalt eine lieue Katastrophe ein.

Die bekannten politischen Verhiiltnisse im Friihjahre des Jahres 1846 machten es namlich noth- 
wendig, die Schiiler schon am 6. Marz zu den Osterferien zu entlassen. Am 28. April erschien eine 
Bckanntmachung des Konigl. Oberprasidiums, dass in Folge der Kabinetsordrc vom 18. April das Marien- 
Gymnasium »in seiner bisherigen Gestalt* aufgelost sei, seine Wiedereroffnung »in eincr zweckmassi- 
gern Einrichtung« jedoch in Kurzem erfolgen werde. Als Grand dieser Maassregel w ird in der Bekannt- 
machung vom 5. Mai angegeben, »dass nicbt bios einzelne Schuler desselben sich bei den politischen 
Umtrieben betheiligt hatten , sondern auch ein dringender Verdacht vorhanden sei, dass unter den Schil
lera dieses Gymnasiums hochverratherische Bestrebuugen und Verbindungen bestanden hatten, ausserdem 
aber bei dieser Anstalt ein holier Grad von Indisciplin sich kundgegeben habe.«

Die W iedereroffnung des Gymnasiums erfolgte den 11- Mai 1846. Das Direktorat wurde dem 
Regierungs- und Schulrath Prof. Dr. B r e t t n e r ,  anfangs kommissarisch, im Jahre 1817 defmitiv iiber- 
tragen. Bedeutende Yeranderungen hat die Anstalt seit dieser Zeit nieht erlitten, ausser dass das Deut
sche auch wieder in den beiden m i t t l e r n  Iilassen zur Unterrichtssprache gemacht worden ist.

1 U S A T Z.
M i l d e  S t i f t u n g e n .

Neben dem schon oben erwahnten Alumnat fiir kiinftige Theologen sind mit dem Gymnasium 
noch zwei Unterstiitzungsanstalten verbunden, namlich das Ł u b r a ń s k is c h e  und S z o ld r s k is c h e  Con
vict. Beide waren urspriinglich mit dem Ł u b ra ń s k is c h e n  Collegium verbunden und befanden sich auf 
der Dominsel. Die Erziehungskommission von 1779 vereinigte sie mit der neugegriindeten Nationalschule 
und verlegte sie in einen Seitenflugel des Jesuitengebaudes links vom Eingangsthore, wo sie sich noch 
gegenwiirtig belinden. In jedem  erhalten 11 Zoglmge freie W ohnung und Bekostigung. Ausser noch 
drei anderen geringeren Stiftungen, namlich der W ę g o rz e w s k is c h e n , P rz y lu s k is c h e n  und W i t 
k o  w sk isch en , aus denen armen Schiilcrn der Anstalt theils freier Untcrhalt, theils kleine Unterstiitzun- 
gen an Schulbiichern u. s. w. zu Theil werden, hat die Anstalt auch noch aus einer Stiftung des Gra- 
fen N i c o l a u s  v. M i e l ź y ń s k i  ein Stipendium an einen zur Universitat abgehenden Schuler zu vergeben.

Iin Jahre 1826 w urde auf den Antrag des Provinzial-Schulkollegiums vom Ministerium eine 
Summe von 1500 Thlrn. zu einem Unterstiitzungsfond fiir arme nichtadlige Schuler des Gymnasiums 
bewilligt. Durch das Rescript vom 26. Decbr. 1834 w urde die Iliilfte dieses Fonds dem Friedrich- 
W ilhelms-Gym nasium iiberwiesen. In demsclben Jahre (1826) ubernahmen die Lehrer die freiwillige 
Yerpflichtung, zum Andenken an die Genesung des Kiinigs, so lange sie an der Anstalt angestellt sein 
w iirden, jiihrlich einen’ kleinen Beitrag zu zahlen, urn arme talentvolle Schuler mit Schulbiichern zu ver- 
selien. In den Programmen der folgenden Jahre wird alljahrlich iiber die Verwendung der auf diese 
W eise zusammengebrachten Summe, die sich ungefahr auf 30 Thlr. belief, Bericht erstattet. Mit dem 
Jahre 1831 scheinen jedoch die Zahlungen ausgeblieben zu sein, weil in den spiitern Programmen ihrer 
keine Erwalm ung mehr geschieht.

B e m e r k u n g :  W eniger bekannt diirfte cs se in , dass s e e k s  junge L eute evangelischer Confession aus dem 
ehemaligen Polen (Grossherzogthum  Posen und W estp rcu ssen ), welche Theologie studircn  w o lle n , auf ” die Bene 
cien des freien A lum nats « an dem Joachim sthaler Gymnasium zu Berlin  A nspruch haben. (V ergl. R escr. des K.omb . 
P rov.-Schulkoll. v. 23. A pr. 1833.)
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Beilage I ,  a. zu Seite 9.

L E H R - P L A N
nac h  der  V e r o r d n u n g  d e r  E r z i e l i u n g s - K o m m i s s i o n  v o n  1779 .

Vertheilung der Unterrichtsgegenstande unter die Professoren, von denen jeder 20 Stunden wochentl. giebt.

Klassen.

I.
Prof. der 
I. Klasse.

G ram m atik; latein. Bruch- 

stiicke...........................9 St

A rith m e tik .................... 6 S t

K alligraphie...................2 St

■Anfange der neuern  Geo

graphic ....................... 2 S t

M oral nebst latein. Bruch- 

stiicken....................... 1 St.

II.
Prof. der
‘2. K lasse.

In dieser Klasse w erdcn dieselben Gegenstiinde nach Angahe der E lem entarbiicher w eiter fortgefiihrt.

III.

Prof. der Beredsamkeit. Prof. der Mathematik. Prof. der Physik. Prof. d. Moral u. d. Rechts.

G ram m atik ; Bruchstiicke 
aus C o rn e l; Briefe des 
Cicero und  P lin ius 8 St.

W iederholung der A rithm e
tik .................................2 St.

Der erste T heil der Geo
m etrie ........................4 St.

N atur-G eschichte vom Gar-
te n b a u ......................... 2 St.

Latein. Bruchstiicke dazu 
1 St.

Gesch.u. Geogr.v.A ssyrien u.
P ersien n. 1. Bruchst. 2 St. 

Moral nebst latein. Bruch- 
stiicken........................1 St.

IV.

B ruchstiicke aus denselben 
A utoren  ; Redeiibungen 

•3 St.

Beschluss des ersten Theils
der G eom etrie..........4 St.

A lg e b ra ...........................4 St.

N atur-G eschichte v. A eker- 
bau  nebst latein . B ruch-
stiicken........................2 St.

E in leitung in die P hysik  
4 St.

Geschiehte und  Geographie 
v. A lt-G riechenland nebst 
latein. B ruchst..........2 St.

Moral nebst latein. Bruch- 
stiicken....................... 1 S t

V.
Zweijahrig.

Cursus.

I. und II. Cursus combin. 
B ruchstiicke aus klassi- 
sehen D ich tern ; cinzelne 
R eden .........................3 St.

Der zweite T heil der Geo
m etrie ........................4  St.

W iederh . d. E in l. u. d. ersten 
T heils der Physik  6 St. 

Nat.-Gesch. v. d. Mineralien 
nebst lat. B ruchst. 2 St. 

B otanik ...........................1 St.

Geschiehte und  Geographie 
des riim . Reichs nebst 
latein. Bruchstiicken 3  St.

W iederho l. d. M oral nebst 
latein . B ruchstiicken 1 St.

I. und 11. Cursus combin. 
Bruchstiicke aus verschie- 
denen klassisehen Dich
te rn ; einzelne Reden 3 St.

Beschluss der A lgebra 2 St. 
Mathematische und  andere 

Zeichnungen.............. 2 St.

j

W iederh . d. E inl. u. d. zwei- 
ten T heils d. P hysik  6 St. 

Gesundheitslehre nebst lat.
B ruchstiicken ........  2 St

B otanik....................  i gt

Moral und Rechtslehre 3  St. 
Latein. Bruchstiicke zur Mo

ral .................................1 St.

VI.

Rhetorik und  P oetik ; R e
den des C ice ro , Livius, 
C u rf iu s , T a c itu s ;  der 
B rief des H oraz de arte 
poetica......................... 6 St.

L o g ik ...............................2 St. Geschiehte der K iinste und 
Gewerbe nebst lat. B rueh- 
stucken dazu ............2 St

Moral u n d  R echtslehre 7 St. 
V aterlandische Geschiehte 

2 St.
Lat. Bruchstiicke zur Moral 

und R echtslehre ......1 S t

B e m e r k u n g  I. Christliche Religionslehre jeden  Sonn - und  Feiertag.

B e m e r k u n g  2. N euere frem de Spraehen vverden in J2  wochentlichen S tunden gelehrt. Die Schuler sind darin nach 
dem Grade ihrer K enntniss der Sprachen in drei A btheilungen getheilt. Bei andern ausserordentli- 
chen Lehrgegenstanden ist in ahnJicher W eise zu verfahren.

5
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B eilage I ,  b.

SCHUL - PL AN.
Klassen. : Stunden. Montag. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag. Freitag.

«
Sonnabend,

I.

8 -  9 ,

9 -  10 |
G ram m . la te in . | 

B ru c h stiiek e .
“  j G ram m . la te in . i 

B ru c h s t. '
A rith m e tik . j G ram m . la te in . i 

B ru c h s t. ,

!
2 — 3

3 — 4

K allig raph ie .

A n f. d . n e u e rn  
|G e o g ra p h ie .

1
G ram m . la te in . 

B ru c h s t. 
M o ra l; la te in . 

B ru c h s t.

K allig raph ie .

A n f. d. n e u e rn  1 
G eograph ie. J

G ram m . la te in . 
B ru c h s t.

II. D iese lben  G egenstande  w e rd e n  in  d e rse lb e n  O rd n u n g  w e ite r  fo r tg e f iih rt.

III.

8 ~  9 1 
9 -  10 (

G ram m . la te in . | 
B ru c h s t.

■ j

A rith m e tik . < G ram m . la te in . , 
B ru ch st.

G eom etrie . i G ram m . la te in . ( 
B ru c h s t. ^

2  -  3  ( 

3 -  4 l
G e s c h .; la te in . 

B ru c h st.

L a t. B ru c h s t. z.
G arten b au . 

M o ra l; la te in . 
B ru c h s t.

1
j

V . G arten b au . i G ram m . la te in . 
B ru c h st.

IV.

8 -  9

9 — 10 |! “ ■ !

E in le it .  in  die 
P h y s ik .

1 G eom etrie . 1 E in le it .  in  die, 
P h y s ik .

A lg eb ra . | 

)

G esc h .; la te in . 
B ru ch st.

2 - 3

3 — 4

A lgeb ra .

L a t.  B ru c h s t. ; 
R ed e tib u n g en

M o ra l; la te in . 
B ru c h s t. 

A lgeh ra .
 ̂L a t. B r u c h s t . ; 1 

R e d e iib u n g e n ,
V o m L a n d b a u ;  

la t. B ru c h s t.

1. C u rsu s.

V.

2. C u rsu s.

8 -  9 (  

9 —  10

1 P h y s ik .
'

G e sc h .; la te in . 
B ru c h s t. 

M o ra l ; la te in . 
B ru ch st.

 ̂P h y s ik . 

!

I G e sc h .; la te in .
> B ru c h st.

1

P h y s ik . ' M in era lo g ie ;
> la t. B ru c h s t.

2 — 3

3 — 4

L a t.  B ru c h s t . ;
einz. R eden . 

B o tan ik .

' L a t. B r u c h s t . ; 
■ einz. R eden .

' G e o m e trie , 2r. 
■ T h e il.

1 G eo m e trie , 2 r. 
T h e il.

8 — 9 

9 — 10

1 P h y s ik . M o ra l; R ech ts - 
k u n d e .

L a t.  B ru c h st. 
z u r  M oral.

| P h y s ik .

i

*
I M o ra l; R ec h ts -  
. k u n d e .

| P h y s ik . 1 G e su n d h e its -  
l e h r e , la t. B r.

2 — 3

3 — 4

L a t. B ru c h s t . ;
einz. R ed en . 

B otan ik .

 ̂L a t. B r u c h s t . ; 
j einz. R ed en .

* A lgeb ra . , M athem .Z eich - 
l nen .

8 - 9

9 — 10
• M o ra l; R ech ts - 
> ku n d e .

1 R h eto r, u . P o e - 
1 t i k ;  la t. B r.

I M o ra l; R e c h ts -  
> kunde .

' R h eto r. u .P o e -  
■ t ik ;  la t. B r.

1 M o ra l; R ech ts - j  R h e to r , u . P o e - 
■ k u n d e . '  t i k ;  la t. B r.

V I.
)■

2 — 3

3 - 4

K unstgesch .

L o g ik .

L ogik .

K u n stg esch .

'  V a te r la n d . Ge- 
> schichte .

M ora l ;R e c h ts -  
k u n d e .

L a t.  B ru c h st. 
z u r  M oral.
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:hte des Marien-Gymnasiums ist (1 

ngemessene VAarbcitung desselbe 

jiernach wurde*eine doppelte Beh 

jndlung, wie dies aucli anderwa 

at einmal unmittelbar aufeinander 

[Jmrisse zu ^afiier vollstiindigen 

erden, so dass die Veroffentlich 

prbehalten bleiben musste. Dass 

tschied, bat unter Anderm seinen 

lissen, durch die sogar das Fort

sogenannten »NationaIschule« set 

das Schulwesen Polens in den let; 

in im Ganzen iiberhaupt noch vie 

ichen trefflichen W ink enthalt, de 

[its wegen der in maneher Ilinsic 

ichtigt zu werden verdiente.

»Posens iilteste Sclndanstaltem

das Material fiir diese Zeit lib 

[gen wenigen Notizen gleichzeitig 

I von J. Ł u k a s z e w i c z :  Obra:

-P>.


