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2 u  einer Zeit, wo padagogische und didaktische Fragen nicht bios in den Lehrercollegien und in 
Schulprogrammen behandelt, sondern zum Gegenstande der Debatte in den Parlamenten gemacht 
werden, ist es in der Orduung, iiber Ziel und Weg eines so wichtigen Unterrichtsgegenstandes 
wie des Deutschen zu Jedermanns Kenntniss Rechnung abzulegen. Gerade dieser vielumstrittene 
Gegenstand hat seine besonderen Schwierigkeiten, selbst fur Diejenigen, welche unter ganz normalen 
Verhaltnissen darin unterrichten; um wie viel mebr fiir Denjenigen, welcher unter anderen Be- 
dingungen zu unterrichten bat und seine Methode unmoglich nach der Methode derjenigen Pada- 
gogen gestalten kann, welche es schon auf dem Titel ihrer Schriften aussprechen oder es doch 
■voraussetzen, dass ihre Ausfiihrungen nur fur solche Schiiler gelten, welche das Deutsche ais ihre 
Muttersprache sprechen. Ganz abgeseheu von der grossen Verschiedenheit der Ansichten auf 
diesem Gebiete, wodurch die Orientirung schon schwer genug ist, hat die Methode bei unsern 
Verhaltnissen hier im Osten an der Grenze Deutschlands noch ihre ganz besonderen Schwierigkeiten. 
Aber ich finde nirgends die Aufstellung und Durchfiihrung einer Methode des deutschen Unterrichtes 
fiir Gymnasien, die ihre Schuler unter denselben oder ahnlichen Verhaltnissen zu bilden haben 
wic wir.

Nach den in den letzten Jahren getroffenen Aenderungen in Bezug auf die Unterrichts- 
sprache an einigen hoheren Lehranstalten der hiesigen Provinz, wodurch aus der Zersplitterung 
eine Einheit hergestellt ist, und dann auch nach den das Elementarschulwesen betreffenden Ein- 
richtungen ist es zu erwarten, dass nicht nur der Unterricht im Deutschen, sondern auch der ge- 
sammte° iibrige Unterricht sich zu seinem Vortheile verandern wird. Ob die Entwickelung aber 
mit langsameren oder schnelleren Schritten vor sich gehen wird, das hangt nicht von den in der- 
selben Lebenden allein ab; denn es sind noch manche andere Factoren dabei wirksam. Aber 
Aufgabe des Einzelnen ist es, unter den jedesmal gegebenen Verhaltnissen das Ziel, welches ihm 
durch Gesetz und Gewissen gesteckt ist, fest und klar im Auge zu behalten und den dazu fiih- 
renden, ais richtig erkannten Weg unbeirrt nach seinen Theilen genau abzustecken und zu ver- 
folgen ' Wenn also die hier ausgesprochenen Ansichten immer auf solche Gymnasien Riicksicht 
nehmen, dereń Schiiler etwa zur einen Halfte das Polnische, zur andern das Deutsche ais Mutter- 
sprache sprechen, und von vorn herein nur fiir enge Kreise berechnet sind, so glaube ich doch, 
dass dasienige, was der Eirtzelne in beschrankten Verhaltnissen fur sich erarbeitet und fiir seine 
niichste Umgebung zu verwerthen strebt, auch dem Ganzen zu Gute kommt. Denn das Ganze 
setzt sich eben aus seinen Theilen zusammen und mogen diese auch noch so klein sein.

Von demselben Gesichtspunkte aus huldige ich auch nicht dem Fatalismus derjenigen 
Pitdagogen, welche in eine Aenderung seit lange bestehender Verhaltnisse kein Zutrauen setzen 
und der Ansicht sind, dass Alles doch beim Alten bleiben werde. Ich halte es fiir sehr wohl 
moglich, dass auch unsere polnischen Schuler im Deutschen den Anforderungen des Abitunenten- 
Priifungs-Reglements bei einer streng methodischen Anleitung von unten auf und bei fortgesetztem 
Fleisse von unten auf auch ohne besondere Begabung in ganzem Umfange genugen. Allerdings
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kennt ja  jeder Lehrer des Deutschen bei uns die Scliwierigkeit seiner Aufgabe; aber er begreift 
auch dass sieb bier ein grosses Feld eroffnet, welches bei sorgfiiltigem und unermiidlichem Anbau 
gewiss reiche Fruclite bringen wird.

W enn es nun aucb von Wichtigkeit ist, sich auf diesem Gebiete moglichst schnell und 
griindlich zu orientiren, so warnt andererseits die Weite desselben davor, sich darin zu verirren 
und die leitenden Gesichtspunkte zu verlieren. Es ist daher nicht meine Absicht, die Methode 
des gesammten deutschen Unterrichtes zu skizziren, sondern icli will mich begniigen mit einer 
kurzen Hindeutung zu demjenigen Ziele des deutschen Unterrichtes, welches den Schiilern person- 
lich am meisten am Herzen liegt, namlich zu den Anforderungen des Abiturienten-Priifungs-Re- 
glements im deutschen Aufsatze. Es hangt der deutsche Aufsatz indessen auch mit alien anderen 
Unterrichtsgegenstanden zusammen und ganz besonders mit den verschiedenen Theilen des iibrigen 
deutschen Unterrichtes, weslialb er ja  vielfach als der Gradmesser der Gesammtbildung des Schil
lers bezeichnet wird; aber^'am meisten beriihrt er sich gewiss mit der Erklarung der deutschen 
prosaischen Lesestiicke, da diese zugleich Regel und Muster und zum Ihe il auch Stoff fur die 
eigenen prosaischen Ausarbeitungen der Schuler gewahren, und so wird denn auch diese Erklarung 
mit in den Kreis der Betrachtung zu ziehen sein. Da nun die Grundlage fiir die Aufsatze das 
selbststandige Denken bildet und in den Aufsatzen die Gedanken der Schuler zum Ausdrucke 
kommen, so wird auch die Behandlung der prosaischen Lesestiicke die Riicksicht auf das Denken 
und den fiir die Aufsatze daraus zu ziehenden ,Gewinn stets festzuhalten haben. Es ware zwar 
denkbar, dass diese zwei Theile des deutschen Unterrichts auf verschiedenen Wegen zum Ziele 
gelangen; wenn sie jedoch in ihrer Wechselwirkung mit einander betrachtet werden sollen, dann 
lasst es sich nur erklaren, dass sie Hand in Hand denselben Weg gehen óder sich doch nur so 
weit von einander entfernen, um jeden Augenblick wieder in gegenseitige Beziehung treten zu 
konnen. Zuerst muss natiirlich eine Anleitung zum Verstiindnisse von Prosastiicken vorausgehen, 
ehe an die Schuler die Forderung einer eigenen prosaischen schriftlichen Leistung gestellt werden 
darf. Dann aber miissen beide Uebungen moglichst enge mit einander verbunden werden, sicb 
gegenseitig stiitzen und fordern. Es diirfen nicht verschiedene Riicksichten sein, dnrch welche 
sich diese zwei Theile des deutschen Unterrichtes bestimmen lassen, es muss ein einziges Princip 
sein, welches sie beide durchdringt.

Durchmustert man diejenigen Lesestiicke, welche den untersten Stufen in der Regel als 
Lecture dargeboten werden, so kommt man um das bei der Erklarung zu beobachtende Grund- 
princip leicht in arge Verlegenheit. Eine besondere Erklarung verlangt die einfache Erzahlung, 
eine andere die Fabel, eine andere das Mahrchen, die Sage, die Beschreibung, die Abhandlung u. s. w. 
Mógen nun aber die Arten der Erklarung bei alien diesen Gattungen noch so verschieden sein, 
irgend etwas Gemeiasames miissen sie dennoch haben. Es wird sich also die Art der Erklarung 
aller dieser Gattungen nach Demjenigen richten, was alien diesen Gattungen der Darstellung ge- 
meinsam ist. Dasjenige aber, was diesen Darstellungsarten gemeinsam ist, das ist eine Eigen- 
thiimlichkeit der deutschen Sprache iiberhaupt, namlich das logische Element in derselben. Der 
Wohlklang und Rhythmus auch in der prosaischen Rede, auf welche die Alten beim Studium der 
Beredtsamkeit ein so grosses Gewicht legten und fiir die auch das romische und athenische Pu
blicum in der Volksversammlung, im Senate, vor Gericht und im Theater ein ungemein feines 
Gehor hatte, so dass Cicero von den fastidiosae aures der Zuhorer sprechen konnte, ergibt sich 
bei uns erst aus dem logischen Principe, welches sich gleichsam als ein in Erz gegrabenes Gesetz 
durch die ganze deutsche Sprache zieht. Dieses strenge Princip tritt schon bei der Aussprache
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des einzelnen Wortes hervor. Wir legen den Hauptton, mag das Wort noch so lang, noch so 
zusammengesetzt sein, mag die Silbe lang oder kurz sein, mag einfacke oder doppelte Consonanz 
folgen, immer auf die Stammsilbe. Dicse bildet den Mittelpunkt des ganzen Wortes, mogen im- 
merhin noch mehrere Silben vorhanden sein, welcke einen Nebenton erfordern. Nicbt anders ist 
es im Satze. Hier ist es das Subject, welches den Hauptton erfordert, wenn der Begriff besonders 
hervorgehoben werden soli, das Pradicat dagegen, wenn auf das Urtheil der Nachdruck gelegt wird. 
Liegt der Hauptton auf einem anderen Worte, so miissen andere logische Grunde dafur sprecben. 
Ohne dieses Grundgesetz, welches sich in seiner weiteren Ausfiihrung und bis in die kleinsten 
Theile consequent durcb die deutsche Sprache zieht, griindlich zu begreifen, ist es nicht mogUch, 
dass der Schiller ein Lesestiick in alien seinen Tbeilen und im Ganzen ricbtig aufiassen lerne. 
Der Schiiler muss begreifen, nicbt bios fiihlen, wo der Schwerpunkt des einzelnen Wortes, wo der 
cks Satzes, dann des Abschnittes und zuletzt der des ganzen Lesestuckes liegt. Welche anderen 
Itiicksichten nun auch bei der Erkliirung der Lesestiicke zu nehmen sein mogen, so bilden die 
eben angedeuteten doch den Mittelpunkt, urn welcben sich die ganze iibrige Erkliirung, die ja 
einer jeden Darstellungsart, einem jeden Schriftsteller und einem jeden Lesestiicke eigenthiimlich 
sein wird, berum gruppirt.

Es bildet also die Kenntniss der einzelnen Abschnitte des Lesestuckes und da diese nicbt 
ohne die Kenntniss des Satzes in ihrem ganzen Umfange richtig verstanden werden konnen, die 
Kenntniss des Satzes die Grundlage fiir die ganze deutsche Prosalectiire und fiir den deutschen 
Aufsatz. Es heisst nichts gesagt, dass der Schiiler diesel be schon im lateinischen Unterrichte 
lerne. Der lateinische Satzbau ist ein anderer ais der deutsche. Wer den deutschen Stil kennen 
will, muss auch den deutschen Satz kennen.*)

*) Hiernach w ird es ersichtlich sein, dass ich dem weit verbreiteten Usus, au f den unteren und m ittleren 
Klassen den deutschen Untfcrricht in die Hand des lateiuischen L ehrers zu legen, fur unsere Y erhaltnisse kcin Ge- 
wicht beilege oder denselben vielmehr un ter Um standen fiir unheilvoll baltc. Zu wessen Gunsten soli denn diese 
Vereinigung stattfinden? Ich meinerseits bin daruber nicht im U ngew isśtn und citire s ta tt a lłer A ntw ort einige Satze 
aus einer Recension des Hieckeschen Lesebuches von H errn  Professor W ilm anns in der Zeitschr. f. d. G. W . 1871 
S, 251 f: „Durch die in vieler Beziehung nutzliche Bestimmung, dass der deutsche U ntcrricht wenigstens in den un
teren K lassen nicht einem L ehrer ubertragen werde, der sonst in der K lasse keinen U nterrieht ertheilt, w urde dies 
Verhaltniss (der Dienstpflicht des deutschen U nterrichtcs gegeniiber den iibrigen Unterrichtsgegenstanden) begunstigt. 
Da thut nun der deutsche U nterrieh t Yasallendienste, und erfah rt je  nach dem Charakter seines Lehnsherrn strengere 
oder mildere Behandlung. F iih rt der lateinische U nterrieht das Scepter, so muss er die lateinische Gram m atik vor- 
bereiten, die lateinischen Stucke in die M uttersprache (das Deutsche) hinuberfuhren, auch wohl die Uebungsstucke 
zum Uebersetzen in die frem de Sprache zerlegen und fiir den H errn  m undgerecht machen, und was sich sonst der 
A rt erdenken lasst; fallt der U nterrieh t dem Geschichtslehrer zu, so werden historische Abschnitte aus dem Lesebuch 
gelesen ur,d nacherzahlt, bis sie sitzen, auch das in der Geschichtsstuude Gelernte tn ordentlicher zusammenhiingender 
W eise wiederholt und fu r Aufsatze zurecht gelegt; ab und zu kommt er wohl auch einmal in die Hiinde des Geo
graphic- oder N aturgesehichtslehrers, der auch nicht in Y erlegenheit sein wird oder braucht, wie er im Interesse der
Centralisation seinen L ehrstoff in die deutsche Stunde hiuein tragt. Milde H errn schonen dabei allerdings die ange- 
borene Neigung ihres V asallen, die auf eine gewisse N ettigkeit und Sauberkeit ber Form  gerichtet ist; j a  sie suchen 
sie sogzr auszubilden; sie verlangen von ihm nicht sowohl, dass er neuen Stoff herauffordere, sondern den schon 
vorhandcnen bearbeite." Um w eitere Ausfuhrungen zu ersparen, móchte ich dem W unsche, dass auf den unteren 
und m ittleren Klassen der deutsche Unterrieht dem lateinischen L ehrer anvertraut werde, folgende Fassung geben; 
„Es ist wunschenswcrth, dass der L ehrer des Deutschen au f den unteren und m ittleren K lassen auch noch einen an
deren U nterrichtsgegenstand, namentlich das Lateinische m it ubernehm e“, oder wenn die Ausfuhrung nicht angeht, 
„dass dann fur das D eutsche das Fachlehrersystem  von unten bis oben, von der Sexta bis zur Prim a durchgefuhrt
wcrde.“ O we dir, tiuschiu zunge!
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Bei einer solchen Grundlage der Erklarung wird auch in gleichinassigem Fortschritte das 
Denkon anaeregt und das Denken ist die unerlassliche Bedingung auch des Sckreibens und Lesens. 
TInd die Bildung Entwickelung und Vertiefung des eigenen Denkens. welches ohne eme ent- 
^recliende Entwickelung und Kraftigung zugleich des Willens nicht gedacht werden kann, bildet,

■ haufig wiederholt worden ist, das wesentlichste Moment auch fur die nationale Erziehung. 
r  jatheiit auch der Verfasser des Buches „Ueber nationale Erziehung" und sagt dann S. 22: „In 
unsern hbheren Schulen ist bis jetzt fur die Begriindung scharfer und vollstandiger Beobachtung 
so gut wie gar Nichts gethan, am wenigsten aber sind die Schuler angeleitet worden auf metho- 
dische Weise Beobachtungen anzustellen. Es ist daher kaurn zu verwundem, wenn die Erfahrung 
immer haufiger gemacht wird, dass Leute, welche nur eme mittlere Bildung erhalten haben, iiber 
die durch Universitatsstudien gebildeten, iiber die Beamten, in dieser Hmsicht erne unleugbare 
Ueberlegenheit hesitzen.“ Wir miissen uns freilich huten, be* der Schwierigkei unserer ufgabe 
unsere Erwartungen zu hoch zu spannen, wir miissen zufrieden sem, wenn nicht Alles so gunstig 
von  Statten geh “ wie es Anfangs zu hoffen war. Aber unsere Aufgabe ist es, einen streng 
stufenmassigei) Gang uns vorzuzeichnen, einen moglichst kurzen und durch die Łbene u ren en
Wes; denn der Hindernisse haben wir noch genug. _ .

Bei den nunmelirigen Einrichtungen des Elementarschulwesens in unserer Frovinz wirrt 
es nicht mehr vorkommen, dass in die untersten Gymnasialldassen Schuler aufgenommen werden, 
welche des Deutschen noch vollstandig unkundig sind. Es ist jetzt jedem Vater die Gelegenheit 
seboten sein Kind in der Elementarschule oder in einer Vorbereitungsklasse, wie z. B. an unserem 
Gymnasium, oder auch privatim durch einen Hauslehrer in der deutschen Sprache so weit vor- 
bereiten zu lassen, dass es auf der Sexta dem Unterrichte ohne besondere Schwierigkeit zu folgen 
v mag Ich sage ohne „besondere" Schwierigkeit; denn eme billige Rucksicht - d  auf die noch 
schwachen Krafte der Schiiler genommen werden miissen, namentlich dann, wenn die Eltern es 
sich angelegen sein lassen, dass ihre Kinder diejenige Sprache, welche Untemch sgegenstand und 
Unterriclitsmittel zugleich ist, wirklich griindlicli erlernen. Jedenfalls ist zu veila g n, ass das 
polnische Kind den langsam und deutlich iiber die Gegenstande des gewolmlichen Lebens in 
deutscher Sprache sprechenden Lehrer verstehe. Es hiingt in dieser Beziehung das Heil und der 
Fortschritt der Gymnasien gar sehr von den Leistungen der Elementarschulen ab. Die ementar- 
schulen miissen den Gymnasien so weit vorbereitete Schiiler iibergeben, dass sie sich in eutscher 
Sprache in einfachen Siitzen bereits moglichst fehlerfrei auszudriicken verstehen Ich kenne hmd- 
liche Schulen in West- und Ostpreussen, deren Schuler die Directorcn der nachst gelegenen Gym
nasien mit Freuden in die unteren Klassen aufnahmen und die bald tuchtige Fortschritte mach- 
ten, trotzdem doch die Methode des Gymnasialunterrichts eine andere ist. Aber ich habe auch
Schulen anderer Art kennen gelernt.

Es ist als das geringste Mass der Forderung aufzustellen, dass jeder Rnabe, also auch
der polnische, bei seiner Aufnahme nach Sexta wenigstens eine mechamsche Lesefertigkeit solchei 
Lesestucke, welche dem Standpunkte des Sextaners angemessen sind mitbringe Auf diese For
derung aber muss mit aller Strenge gehalten werden, weil sich der deutsche Unterricht auch aut 
der Sexta mit dem rein Mechanischen in dieser Uebung unmoglich mehr befassen kann. In d_er 
Reeel wird derjenige Schuler, welcher diese Fertigkeit in genugendem Grade nach der Sexta mit- 
bringt, auch im Stande sein, wenigstens leichtere Stellen schon smngemass zu leseh, er w *  
vielleicht sogar eine ganze Erzahlung eipfacher Art, deren Stoff und Stil seinem 
und seinem Gesichtskreise angemessen ist, im Allgemeinen m.t nclitiger Betonung lesen konnen.
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Aber mit Riicksicht auf unsere schwierigeren Verhaltnisse sind hier die Forderungen nicht zu 
hoch zu spannen, und man muss damit zufrieden sein, wenn der deutsche Unterricht auf der 
Sexta sofort an der Stelle ansetzen kann, wo er die Schiiler zu eigenem Denken anzuregen 
vermag.

Da der Schiiler bereits von der Elementarschule die richtige Betonung der einzelnen 
Worte mitbringt und ebenso ein mechanisch richtiges Lesen, so ist es Aufgabe der nntersten 
Lehrstufe des Gymnasiums, ein sinngemasses Lesen zuerst des einfachen und dann des erweiterten 
Hauptsatzes zu erreichen. Unter dem sinngemassen Lesen wird aber verstanden, dass Begriffe, 
Gedanken und miindlicher Ausdruck des Schiilers mit der Absicht der Worte und Satze des Lese- 
stiickes iibereinstimmen. Es wende mir Reiner ein, dass dieses Ziel ja  selbstverstandlich oder 
doch in wenigen Stunden zu erreichen sei und dass es hierzu nicht eines ganzen Schuljahres be- 
diirfe. Ich trete dieser Ansicht sofort damit entgegen, dass ja  der deutsche Unterricht noch viele 
andere Dinge umfasst und nicht bloss die Erklarung von Lesestiicken, dann aber mit der sehr 
haufig zu machenden Beobachtung, dass viele, selbst ,.gebildete“ Leute oftmals mit {alscher Be
tonung nicht nur lesen, sondern was noch schlimmer ist, m it falscher Betonung sprechen. Auch 
gehe ich in meinen Forderungen noch weiter; denn ich verlange, dass der Sextaner einfache und 
erweiterte Hauptsatze nicht nur sinngemass richtig zu lesen verstehe, sondern dass er sich auch 
jedesmal des Grundes der Betonung bewusst werde. Ich sage damit nicht, dass dem Sextaner 
nur solche Lesestiicke vorgelegt werden sollen, wclche in lauter Hauptsiitzen geschrieben s in d ; 
das ware, wenn nicht ein Ding der Unmoglichkeit, so doch sehr unzweckmassig. Noch geht es 
nicht an, dem Sextaner das Verhaltniss der Hauptsatze zu einander sowie das des Nebensatzes 
zum Hauptsatze in der Weise klar zu machen, dass er Rechenschaft daiiiber zu geben vermag 
So lange ihm der Rauptsatz ais Ganzes und in seinen Theilen noch Schwierigkeiten bereitet, kann 
er nicht daran denken, dieses Ganze zu betrachten im Verhaltniss zu einem anderen Ganzen. 
Aber trotzdem werden ihn leichtere Nebensatze in der Auffassung der Hauptsatze nicht stbren.

Eins der wichtigsten Gesetze bei der Behandlung der deutschen Lesestiicke, das zwar 
fiir alle Klassen gilt, fiir die unteren aber am allermeisten, ist das durchaus langsame und deut- 
liche Lesen, eine Forderung, die von verschiedenen Regierungen besonders den Elementarlelirern 
gegeniiber mit aller Bestimmtheit ausgesprochen worden ist. Der Schuler muss so lesen, dass 
jedes Wort, jede Silbe, jeder Buchstabe deutlich gehort und von anderen Worten, Silben und 
Buchstaben auf das Bestimmteste unterschieden werden kann. Es ist selbstverstandlich, dass ich 
darunter kein mattes und schlafriges Lesen und Sprechen verstehe, — soli es doch das gerade 
Gegentheil sein — ich will es vielmehr angewandt wissen im Gegensatz zu dem so genannten 
„Ableiern" und zum „Plappern.“ Nichts ist dem Denken und der Anleitung zum Denken gefahr- 
licher ais das so weit verbreitete hastige Hinwegschliipfen iiber die Worte und Satze. Das Denken, 
zu welchem die Schiiler allmahlich und stufenweise von unten auf angeleitet worden sollen, ist 
eine schwere Uebung. Die Gedanken desjenigen, welcher wirklich denkt oder zum Denken an
geleitet werden soli, durfen nicht hin und her flattern wie die Zunge der Goldwage. Dadurch 
dass die Schiiler langsam mit deutlich hervorgehobener Betonung lesen, wird dem Lehrcr das 
Mittel geboten, die beim Lesen und bei der Betonung gemachten Fehler zu entdecken. Erweist 
sich ein Schiiler im Lesen ungeschickt und macht er in einem Satze mehrere Fehler, — und in 
einer Sexta gewohnlichen Schlages wird das etwas sehr Haufiges sein — so wird sofort am Schlusse 
des betreffenden Satzes Halt gemacht. Die anderen Schiiler haben die gemachten Fehler zu be- 
richtigen und die Griiude fiir die richtige Betonung anzugeben. Ohno vielfache Zergliederung der

2
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Satze in ilire Bestandtheile und ohne ein immer erneutes uud immer fester einzuiibendes Auf
suchen der wiclitigsten Bogriffo im Satze und ihres Verbal tnisses zu einander und zum ganzen 
Satze geht es dabei natiirlicb nicht ab. Oftmals gehen dieae Erliiuterungen und Besprechungen 
auf den Inbalt des Lesestiickes zuriick. Dieser muss sich den Scliiilern in seiner vollen Leben- 
digkeit erschliessen, und der Lehrer ist dazu da, der Unbekolfenheit, dem vielfachen Missver- 
standniss der K naben, der geringen Ansckauungsfahigkeit und V orstellungskraft zu Hilfe zu 
kommen. W enn der Stoff fiir die Lectiire gliicklich gewahlt ist und wenn die Form keine zu 
schwierige ist, so entwickelt sieli beim Lesen ein lebbaftes Gesprach zwisclien den Schiilern und 
dem Lehrer, und es ist kaum glaublich, bis zu welckem Grade die Lebkaftigkeit der Theilnahme 
schon bei Knaben dieser untersten  Stufe gesteigert werden kann. So halte ich denn eine solche 
lebhaft gefiihrte U nterhaltung iiber den Inhalt des Lesestiickes fiir die Weckung und Kraftigung 
der D enkthatigkeit von der hochsten Bedeutung. Es liegt zugleich ein w underbarer Reiz in einem 
zum Zwecke des richtigen Verstandnisses eines eben gelesenen Satzes m it den Schiilern lebhaft 
gefuhrten Gespriiches sowolil fiir die Schiller wie fiir den Lehrer. Schon das Aufsuchen der von 
dem Lesenden gemachten Fehler setzt den fahigeren Theil der Klasse in Bewegung. Denn selten 
tliu t die Jugend auch schon auf dieser untersten  Stufe etwas so gern ais Fehler aufsuchen. Aber 
noch lebhafter wird das Gespriich, wenn es dazu kommt, das Unrichtige zu w iJerlegcn und das 
Richtige zu beweisen. Dann sind es wenige, die da tlieilnamlos dasitzen ; selbst die langsam sten 
werden dann von dem Interesse an dem Gegenstande fortgerissen und zeigen, dass auch sie bei 
der Sache sind.

1st nun ein Satz oder m ehrere zusammenhangende Siitze in der Weise besprochen, dass 
alle Fehler aufgedeckt, die richtige Betonung erkliirt und die nothwendigen sachlichen E rlau te
rungen gegeben sind, so is t es nothwendig, sich zu iiberzeugen, ob nun auch der schwachere 
Schiller den Satz oder die Satze riclitig zu lesen im Stande ist. Und hier darf der Lehrer nicht 
miide werden, im m er von Neuem zu belehren, wofern der Schuler sich nur fiir die Auffassung 
nicht iiberhaupt unfahig zeigt. — In der angegebenen Weise wird in kleineren oder grosseren 
Abscknitten m it dem Lesen und der Besprechung des Gelesenen in Form von Frage und Antwort 
fortgeschritten bis zur Beendigung des Lesestiickes. Die Lange der Abschnitte, nach dereu Lesung 
die Besprechung erfolgt, rich tet sich nach dem bereits m ehr oder wreniger vorgeriickten Verstandniss 
der Schiller oder nach der grosseren oder geringeren Zahl der gemachten Fehler. Ein ganzes 
grosseres Lesestiick m it einem Male herunterlesen und dann eine Besprechung der beim Lesen 
gemachten Fehler oder ein Nacherziihlen Seitens der Sckiiler eintreten zu lassen, halte  ich nur 
danD fiir zweckmassig, wenn die Schiiler bereits so weit vorgesckritten sind, um ein solches Stiick 
von Anfang bis zu Ende moglichst fehlerfrei und sofort m it dem richtigen Verstandniss lesen zu 
konnen oder wenn auch das Verstandniss der einzelnen Abschnitte und Siitze nu r nach Lesung 
des ganzen Stiickes er.schlossen werden kann. Beide Falle kommen zuweilen gewiss vor, sind aber 
keineswegs ais Regel zu betrachten, da fiir diese unterste Stufe moglichst einfache und gleicli- 
młissig fortschreitende Erzahlungen zu wahlen sind. E rst dann wird das Stiick im Ganzen noch 
einmal gelesen und von den Schiilern nacherzahlt, wenn alle einzelnen Theile ausfiihrlich bespro
chen und ricktig  verstanden sind. — Die von Einigen empfoklene Metliode, dass der Lehrer das 
Lesestiick den Schiilern erst vorlese und dass diese erst dam ach ilire Biicher aufschlagen und 
dann nacklesen, kann ich hochstens ais eine Ausnahme gelten lassen. Denn dass der Sextaner 
zuerst den ganzen Inha lt kennen lern t, dadurcli wird nur sein Interesse fiir die einzelnen Theile 
abgestumpft. H at ein Knabe in  diesem A lter nur erst das Ganze, dann machen lTim die einzelnen
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Tlieile wenig Sorge mckr, wahrend er bei dem um gekebrten Wege auf den scbliesslicben Ausgang 
docb immer gespanr.t bleiben muss. Ich haite diesen W eg vom Einzelnen auf das Gauze m it 
Riicksicht auf die Eigentbiim licbkeit dieser A ltersstufe fiir so nothwendig, dass m ir Lesestiicke) 
welche keinen so gleichmassigen F ortschritt uud gleichsam ein solches Aneinanderreihen der ein
zelnen Gedanken enthalten, fiir diese un terste  Stufe ungeeignet scheinen Ein Lesestiick, welches 
sicb etwa iiber eine Seite ausdehnt, aber die Pointę des Ganzen erst im letzten Satze enthiilt, ist 
fiir die Sexta geradezu unbrauchbar. Selbst die so selir beliebte Fabel bietet unseren Sextanern 
noch viele Scbw ierigkeiten; die Moral derselben is t ihnen oft selir schwer verstandlich. Und ha- 
ben sie dieselbe endlich aufgefasst, so kann man noch keineswegs im m er behaupten, dass der 
Gewinn den Anstrengungen entspricht, welche das Verstiinduiss verursacht. Die Thierfabel sollte 
man den spateren Stufen vorbehalten und s ta tt dessen die Thiersage, unser altes germanisches 
Erbgut, in angemesseuen prosaischen Boarbeitungen m it den Schiilern lesen. Diese letztere leb rt 
ja  auch, geht abcr nicht direct auf das Lehren aus wie die Thierfabel, und wird schon darum  
von den K indern m it weit grosserer Liebe gelesen. — Aus einem ilhnlichen Grunde halte icb 
auch die Lebrsiitze am Ende der Hebelschen Erzahlungen fur iiberfliissig oder sogar lastig  und 
finde das Verfabren von Kern uud Liibben, in ihrem  deutschen Lesebucbe diese Lehrsatze 
wegzulassen, trotz aller gegentheiligen Bemerkungen durcbaus zweckmiissig. Wer zu viel ino- 
ra lis irt bew irkt nur, dass die Schiller zuletzt gar nicht mehr au f ihn horen wollen.

Also halte ich Mahrchen, Erziihlungeri und Sagen, namentlich aber die Thiersage, als die 
besten Lesestoffe dieser Stufe.

Nocb sei hier ein W ort gesagt iiber die Aussprache der Schiller. Die Stimme soli nicht 
allein  deutlicb, lau t und langsam sein, sie soil nicht bios iiberall den richtigen Ton treffeu, son- 
dern sie soil auch schon beim Sextaner von einer gewissen Rube, einem gewissen E rnste getragen 
wer-den. Dazu trag t auch die gerade und straffe H altung des Korpers bei und hier muss der 
Furnunterricht dem Lehrer des Deutschen zu ITilfe kommen. Leider ist nicht bios bei Schiilern 
vielfach ein so leicht bewegliches Tem peram ent verbreitet, welches den Ilo re r durch Gesticulationen 
und den Schwall der W orte zu erdriicken glaubt, wahrend es ihn durch die W ahrheit derselben 
iiberzeugen sollte. Diese Disharmonie zwischen der Art, wie die Schiller den Inhalt des Lesestiickes 
zum Ausdrucke bringen, und zwischen dem wirklichen Geiste desselben ist eiue bewusste oder un- 
bewusste U nwahrheit. W ird diese Disharmonie und Liige nicht mit unerbittlicher Consequenz 
bekampft, so zeigt sie sich frillier oder spiiter auch noch in anderer Weise, in einem feinen, 
hoflichen, aber rein  ąusserlichen Benehmen, das von innerer Hoflichkeit und von w ahrer Feinheit 
des Gefiihls weit en tf rn t ist, oder im Phrasenthum  iiber nichtige Dinge, welches m it der Gleich- 
giltigkeit bei wirklich bedeutenden Dingen oder der vollstiindigen Unfahigkeit, au f dieselben ein- 
zugehen, in grellem Gegensatze steht. Auf einen ruhig iiberlegenden und ernsien Menschen muss 
ein solches Verhalten bei Knaben nothwendig den Eindruck der Oberflacklichkeit, bei Erwachsenen 
den der Scurrilitat machen. Um also die Jugend vor solchen Abwegen zu bewahren, haben schon 
die Sextaner wie die griechischen R edner „den Arm unter dem M antel zu halten“ d. h. sich aller 
Effectmacherei beim Lesen zu enthalten. Denn gemiiss dem Grundprincipe, dass die Schiller das 
Lesestiick vor Allem zu verstehen haben und hochstens durch ih r klares Verstiinduiss bei ihren 
M itschiilern und beim Lehrer Eindruck machen diirfen, kann eine andere Art des Lesens nicht ge- 
s ta tte t werden. — Von demselben Gesichtspunkte aus sind auch Lesestiicke, in welchen eine 
weichliche oder weinerliche Gemiithsstimmung hervortritt oder die eine solche Stimmung bei den 
Lesenden hervorzurufen geeiguet sind, sowie diejenigen Erzahlungen, welche den blossen so ge-
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nannten „gemiithlichen Humor’1 enthalten und bios fur das Divertiren geistig trager Menschen 
berechnet sind, auf dieser und alien anderen Stufen vollstandig auszuschliessen.

So hat der Schuler auf der Sexta gelernt, alle Theile eines Hauptsatzes richtig zu ver- 
sfeehen, solche Satze sinngemass zu lesen und iiber die Berechtigung dieser o le r  jener Betonung 
durch die Zergliederung des Hauptsatzes Rechenschaft abzulegen.

Auf der Qninta wird diese Uebung immer von Neuem befestigt und dann wird iiberge- 
gangen auf die Verkniipfung der Hauptsatze und das Verhaltniss derselben zu einander. Daraus 
ergibt sich wieder eine ganze Kette von neu zu beobachtenden Gesetzen. Es handelt sich hier 
keineswegs bios um die verschiedene Art der Coordination von Hauptsatzen und um die richtige 
Einsicht und die Rechenschaft dariiber, sondern auch um das in Folge dessen sich ergebende Ver
haltniss der einzelnen Theile des einen Hauptsatzes zu denen des anderen. Hier wird schon eine 
weit grossere Sorgfalt beim Lesen erfordert als vorher. Es wird also auch nicht mit dem Lesen 
und Besprechen des einzelnen Satzes angefangen werden, sondern es werden bereits zwei oder 
noch mehr Satze gelesen und dann besprochen werden konnen. So bietet sich derm wieder eine 
reiche Fiille von interessanten Fragen zur Besprechung dar und die Unterhaltung wird eine um 
so lebhaftere, als das Verstandniss der Schuler schon ein grosseres ist. Schon die Verbindung 
der Hauptsatze als ganzer und selbststandiger Organismen bietet Gelegenheit zu vielfachen Be- 
obachtungen. Die Schuler haben zu achten auf den Unterschied, welcher entsteht, wenn Haupt
satze ohne Conjunction einfach an einander gereikt oder wenn sie durch anreihende Conjunctionen 
mit einander verbunden werden. Eine noch reichere Gelegenheit zu vielfachen Uebungen im 
Lesen und zu den sich daran kniipfenden Besprechungen bieten diejenigen Hauptsatze, welche 
adversativ oder causativ mit einander verbunden werden, sowie ferner solche, welche mehrere 
Satztheile mit einander gemeinsam haben. Denn bei dieser Art von Satzen kommt fortwahrend 
nicht nur das Ganze, sondern auch die einzelnen Theile und ihr Verhaltniss zu einander in Be- 
tracht. Wie nothig diese Uebungen sind und welche geringe Gewandtheit in der Auffassung und 
namentlich im Ausdriicken copulativer, causativer und adversativer Verhaltnisse selbst auf den 
obersten Klassen noch herrscht, das wird Jeder zu beurtheilen wissen, welcher mit den Sehulern 
Leseiibungen anstellt und deutsche Aufsatze zu corrigiren hat.

Das Endziel der Quinta ist also nicht bios sinngemasses Lesen der bereits friiher einge- 
iibten einfachen und zusammengesetzten Hauptsatze, sondern auch richtiges Verstandniss des Ver- 
haltnisses der Hauptsatze sowie der einzelnen Theile der Hauptsatze zu einander und dem ent- 
sprechendes Lesen.

Fiir die Qaarta findet sich denn endlich in sehr vielen Programmen die Satzlehre als 
Pensum des deutschen Unterrichtes. Auch wird in besonderen Sckriften iiber den deutschen Un- 
terricht die Nothwendigkeit der Durchnahme der Satzlehre auf dieser Stufe besonders hervorge- 
hoben und begriindet. Aber es ist nicht abzusehen, warum der Schuler erst so spat Dinge 
lernen soil, welche er zum Theil wenigstens schon friiher praktisch anwenden muss. Es wird 
doch verlangt, dass der Knabe auf den unteren Klassen richtig, sinngemass oder wohl gar aus- 
drucksvoll lesen lerne und nicht etwa nur einzelne Satze, sondern ganze Abschnitte und Lese- 
stiicke. Wie ist das moglich, wenn er iiber den grosseren oder geringeren Werth, den starkeren 
oder schwacheren Ton der einzelnen Worte und der einzelnen Satztheile nicht auch verstandes- 
gemass Rechenschaft ablegen kann? Ich weiss wohl, was mil dieser Forderung der Durchnahme 
der Satzlehre meistens gemeint ist, namlich das Einpragen derselben nach irgend einern systema- 
tischen Leitfaden. Allein bei den in der Klasse so vielfach vorzunehmenden Uebungen zur Be-
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festigung der Satzlehre, welche von unten auf mehrere Jahre hindurcli betrieben werden, balte 
icb einen solcben Leitfaden iiberhaupt fur iiberfliissig, da sicb alles Nothwendige fortwiihrend aus 
der Behandlung der Lesestiicke ergibt und der von mil verlangten viel schwierigeren praktischen 
Einiibung gegeniiber eine verhiiltnissmassig sebr geringe Z.eit erfordert, ferner auch die dazu noth- 
wendigen Beispiele von den Schiilern selbst allmahlich zusammen zu stellen sind. Auf diese 
Weise bildet sich eine eigene Sat-zlehre unter den Handen des Schulers, welche von Klasse zu 
Klasse vervollstandigt wird. Will man indessen einen eigenen Leitfaden einfuhren, so mag der- 
selbe ganz kurz sein, nur wenige Blatter. Ich fiirchte, dass, je systematischer und erschopfend 
vollstiindiger unsere Lehrbiicher werden, desto unsystematisclier der ganze Unterricht sich gestalte. 
Unter dieser Last seufzt zum Theil schon der lateinische Unterricht, weil die Schuler aus dem 
Studium der Schriftsteller immer naehr in das Studium der aus den Schriftstellern abstrahirten 
Grammatik gedrangt werden. Nicht anders verhalt es sich mit der Satzlehre, welche doch nur 
aus den Erzeugnissen der Sprache aufgestellt ist und welche die Schuler durch eigene concrete 
Anschauung und vielfache Uebung kennen lernen sollen. Ich habe gefunden, dass diejenigen 
Schuler der Sexta und Quinta, welche verhaltnissmassig gut und richtig lesen konnten, auch iiber 
die Construction des Satzes Auskunft zu geben wussten, obgleich sie dar iiber nur miindlich im 
Anschluss an die Erkliirung der Lesestiicke belehrt worden waren. Warum also diese Dinge auf 
den untersten Klassen ignoriren, wahrend sie doch in Wirklichkeit nicht einmal ignorirt werden 
konnen?

Uebrigens fallt auch der Quarta ein hinreichend grosses Pensum in der Satzlehre und 
den darnit verbundenen Leseiibungen zu, um damit vollauf zu thun zu haben und sich unmoglich 
mit Dingen befasseu zu konnen, welche beim Eintritt in die Quarta bereits gewusst und gekonnt 
werden sollen. Denn es ist die Aufgabe dieser Klasse, eine hinreichende Uebung im Lesen der 
Nebensatze und das Verstandniss des hierher gehorigen Theiles der Satzlehre zu erreichen. Hier 
eroffnet sich ein fast unermessliches Feld fiir die geistige Th'atigkeit der Schuler. Sie haben die 
verschiedenen Verhaltnisse der Nebensatze zum Hauptsatze kennen zu lernen und beim Lesen 
durch den Ton der Stimme deutlich hervorzuheben. Bis in die obersten Klassen des Gymnasiums 
hinein herrscht hieriiber noch eine solche Unsicherheit, dass es zum Erschrecken ist. Es werden 
in den Aufsiitzen oft vollwichtige Gedanken, die fiir sich einen eigenen Hauptsatz bilden und 
deutlich zwischen zwei Punkten stehen sollten, so nebenher an irgend einen Nebensatz und 
Nebengedanken angeh&ngt. Es ist, als wenn ein Kind einen Riesen auf den Riicken nimmt. Er- 
gotzliche Beispiele hiefur fiihrt Andresen in der Zeitschr. f. d. G. W. 1872 S. 708 ff. an. Auch 
das Verhaltniss von Nebensatzen ersten und zweiten Grades wird von den Schiilern ofters total 
verfehlt oder missverstanden; mit einem Worte, das ganze Verhaltniss vom Haupt- zum Neben
satze wird vollstandig umgekehrt, das Unwichtigere erhalt eine bedeutendere Stelle, das Bedeu- 
tendere wird als ganz nebensilchlich behandelt.

Um ein schnelles und richtiges Auffassen der Gedanken des Lesestiickes zu fordern, ist 
es nothwendig, auch die Schuler selbst in vielfachen V aria tio n s des Ausdruckes zu iiben, und 
auch hiefur bieten die Lesestiicke reichliche Gelegenheit. Da die Schuler auf den beiden unteren 
Klassen den Satz noch nicht In seiner ganzen Ausdehnung beherrschen, so sind die Uebungen im 
Umsetzen und Variiren des Ausdruckes noch etwas mehr beschrankt und es wird daher das Nach- 
erzahlen einen etwas breiteren Raum einnehmen. Aber die Quartaner, welche bereits die Herr- 
schaft iiber den ganzen Satz erlangen sollen, also ein grosseres Gebiet fiir ihre geistige Gymnastik 
haben, miissen sich auch in mannigfachen Formen des Ausdrucks bewegen lernen. Doch dies ist

3
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keineswegs der einzige oder auch nur der Hauptgesichtspunkt, von welckem aua nack meiner An- 
sickt die Behandlung der Lesestiicke zu betreiben ist. Sondern ich glaube, dass durch Urn- 
setzangen von Lesestiicken in andere Ausdriicke, andere Wendungen, andere Satze der Sinn fur 
die Schiiler mehr erschlossen wird. Denn es ist kaum glaublich, welche wunderbaren Missver- 
standnisse bei der Lecture eines Lesestiickes oder einer miindlich vorgetragenen Erzahlung den 
Schiilern unterlaufen. Ich habe sogar die Beobachtung gemacht, dass in den Aufsiitzen der 
Quartaner und der Untertertianer, welche fast immer Reproductionen einer von mir einmal oder 
zweimal vorgetragenen und dann von den Schiilern noch mehrmals miindlich wiederholten ein- 
fachen Erzahlung waren, die wunderlichsten lrrthiimer vorkamen. Bei der Correctur der Auf- 
siitze bildeten mir diese Missverstandnisse eine eigene Rubrik in meiner Fehlerstatistik, und ich 
kann versichern, dass sie nicht zu den kleinsten gehorte.

Zum Zwecke dieser Uebungen muss man aus dem Lesebuche die fiir die Schuler in- 
teressantesten Stoffc wahlen. Beschaftigt man die Schuler mit langweiligen Stoffen, so ermiidet 
man sie dadurch vollstandig. Warum soil man das Angenehme, wenn es sicli von selbst dar- 
bietet, nicht mit dem Niitzliclien verbinden? Ich weiss, dass die fleissigsten Schuler durch die 
Behandlung gleichgiltiger Stoife geistig geradezu misshandelt werden kbnnen, so dass sie zuletzt 
sogar das Interesse fiir den schonsten Stoff verlieren. Dann kommt es wohl vor, dass die Schuler, 
wenn ihnen auch die schonste Erzahlung vorgelegt wird, gerade nicht so sehr schlecht le3en, aber 
doch in einer Weise, als haben sie mit dem schonen Inhalte gar nichts zu thun. Man vermisst 
dann die Liebe, die Begeisterung fiir die herrliche Sage oder Erzahlung vollstandig. Da sieht 
man dann deutlich, wie sich der Charakter einer langweiligen Erzahlung auch in den Charakter 
der Schiiler fest einpragt und welch hoher Werth darauf zu legen ist, dass die Lesebticher eine 
gute Auswahl enthalten und dass auch der L'ehrer wiederum glucklich wahle. Ich wiirde mich 
getrost dem Gange des gerade eingefiihrten Lesebuches oder der daraus zu treffenden Wahl des 
betreffenden Lehrers anvertrauen, wenn ich nicht wiisste, dass dabei die argsten Missgriffe vor- 
kommen konnen. Nur Einen Stoff kenne ich, der auch bei der scklecktesten Behandlung noch 
immer sich reichlich belohnt, namlich die griechische und altdeutsche Sage. Ich glaube gerade 
diesen Stoff, welcher auf den unteren Klassen vieler Anstalten in einer besonderen Stunde als 
Vorbereitung fiir den Geschichtsunterricht behandelt wird, auch fiir die Lecture besonders her- 
vorheben zu miissen, da er mir fiir die auf dieser Stufe zuerst eintretenden schriftlichen Aus- 
arbeitungen fast noch wichtiger erscheint.

Von dem Augenblicke an,, wo der erste Aufsatz*) abgeliefert wird, ist derselbe mit der 
Behandlung der Lesestiicke so enge verbunden, dass beide fortdauernd zusammen und von dem- 
selben Gesichtspunkte aus betrachtet werden miissen. Es kann nur Ein Princip sein, welches 
beide Theile des deutschen Unterrichtes gleichmassig durchdringt. Meine allerdings noch nicht 
sehr lange, aber an einer Reihe von Gymnasien mit Schiilern gemischter Nationalitat und in alien 
Klassen gemachten Erfahrungen iiber die deutschen Aufsatze haben mich darauf gefiihrt, dass 
nur bei Befolgung und consequenter Durchfiihrung einer einheitlich gestalteten Methode durch alle 
Klassen desselben Gymnasiums das durch das Gesetz vorgeschriebene Ziel erreicht werden kann. 
Es kann sich bei unseren Verhaltnissen nicht darum handeln, nach irgend einem vielleicht wiin-

* ) Ich habe in einem  Beferate fur die im nachsten Jahre stattfindende DirectoBen - Conferenz meine Gedanken  
fiber die schriftlichen U ebungen an Gymnasien mit Schiilern gem ischter Nationalitat in ihren Grundziigen bereits 
durchgefuhrt und darauf beruht auch ein T heil der folgenden Ausfuhrungen.
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schenswerthen, aber doch ungewissen Ziele in Bezug auf die Leistungen im deutschen Aufsatze m 
streben, sondern es ist unsere Aufgabe, zunachst den Anforderungen des Abiturienten - Priifungs- 
Reglements zu geniigen. Die Bestimmung desselben iiber den deutschen Aulsatz lautet: „Das 
Zeugniss der Reife ist zu ertheilen, wenn der Abiturient das Tkema fiir den Aufsatz in der 
Muttersprache in seinen wegentlichen Tbeilen richtig aufgefasst und logisch geordnet, den Gegen- 
stand mit Urtheil entwickelt und in einer fehlerfreien, deutlichen und angemessenen Schreibart 
dargestellt ha t . . . .  Auffallende Yerstosse gegen die Richtigkeit und Angemessenbeit des Aus- 
drucks, Unklarbeit der Gedanken, und erhebliche Vernachlassigung der Rechtscbreibung und der 
Interpunktion begriinden gerechte Zweifel iiber die Befahigung des Abiturientem*' In einer wei- 
teren Bestimmung wird fiir die Schuler, dereń Muttersprache das Polnische ist, dieselbe Forde- 
rung in Bezug auf den deutschen Aufsatz aufgestellt.

Der Abiturient liat nun keineswegs zu erwarten, dass ihm bei seinem Examen Themata 
iiber alle moglichen Stoffe in alien moglichen Darstellungsarten gestellt werden, sondern er hat 
nur seine Fiihigkeit in der Bearbeitung solcher Stoffe zu zeigen, welche im Laufe der Schulzeit 
durchgenommen, und nur in denjenigen Stilarten, welche in dieser Zeit eingeiibt worden sind. 
Wenn es die Schule auch nicht versaumen wird, auf die wichtigsten Darstellungsarten und das 
Wesentlichste ilirer Technik gelegentlich, z, B. bei der Durchnahme der deutschen Literatur hin- 
zuweiseD, so kann sie doch nicht vom Abiturienten verlangen und verlangt es auch nach Ausweis 
der Programmnachrichten nicht, dass dieser in jeder Darstellungsart gleich tiichtig sei, dass er es 
ebenso verstehe, eine Rede zu verfassen wie einen Dialog, einen Brief wie eine Schilderung, einen 
amtlichen Bericht wie einen Geschaftsbrief u. s. w. Was aber die Schule vom Abiturienten ver
langen darf und muss, das ist die Fahigkeit, einen in der Schule hinlanglich behandelten oder 
dem Abiturienten aus dem Leben hinreichend bekannten Stoff in einer der gewohnlichsten Dar
stellungsarten in der von dem Abiturienten-Priifungs-Reglement geforderten Weise zu bearbeiten. 
Das mag z war iiberhaupt und ganz besonders in unseren bisherigen Verhiiltnissen nicht so ' eicht 
sein, allein wenn man die Zahl der von den Abiturienten zu verlangenden Darstellungsarten genau 
begrenzt und den Weg, wie man zur Beherrschung derselben allmahlich gelangt, sich genau vor- 
zeichnet und auf das Strengste einlialt, dann miisste es doch wunderbar zugehen, sollte das Ziel 
nicht wirklich erreicht werden. Nur verlange ich, dass die Zahl dieser Darstellungsarten nicht 
unniitz ausgedehnt werde, und ferner, dass die Schiiler in einer jeden derselben so 'lange geiibt 
werden, bis sie dieselbe hinreichend beherrschen, und dass zu gleicher Zeit niemals zwei Dar
stellungsarten zusammen eingeiibt werden, weil ein solches Verfahren aus der Schwierigkeit der 
Sache geradezu eine Unmoglichkeit machen wiirde. Doch lasst sich dagegen niclits einwenden, 
es ist im Gegentheil sogar zu empfehlen, dass eine auf einer friiheren Stufe eingeiibte Darstellungs
art auf der folgenden noch einmal wiederholt und befestigt werde.

Man findet in den Programmen die Angabe weit verbreitet, dass ais erste schriftliche 
Uebungen einfache Erzahlungen und Beschreibungen auf der Quarta oder wohl schon auf der 
Quinta von den Schiilern zu bearbeiten seien. Ich muss bekennen, dass ich in diesen alten und 
weit verbreiteten Usus, mit zwei Darstellungsarten zu gleicher Zeit zu beginnen und zwar auf 
einer Stufe, auf welcher die Kriifte der Schiiler doch noch ausserst sehwach sind und der kraftig- 
sten Stiitze bediirfen, kein rechtes Vertrauen setze. Da ich niimlich der Ansicht bin, dass es wie 
iiberhaupt, so ganz besonders bei der Abfassung der Aufsatze darauf ankomme, die Schiiler zu 
einem verniinftigen Denken und zu einer streng logischen Disposition stufenmiissig und mit aller 
Strenge anzuleiten und dass schon bei dem ersten Aufsatze ein Anfang hiermit zu machen sei.
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wenn auch zunachst noch den Schiilern unbewusst, so weiss ich nickt, wie man mit zwei Dar- 
stellungsarten, welche in der Disposition so ganz verschiedenen Gesetzen folgen, zugleich den An- 
fang machen kann. Ich glaube, die Schiiler haben mit dem Yerstandnisse der einen Gattung so 
viel zu thun, dass sie einige Jahre damit beschaftigt werden miissen, ehe sie im Stande sind, zu 
einer zweiten Darstellungsart uberzugeken. Gesetzt aucli, dass die Schiiler in rein deutschen Ge- 
genden die Gesetze der erzahlendcn und beschreibenden Darstellungsart zugleich zu begreifen und 
anzuwenden vermogen, so will ich bei uns auf Kosten der Schuler diesen Versuch nicht wagen. 
Ich halte es vielmehr durcliaus nothwendig, nur mit Einer Darstellungsart zu beginnen. Welche 
von beiden hierfiir zu wahlen sei, dariiber wird man nicht lange im Zweifel sein diirfen. Denn 
es ist unstreitig, dass die Schuler auf der Quarta und oftmals auch auf den folgenden Stufen im 
Allgemeinen fiir Gegenstiinde der Natur noch sehr triibe und unklare Augen haben, mit einem 
Worte, dass ibre Sinne fiir ein eindringenderes Beobachten noch ziemlich stumpf sind. Ich weiss 
wold, dass man es dem Lehrer des Deutschen vorhalten konnte, eben darum seien die Sinne zu 
scliarfen. Aber erstens ist darauf zu erwidern, dass der deutsche Unterricht namentlich bei uns 
sich gegenwartig noch in so vieler Beziehung selbst zu helfen hat, dass er vorlaufig erst manche 
anderen Unterrichtsgegenstiinde um ihre Hilfe wird bitten miissen, und dass er auf diese Hilfe 
hoffentlich auch einige berechtigte Anspriiche ha t; und zweitens muss man bedenken, dass eine 
grossere Empfanglickkeit und Schiirfe der Sinne erst einige Zeit spater eintritt und dass diese 
Eigenschaften dann auch durchaus auszubeuten sind. Wenn wir der Natur des Knaben folgen, 
so wiisste ich keinen anderen Stoff, an dem er mehr Freude empfindet, mit dem er sich lieber 
beschaftigt, als die so reiche und immer so unerschopfliche Sage, die griechische sowohl als die 
altdeutsche. Es kommt ja eben Alles darauf an, die Knaben an das Denken, an das verniinftige 
Ordnen der Gedanken zu gewbhnen. Um sie hierzu anzuleiten, darf der Lehrer nicht mit dem 
Schwereren, sondern er muss mit dem Leichteren beginnen. Von diesem Gesichtspunkte aus 
wiirde ich mich, auch wenn uns die Natur der Knaben nieht deutlich den rechten Weg zeigte, 
dennoch dafiir entscheiden, zuerst mit der Sage oder der Geschichte, genug iiberhaupt mit ,,Er- 
zahlungen“ (von erdichteten oder wirklichen Begebenheiten) als den Stoffen zu den ersten schrift- 
lichen Ausarbeitungen zu beginnen. Denn da die Begebenheiten der Erzahlung wirklich oder 
scheinbar sich in der Zeit ereignen, die Zeit aber den Knaben als ein fortlaufender Faden oder 
eine Kette dargestellt werden kann, so hat der Schuler die Gedanken nur immer in Einer Rich- 
tung zu ordnen, er hat darauf zu achten, dass er nicht Begebenheiten, die spater geschehen sind, 
voran stellt oder Friiheres nach hinten setzt Es muss in der Kette Alles seine bestimmte 
Stelle haben.*)

Bei der Beschreibung von korperlichen Gegenstanden dagegen, welche im Raume neben 
einander liegen, ist es nicht eine, sondern es sind drei Richtungen, welche der Beschreibende zu 
veriolgen hat, die Lange, die Breite, die Ilohe. Ich erspare es mir, etwa an den Beispielen der 
Beschreibung eines Hauses, einer Ivirche, einer Stadt, einer Landschaft u. s. w. die weit grossere 
Schwierigkeit der Ausfiihrung fiir das in Rede stehende Alter naclizuweisen. Bei mir steht sie 
unumstosslich lost.

Die ersten Stoffe fur die schriftlichen Ausarbeitungen der Schuler bilden also „Erziihlun- 
gen“ von Begebenheiten, welche entweder wirklich oder scheinbar in der Zeit auf einander folgen.

*) Dass ich bei der Erzahlung das m ehr ausserliche Theilungspriucip der Zeit wiihle, geschieht darum, 
weii den Schiilern auf den unteren Stufen das Verstandniss fiir die Kategorie der Causalitat noch zu viele Schwierig- 
keiten bereitet. E s wird aber im weiteren Verlaufe allmahlich zu derselben hinuber geleitet.
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Der Anfang dieser Ausarbeitungen ist in die Quarta zu setzen oder wenn die vorangehende 
Stufe schon geniigend dafiir vorbereitet ist, in die letzte Zei't des Quintanercursus. Aber niemals 
sollte die Quarta so wenig vorbereitet sein, dass nicht sofort mit dem Beginne des Schuljahres 
auf dieser Klasse die ersten Anfange der schriftlichen Ausarbeitungen gemacht werden konnten. — 
Die Kriifte der Schuler fur diese schriftlichen Ausarbeitungen sind Anfangs noch ungemein schwach. 
Sie haben trotz aller Vorbereitungen, die namentlich in einer griindlichen Behandlung der Lese- 
stucke liegen, noch so sehr mit der Sprache zu ringen, das rein Formelle des Aufsatzes bereitet 
ihnen noch so viele Schwierigkeiten, zumal da eine systematische Behandlung der Nebensatze doch 
erst auf dieser Stufe beginnt, dass die vielfach aufgestellte Forderung nach eigenen Productionen 
auf dieser Stufe doch immer cum grano salis zu verstehen ist. Als ein Ideal in den Forderungen 
fiir die Leistungen dieser und auch der nachstfolgenden Klasse muss ich es ansehen, wenn der 
Lehrer zwar durchaus nur Reproductionen verlangt, wenn die Schuler ihm aber dennoch in go- 
wissem Sinne Productionen liefern. Dies Ideal kann nach meiner Ansicht eben dadurch erreicht 
werden, dass man den Schiilern solche Stoffe zur Bearbeitung gibt, welche sie mit ganzer Liebe 
umfassen. Diese Stoffe aber sind keine anderen in gleichem Grade als die schon fiir die Lecture 
genannte griechische und altdeutsche Heldensage, an welcher ja  nicht bios der Knabe, sondern 
noch der Jiingling, der Mann und der Greis ihre Freude haben. Aber dazu gehort, dass dem 
Knaben diese Stoffe mit aller Lebendigkeit vorgefiihrt, mit einem Worte, dass sie ihm aus war- 
mem Herzen vorerzahlt werden. Es ist mir undenkbar, dass in einem solchen Falle irgend ein 
Schuler theilnamlos und nicht vielmehr mit der gespanntesten Aufmerksamkeit dasiisse. Wenn 
dieselbe Erzahlung nun von den Schiilern mehrmals nacherziihlt, vom Lehrer nochmals vorerzahlt 
worden, dann wird gewiss vorauszusetzen sein, dass die Schiiler sich dieselbe zu ihrein geistigen 
Eigenthum gemacht haben. Dann wird bei einer schriftlichen Fixirung dieses geistigen Eigen- 
thums nicht mehr anzunehmen sein, dass der Schuler lediglich reproducirt; dann gibt er in 
seinein Aufsatze seine eigene Vorstellung, seine eigene Auffassung von dem Helden. Dass die 
Schuler diese Vorstellung wirklich vielfach als ihr Eigenthum betrachten, habe ich bfters be- 
obachten konnen. Denn bei phantasiereichen Knaben kommt es vor, dass sie aus eigenem An- 
triebe irgend etwas hinzudichten, zuweilen im Sinne der Sage, zuweilen aber auch in ungeschickter 
Weise. Dann aber sind manche Schuler bei den Erzahlungen und Nacherzahlungen dieser Sagen- 
stcffe in ihren Gegenstand so versenkt, dass sie plotzlich ganz selbstvergessen aufspringen, um 
kleine unwesentliche Abweichungen ihrer Mitschiiler, welche sie jedoch fiir sehr wesentlich halten, 
zu berichtigen. Auch beweist mir die Lebhaftigkeit der miindlichen Erzahlung, dass man hier 
schon in einem gewissen, wenngleich natiirlich sehr beschrankten Sinne, von Production sprechen 
kann. Nur in diesem Sinne sind mir auf dieser Stufe Productionen verstiindlich. So muss denn 
der Schuler den Stoff nicht bios in sein Gediichtniss, sondern auch in seine Seele aufgenommen 
haben und denselben aus seinem Innern w-ieder zu erzeugen im Stande sein. Die Correctur der 
Arbeit wird den Beweis liefern, dass der Schuler noch in vieler Hmsicht gefehlt habe und dass 
nur langsam und Schritt fiir Schritt, nicht sprungweise vorwarts gegangen werden konne. Es 
versteht sich also von selbst, dass die ersten Arbeiten auch in Bezug auf den Umfang auf ein 
moglichst kleines Mass beschriinkt werden.

Was weiter auf dieser Stufe zu verlangen ist, das sind die erśten Anfange einer Dispo
sition in der erzahlenden Darstellungsart. Nur erschrecke Niemand vor dieser Forderung. Man 
iindet haufig in den Lectionsplanen verzeichnet, dass auf der Obertertia die ersten Anfange der 
Disposition gelehrt werden. Alleiu ich fiir mein Thefl mag auch nicht den Aufsatz des Quartaners
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ohne eine dem Standpunkte desselben angemessene Disposition lesen. Denn ich vermag keinen 
Grund einzusehen, warum der Schiiler die ersten Jahre ohne Ordnung sclireihen und erst° auf der 
Obertertia in seine Gedanken Ordnung zu bringen lernen solle. Ich furchte, dass ihm dies sehr 
schwer werden wird, wenn der erste Grund dazu nicht schon fruher gelegt worden ist Aller 
dings ist bei der Methode, schon auf der Quarta Erzahlungen und Beschreibungen durch einander 
bearbeiten zu lassen, die Grundlegung einer Disposition fast uninoglich, und es ist kein Wunder 
wenn sich die Schiller schon von den unteren Klassen an gewohnen, zwar alle moglichen Einfalle 
in buntem W echsel durch einander aufzufiihren und wohl auch ein grosses Schema einer so 
nannten Disposition mit fast unabsehbarer Reihe von Buchstaben- und Zahlzeichen aufzustellen 
worm jedoch kaum diese Zeichen richtig angewandt sind, aber von der Nothwendigkeit der 
ogisc len Ordnung der Gedanken und von der Schwierigkeit dieser Ordnung gar keinen Begriff 
ia en und sich fiir Belehrungen ausserst schwer zuganglich erweisen. Urn solchen Uebelstanden 

rechtzeitig vorzubeugen und die Schiiler friihzeitig fiir eine Ordnung der Gedanken empfanglich 
zu machen, sind die den Quartanern vorzuerziihlenden Stoffe in der Weise zu wiihlen, dass sie die 
Abschnitte der Erziihlung sowohl dem Inhalte nach ais auch aus dem Tone des erzahlenden 
Lehrers und der an der betreffenden Stelle zu machenden Pause deutltch erkennen. Es ist den
Schulern bemerklich zu machen, dass jede Begebenheit, die in der Zeit verlauft, einen Anfan-
und ein Ende, wohl aber auch einen oder mehrere Abschnitte oder Theile habe. Und diese Theile
rnusse der Erzahlende durch den Ton der Stimme und durch eine Pause, der Schreibende durch
Einrucken einer Zeile auch fur Ohr und Auge deutlich hervorheben. Es sind selbstverstandlich
Antangs nicht complicirte Erzahlungen zu wahlen, welche in eine Reihe von Abschnitten zerfallen
sondern es ist mit dem moglichst Einfachen, also mit der Zweitheilung zu beginnen. Der Lehrer
erzahle den Schiilern z. B. die Sage vom Raube der Helena, natiirlich in etwas breiterer Aus- 
iuhrung:
1. Den Besuch des Paris in Lacedamon, den Raub der Helena und die eilige Flucht
2. Das Abenteuer mit dem Meeresgreise Nereus mitten auf dem Meere und seine Weissagung 

der Folgen des Raubes. ° °
Der Augenblick, wo Pans mit seinem Raube scheinbar im hochsten Gliicke die Flucht ergreift 

emen naturlichen Einschnitt in der Erziihhing, der auch ausserlich von den Schiilern her- 
vorgehoben werden muss.

Als besonders geeignet sind solche Erzahlungen anzuselien, in welchen nicht bios rein 
ausserlich die Zeittheile als das Theilungsprincip anzusehen sind, sondern wo dieses Princip sich 
noch mit einem anderen Principe vereinigt, z. B. mit dem des Grundes und der Folge oder mit 
anderen, so dass also der erste Abschnitt den Grund enthalt, wovon das in dem zweiten Abschnitte 
Erzahlte als Folge zu betrachten ist. Als Beispiel diene „Die Eroberung Trojas“ und „Tantalus".

1. Mit Gewalt war Troja nicht einzunehmen. Da ersinnt Odysseus die List mit dem” holzernen
Pferde, welches die Trojaner unbesonnen in die Stadt ziehen. Allgemeine Freude und Aus- 
gelassenheit.

2. Folgen dieser Unbesonnenheit. Ueberfall, Einnahme und Vernichtung der Stadt 
„Tantalus oder und

1. Die I  revel des Tantalus in stets steigendem Verhaltnisse bis zu dem grasslichen den Gottern 
vorgesetzten Mahle. Das ist seine

2. Als Strafen die drei£achen Qualen in der Unterwelt ebenfalls in steigendem Verhaltnisse. 
Das ist die vef.tsffig.
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Hat der Quartaner die Zweitheilang in Stoffen erziihlender Art reclit begri'ffen, so kann 
auf der U ntertertia zur Dreitheilung ubergegangen werden. Es verstelit sicli von selbst, dass zum 
vollstandigen Verstandnisse und zur Einubung einer Disposition von Stoffen erziihlender Art, aber 
auch aus den vorher entwickelten Griinden die Bearbeitung von Beschreibungen von dieser Stufo 
und ebenso wenigstens fiir den grosseren Theil des Schuljahres der Obertertia auszusckliessen ist. 
Audi auf der U ntertertia konnen die Sagen noch verwertket werden. Will man durchaus davon 
abgehen, so mag man andere erzahlende Stoffe, vielleicht geschicbtliche wiiklen, wofern man die- 
selben fiir diese Stufe fiir besser hiilt. Man erziihle den Schiilern z. B. den „Tod Sigfrids.“

1. Brunhildę gewinnt Hagen zur Ausfiihrung ibres Planes der Ermordung Sigfrids, und Hagen 
entlockt der arglosen Chriemhild das Geheimniss., wo Sigfrid venvundbar ist.

2. Biistung zum vorgeblichen Kriege, Veranstaltung der Jagd. Dio Almungslosigkeit Sigfrids 
zeigt sich in der Kurzweil, die er der Jagdgesellschaft mit dem Baren bereitet.

3. Der W ettlauf nach dem Brunnen und die Ermordung.
Der erste Abschnitt endet bier mit dem Augenblicke, wto  die Ermordung Sigfrids nicht allein be- 
sclilossen, sondern auch durch eine verratherische List vollstandig gesichert ist. Der Schluss des 
zweitee Abschnittes deutet die vollstandige Ahnungslosigkeit Sigfrids iiber das ilim bevorstebende 
Schicksal an, welche durcb die dem ganzen Lager und auch seinen Mordern bereitete Kurzweil 
besonders liervortritt. Der dritte Abschnitt sohliesst mit der Ermordung.

Sollten die Schuler in der Beherrschung der Sprache und in dem Verstiindniss fiir die 
ersten Anfange einer solchen Ordnung der Gedanken weit genug vorgeriickt sein, so nelime man 
von dem Vorerzahlen Abstand und lese mit ihnen das betreffende Abenteuer in der Uebersetzung 
des Nibelungenliedes. Meist jedoch wird es wiederholten Vor- und Nacherzahlens bediirfen.

Aber es verdient doch noch eine andere Art der Dreitheilung vor dieser den Vorzug' 
namlich diejenige, welche in dem mittleren grossen Ilauptth'eile den eigentlichen Gegenstand des 
Themas behandelt, in der Einleitung aber die Vorbereitungen zur Begebenheit und im Schlusse 
das der Begebenheit unmittelbar Folgende, in so fern es namlich damit zusammenhiingt, ent- 
wickelt. Z. B. „Rolands Tod."

1. Karls Zug nach Spanien und Besiegung der Mauren. Roland zuriickgelassen.
2. Ueberfall durch die Mauren. Dreimaliger Sturm der Heiden. Olivier, Turpin und Roland 

fallen.
3. Riickkehr Karls und Strafe an dem Verrather Genelun.

Eine besondere Aufmerksamkeit und Uebung erfordert auf dieser Stufe diejenige Art der Drei
theilung eines Aufsatzes, welche in der Einleitung die LTsachen einer Begebenheit und im Schlusse 
die Folgen derselben entwickelt, in dem mittleren grossen Haupttlieile aber die Begebenheit selbst 
erzahlt. Z. B. „Hektors Tod."

E Veranlassung zum Tode ist der durch den Tod seines Freundes Patroklos erregte Zorn 
Achills.

2. Die Vorbereitungen zum Kampfe, der Kampf selbst und der fiir Hektor ungliickliche Ausgang 
desselben.

3. Hinweisung auf das der Stadt und dem Konigshause drohende Verkiingniss.
Auch die Geschichte ist unerschopflich an geeigneten Stoffen dieser Art und bietet den- 

jenigen Lehrern, welche die Sage auf dieser Stufe schon fiir ungeeignet halten, Themata in Fiille. 
Aber mit weiter durchgefiihrten und aus vielen Abtheilungen und Unterabtheilungen bestehenden 
Dispositionen sollte man die Schuler nicht belastigen, dagegen aber auf die Durchfiihrung dieser
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wenigen Tlieile mit aller Strenge halten und jedes Vergehen dagegen unter die grobste Art von 
Heblem rechnen.

Die Behandlung der Lesestiicke auf dieser Klasse soli nicht etwa hinter den Leistungen 
im Aufsatze zuriickbleiben, sondern sie hat dieselben fort und fort zu unterstiitzen. Erst auf der 
Quarta haben die Scbiiler die Herrschaft iiber den ganzen Satz und das Verhaltniss der einzelnen 
Satze unter einander kennen gelernt und vermogcn dariiber auch Rechenschaft zu geben. Nun 
bat der Schiiler noch einen anderen Weg zuriickzulegen, der ebenfalls seine Schwierigkeiten hat. 
Donn auf den drei untersten Stufen hat er es doch nur immer mit der directen Rede zu thun 
geliabt. Die Uebung im Gebrauche der indirecten Rede wird er jedenfalls nocli nicht haben, 
mdgen ilirn immerhin auch einige Beispiele dafiir vorgekommen sein und mag er auch einzeln im 
Deutschen das Richtige treffen. Auf der U ntertertia aber soli der Schiller ganze H aupt- und 
Nebensatze in ikrem Abhangigkeitsverhaltniss verstehen und die richtigen Modi und Tempora zu 
setzen lernen. Wiederum ein grosses Gebiet. Und welche Fehler kommen hiergegen noch auf 
den obersten Klassen vor. Ich spreche nicht von den Fallen, in denen es vielen Schiilern schwer 
wird, einen ganzen Abscknitt in indirecter Rede zu erzahlen, sondern wo sie vielfach in demselben 
Satze aus der indirecten Rede in die directe iibergehen. Da es mir nicht denkbar ist, dass die 
Schiller einen Satz in seinem Abliangigkeitsverhiiltnisse kennen lernen, bevor sie nocli den unab- 
haugigen Satz verstehen, so kann nach meiner Ansicht zwar nicht friiher, muss aber auch sofort 
die Beriicksichtigung der indirecten Rede in der Erklarung der Lesestlicke an der Stelle ansetzen, 
an welcher die Schuler die Herrschaft und das Verstandniss des unabhangigen Satzes bereits er- 
langt haben. Es ist das Verstandniss und die Uebung im Gebrauche der indirecten Rede unent- 
behrlicli; und ich verstehe die bei der Lectiire in dieser Beziehung anzustellenden Uebungen nicht 
bios in der Weise, dass die in dfen Lesestiicken vorkommeuden directen und indirecten Reden um- 
gewandelt werden, sondern ich halte es fur zweckmassig, dass die ganzen Erziihlungen bis zu hin- 
reichender Befestigung durch vielfache miindliche Uebungen in indirecte Rede verwandelt werden.

Sofern in den Aufsatzen der Quarta zuweilen Reden zu berichten sind, — und in der Helden- 
sage sind ja  Rede und Gegenrede sehr haufig — miissen dieselben natlirlich direct angefiihrt 
werden. Erst auf der Untertertia ist in den Aufsatzen an den geeigneten Stellen die indirecte 
Rede anzuwenden.

Neben diesen Verwandlungen der directen Rede in die indirecte und umgekehrt laufen 
nun die anderen bereits vorgekommenen zu dauernder Befestigung und noch immer grosserer 
Uebung nebenher. Denu die Schiller sollen eine mogliclist weit gehende Gewandtheit erreichen, 
Theile des Hauptsatzes in Nebensatze und Nebensiitze in Theile des Hauptsatzes zu verwandeln, 
natiirlich mit Ausnahme derjenigen Fiille, in welchen dies unmoglich ist oder nur dadurch mog- 
lich wird, dass man dcm Geiste der deutschen Sprache Gewalt anthut. Neben dem Vortheil, 
welchen diese Uebungen fiir die Entwickelung des Verstandnisses des Lesestiickes haben, wird durch 
die mannigfachen Umsetzungen und Umgestaltungen der Satze der Sprachschatz der Schiller be- 
deutend bereichert. Und von vielen Seiten wird die Bereicherung des Sprachschatzes gerade al3 
Aufgabe fiir die Tertia aufgestellt. Jedenfalls muss schon auf der Untertertia dahin gestrebt 
werden, dass die Schiller eine moglichst grosse Herrschaft iiber die Sprache und eine Kenntniss 
synonymischer Unterschiede erlangen, damit dann auf den beiden oberen Klassen, der Prima und 
Secunda, das unleidliche Gestotter giinzlich aufhort und die Schiiler sich hinreichend auszudriicken 
lernen. Die weitere Erklarung der Lesestiicke wird vollstandig parallel laufen miissen mit den 
ersten Anfangcn der Disposition in den Aufsatzen. Es sind daher die Schiiler dazu anzuleiten,
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den Inhalt eines einzelnen Abschnittes eiaer Erzahlung kurz und immer kiirzcr und 2uletzt in einen 
einzigen Satz zusammen zu fassen. Es lasst sich hierbei die von einigen Padagogen vorge- 
schlagene Metliode anwenden, m it den Schiilern dieser und der nachstfolgenden Stufe fiir einzelne 
Abschnitte oder auch fiir die ganzen Lesestiicke passende Ueberschriften zu suchen. Soweit diese 
Uebungen des Suchens von Ueberschriften m it der Anlcitung zur Abfassung von Aufsatzen in 
Verbindung stehen, wird man natiirlich den Erzahlungen vor anderen Darstellungsarten bei Wei- 
tcm  den Vorzug geben.

Auf der Obertertia is t das Ziel dahin festzusetzen, dass die Schiller zuerst eine hinreichende 
G ewandtheit erlangen, den Inhalt eines einzelnen Abschnittes einer Erzahlung kurz zusammen zu 
fassen, dass sie dann zu den iibrigen Abschnitten des Lesestiickes iibergehen und m it diesen das- 
selbe vornehmen, dass sie fern er das Verhaltniss und Zusammengreifen der einzelnen Abschnitte 
erkennen, dass sie dieselben wieder un ter sich nach verschiedenen Gesichtspunkten gruppiren 
lernen und dass sie zuletzt das ganze Stiick in eine einheitliche Disposition zusammen fassen. Mit 
einem W orte, es ist die Aufgabe des Ober-Tertianers, die Disposition von Begebenheiten, welche 
der Zeit nach auf einander folgen, in ihren einfachsten H aupttheilen kennen zu lernen. Die Vor- 
bereitung dazu erfolgt auch hier ganz stufenmassig. So haben wir bereits in der Quarta und Unter- 
T ertia mit dem Allereinfachsten angefangen, namlich m it der Erkliirung einzelner Abschnitte und 
m it solchen Lesestiicken, die nur aus wenigen Abschnitten bestehen. Auf der O bertertia nun ist der 
Inhalt eines jeden Abschnittes einzeln móglichst kurz zusammen zu fassen ; dann folgt die Betrach- 
tung, wie diese beiden Abschnitte von einander getrennt und auf welche W eise sie andererseits doch 
m it einander verkniipft sind. Es ist klar, dass man hierzu m it móglichst pragnanten Beispielen 
beginnen muss, worin die Abschnitte sehr scharf m ark irt sind. Die in den beiden Abschnitten 
ausgesprochenen und kurz zusammen gefassten Gedanken werden nun in einen einzigen Grundge- 
danken zusammen gefasst und dieser eine G edanke den beiden anderen, die in den beiden Ab
schnitten zum Ausdruck und zur Ausfiihrung gekommen sind, iibergeordnet und auch ausserlich 
vom Lehrer m it der Kreide an der Tafel und m it Anwendung der nothigen Schematisirung den 
Schulern vor Augen gefiihrt. — Bei der D reitheilung wird der Inha lt eines jeden  der drei Ab
schnitte kurz zusammen gefasst und diese drei Gedanken in einen einzigen Grundgedanken ver- 
einigt und das Schema wiederum vom L ehrer m it den betreffenden Z ahl- und Buchstabenzeichen 
aufgestellt. Nachdem m it den Schulern m ehrere Uebungen dieser Art angestellt und sie immer 
m it besonderem Naohdrucke auf den Einen Grundgedanken, welcher das ganze Lesestiick durch- 
zielit, hingewiesen worden sind, wird ibnen begreiflich gemacht, dass jedes gute Lesestiick, welches 
nicbt aus dem Zusammenhange gerissen ist, jeder gute Aufsatz so aus Einem Gusse sein miisse, 
dass es also nur Ein Grundgedanke sei, welcher das ganze Stiick beherrsche, und dass die bis 
dahin gefundenen Theile dieses Einen Ganzen gewissermassen nur die Glieder seien, welche 
einzeln in dem Organismus des ganzen Leibes ein jedes seine Stelle und seine fu nc tion  haben. 
Es ist Sache des Lehrers, die fur diese A rt der Erkliirung passendsten Beispiele aus dem Lese- 
buche auszuwahlen. Zuweilen wird man sich m it dem in dieser Beziehung m inder Vollkommenen 
begniigen miissen, aber das miisste ein bereits ganz unbrauchbares Lesebuch sein, in  welchem 
nicht wenigstens zum Theil auf dies Princip der Einheit in der Auswahl der Lesestiicke Riick- 
sicht genommen ware, womit zweitens aber auch der W unsch der moglichsten Einfachheit zu ver- 
binden wiire.

W as aber auch im m er die Auswahl des Lesehuches in dieser Beziehung zu wiinschen 
iihrig lasst, das muss die fiir die Disposition der Aufsatze zu ertheilende Belehrung ersetzen.
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Denn es ist daran festzuludten, dass auf der Obertertia die Grundgesetze der Disposition in 
geschichtlichen Stoffen in den wesentlichsten Theilen eingeiibt werden. Der bereits vorgeriicktere 
Standpunkt dieser Klasse erbeiscbt es, dass man von den Sagen zur Geschichte (am besten aus 
dem jedesmaligen Klassenpensum) iibergebe. Am natlirlichsten geht man zuniichst von der scbon 
auf der Quarta eingeiibten Zweitheilung aus. Man zeigt nun den Schlilern, — und eine Vorbe- 
reitung dazu werden sie ja  schon von der Untertertia mitbringen — wie keine Begebenheit in 
der Geschichte abgerissen fur sich dastehe, sondern wie sie gleichsam ein Glied in einer grossen 
Kette sei, wie sie zusammenhange mit dem Vorangehenden und dem Folgenden, nicht zufallig und 
ausserlich, sondern nach einem strengen Gesetze. Eine jede, vor allem aber eine bedeutende Be
gebenheit ist die Wirkung von etwas Yorangehendem, aber es ist auch die Ursache fiir etwas 
Folgendes. Wir konnen dies Gesetz mit unseren scliwachen Sinnen und unserem schwachen Ver- 
stande nicht immer erkennen, aber es ist unsere Aufgabe, dasselbe moglichst ausfindig zu machen 
und klar zu legen. Wenn der Schuler z. B. ais Aufsatz bearbeitet das Thema „Die Untreue 
Heinrichs des Lowen gegen den Kaiser Friedrich Barbarossa und ihre Bestrafung1', so fallen ihm 
die beiden grossen Haupttheile des Aufsatzes sofort von selbst in die Augen, namlich

1. Die Erzahlung vom fiinften Zuge des Kaisers gegen die lombardiscken Stadte, seine Noth 
auf diesem Zuge, dann die Zusammenkunft des Kaisers mit dem stolzen Herzoge zu Chia- 
venna, die Erfolglesigkeit derselben und die Niederlage des Kaisers bei Legnano sowie der 
darauf folgende Friede mit dem Papste und den Lombarden. (Die Untreue).

2. Die an Heinrich vollzogene Strafe, die Berufung der Reichstage, die Achtserklarung und Ab- 
sprechung der beiden Herzogthiimer Sachsen und Baiern und endlich die Niederlage des 
Herzogs und seine Zusammenkunft mit dem Kaiser zu Erfurt, die Bestatigung der Reichs- 
tagsbescliliisse und die dreijahrige Yerbannung des Herzogs. (Die Strafe).

Aber diese ganze Begebenheit steht nicht abgerissen in der Kette der Ereignisse, sondern die Un
treue des Herzogs hat ihre Ursachen gehabt, sie ist veranlasst worden durch frukere Ereignisse. 
Das Gliick und die Machtvergrosserung haben den Herzog ubermuthig gemacht, so dass er nun 
daran denkt, noch immer mehr vom Kaiser zu erlangen, oder wohl gar, sich ihm vollstiindig an 
die Seite zu stellen. In diesem Gefiihle vergisst er sein Vasallenverhaltniss zum Kaiser. Daher 
ist seine Weigerung, ihm Heeresfolge zu leisten, zu erklaren, Das sind also die Ursachen der zu 
erzahlenden Begebenheit. Diese Ursachen bilden die natiirliche Einleitung. Aber die Bestrafung 
des Herzogs hat auch noch ihre weiteren Folgen. Sachsen und Baiern werden ihm genommen, 
nur seine Stammlande Braunschweig und Liineburg bleiben ihm. Sachsen wird an verschiedene 
Fiirsten vertheilt, Baiern wird an Otto von Wittelsbach gegeben, dessen Nachkommen noch heute 
auf dem Throne Baierns sitzen. Aber auch die Nachkommen Heinrichs leben noch heute, es 
ist das Konigshaus von England. Hatte Heinrich die Untreue am Kaiser nicht begangen, so 
wiiren seine Nachkommen eins der machtigsten Fiirstenhauser Deutschlands. Diese weiteren 
Folgen der Bestrafung bilden den natiirlichen Schluss der ganzen Erzahlung, so dass sich folgen
des kurze Schema der Disposition ergibt.

„Bestrafte Vasallenuntreue Heinrichs des Lowen.“
Einl. Ursachen zur Untreue. Heinrichs Machtentwickelung und Hochmuth. Vergessen des 

Vasallenverhaltnisses zum Kaiser.
Abh. Ijntreue des Herzogs und Bestrafung durch den Kaiser.
1. Die Untreue. Ausfuhrlicbere Erzahlung der Weigerung des Herzogs zur Heeresfolge, wovou 

die Zusammenkunft zu Chiavenna den Mittelpunkt bildet.
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2. Die Bestrafung. Berufung der R eichstage, A chtserklaruug, V erlusterklarung der Herzog-
thiim er, Zusammenkuuft zu Erfurt.

Schluss. W eitere Folgen. Die Nachkommen Heinrichs aus der Reihe der inaclitigsten F iirsten
Deutschlands bis auf den heutigen Tag gestriclaen.

W enn einige Them ata in dieser A rt der Disposition von den Schiilern in geniigender Weise be- 
handelt sind, dann kann der Lehrer weiter gehen und kann den Schiilern zeigen, wie dagegen 
viele Begebenheiten naturgemiiss in drei Theile zerfallen, in den Anfang, in die Mitte und das 
Ende. H at der Schuler z. B. die Erzahlung irgend einer bedeutenden Schlaclit zu liefern, so bil- 
de t den Kern der Erzahlung natiirlich der ganze V erlauf der Sclilacht von dem Augenblicke a in 
wo der erste Schuss fallt, bis dahin wo der letzte Schuss verhallt oder das letzte Schwert in die 
Scheide gesteckt wird. Aber das wiire doch eine selir oberflachliche Auffassung einer so bedeu
tenden Begebenheit. Denn die Vorbereitungen zum Kampfe werden doch schon friiher getroffen. 
Es wiirde also der eigentlichen Schlacht die Aufstellung der beiden Heere und ihrer Operationen 
vorangehen. Ebenso wiirde auf die unm ittelbare Beendigung der Schlacht doch noch eine weitere 
Ausfiihrung folgen miissen, etwa der Riickzug des geschlagenen Feindes, die Verfolgung durch den 
Sieger, der Zustand der beiden Heere. — Aber auch eine solche Auffassung einer bedeutenden 
Schlacht wiire noch ausserlich und oberflachlich genug. Es kommt vielmehr darauf an, zu be- 
trachten , in welchem Verhiiltnisse die Schlacht zum ganzen Kriege oder zu den vorausgegangenen 
und den folgenden Zeitereignissen stehe. Es wiirde nachzuweisen sein, wie es im Verlaufe des 
ganzen Krieges zu dieser Schlacht ha t kommen konnen oder miissen, also welchen Zusammenhang 
die Schlacht m it dem vorangegangenen Theile des Krieges hat. Aber ebenso sind nun weiter zu 
betrachten die bestimmenden Folgen, welche die Schlacht fiir die spateren Iheile  des Krieges hat. 
So wiirden sich also fiinf Theile der Disposition ergeben, woven der m ittelste den eigentlichen Kern 
und den H aupttheil der H andlung urofasst, wofiir ich folgendes allgemeine Schema aufstelle:
Einl. (Ursachen). Der Zusammenhang irgend einer Begebenheit m it den vorausgehenden Ereignissen. 

Erklarung, wie diese Begebenheit aus den friiheren Ereignissen sich ha t entwickeln konnen 
oder miissen.

Abh. Erzahlung der Begebenheit im ganzen Umfange, und zwar: 1. Die nachsten Vorbereitungen 
oder der Anfang der Begebenheit selbst, 2. die Begebenheit selbst oder die Entwickelung des 
H aupttheiles derselben, 3. das niichste R esultat der Begebenheit (die W irkungen) oder der 
Schluss derselben.

Schluss. (Folgen). Der Zusammenhang der 'B egebenheit m it den fo lgenden  Ereignissen. E rk la 
rung, wie die Begebenheit auf die folgenden Ercignisse b es tim m en d  eingewirkt.

Man kann z. B. „Die Schlacht bei Fehrbellinu nach dieser Fiinftheilung behandeln.
E inl. (Ursache). Um den Grossen Kurfiirsten, welchen Ludwig XIV richtig ais den M ittelpunkt 

des Biindnisses gegen Frankreich erkennt, vom Rheine zu entfernen, bewegt er die Schweden 
zum Einfalle in die Mark.

Abh. Die Schlacht bei Fehrbellin: 1. Aufbruch aus Franken und Erstiirm ung Rathenows, um
die Vereinigung der beiden feindlichen Heeresabtheflungen zu verhindern. 2. Verfolgung der 
Schweden durch das Havelland. Angriff des Prinzen von Homburg und Eingreifen des Kurfiirsten. 
Seine personliche Gefahr. 3. Riickzug der Schweden iiber Fehrbellin. Nachtragliches Eintreffen 
der brandenburgischen Infanterie. Sage vom Kriegsgerichte iiber den Prinzen von Homburg. 

Schluss. (Folgen). Der Sieg blieb vorlaufig fruchtlos. Aber er zeigte, dass der Grosse Kurfiirst die da- 
mals so machtigen und kriegsgeiibten Schweden m it weit geringerer Macht zu schlagen verstand.
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Ueber die Funftheilung gehe man auf der O bertertia niclit hinaus. Mass zu balten ist gut. Donn 
vorlaufig haben die Schuler noch genug dam it zu thun, auch im r wenige Abscbnitte logisch zu 
gruppiren. Sind sie dagegen durch eine Anzahl von Aufsatz«n darin geiibt und verstehen sie es, 
historische Begebenheiten nach dieser Vier- und Funftheilung zu bearbeiten, dann werden sie auf 
den oberen Kla-ssen auch die Fahigkeit erlangen, je  nach Bediirfniss diesen fiinf grossen Theilen 
andere U nterabtheilungen zu subsumiren und iibefhaupt ihre Arbeiten weiter auszufiihren, als ep 
auf dieser Stufe mbglich ist.

Es rich tet sich ganz nach der Leistungsfiihigkeit der betreffenden Klasse, sowie darnach, 
ob auf der Q uarta und U ntertertia  bereits die hinreichenden Voriibungen fur diese Dispositionen 
angestellt sind, wie lange Zeit diese Art der Disposition und die Behandlung erziihlender, beson- 
ders historischer Stoffe in Anspruch zu nehmen hat. Es liesse sich vielleicht erreichen, dass der 
grosste Theil der V orarbeiten hiefur schon auf der Q uarta und U ntertertia  bewaltigt wiirde und 
dass vielleicht nur ein Sem ester au f der O bertertia daran zu wenden ware, wenn die Schuler 
sich als besonders befahigt und fleissig erwiesen. Wenn nicht, so ist nbthigenfalls das ganze Ja h r  
der O bertertia  dafiir anzuwenden und erst auf. der U ntersecunda zu einer neuen D arstellungsart 
und in Folge dessen auch zu einer neuen A rt der Disposition iiberzugehen.

Nach den bisherigen Ausfiihrungen und nach den auf der O bertertia schon in hoherem 
Grade an die V erstandesthatigkeit gestellten Forderungen, wobei die mechanischen Fertigkeiterę 
welche zum Verstandniss eines Lesestiickes und andererseits zur Abfassung eines Aufsatzes unbe- 
d ingt nothwendig sind, namlich sinngemasses Lesen m it der richtigen Betonung und orthograpliisch 
richtiges Schreiben, vorausgesetzt werden, kann es nicht geduldet werden, dass Schiiler, welche 
diese Fertigkeiten nicht in hinreichendem  Grade besitzen, nach den hoheren Klassen aufsteigen. 
Auf der T ertia mag immerhin m it Riicksicht auf die schwierigen sprachliclien Verhaltnisse einige 
Riicksicht geiibt werden. Dass aber der Lehrer des Deutschen auf der Secunda noch einen wah- 
ren Krieg gegen die grobsten Verstosse in der Betonung und im miindlichen Ausdrucke sowie in 
der O rthographie und Interpunktion zu eroflnen habe, ist nicht zu verlangen Auch macht eine 
M inisterialverfugung vom 13. Dec. 1862 besonders darauf aufmerksam, dass gerade bei der Ver- 
setzung nach der Secunda in B etracht zu ziehen sei, ob die Schuler eine geniigende Sicherheit 
in correctem Schreiben, eine Geiibtheit in deutlichein, sinngemassem, die Interpunktion beachtenden 
Lesen und ein Bewusstsein iiber die Bedeutung der Unterscheidungszeichen besitzen. Befindet 
sich in den oberen Klassen eine grossere Anzahl von Schiilern, die in diesen Dingen nicht fest 
sind, so konnen sie die ganze A nstalt von dem Standpunkte eines preussischen Gymnasiums uni 
einen Grad hei^bdriicken.*)

Auf die Darstellung von Dingen, die sich der Zeit nach hin ter einander ereignen, folgt au f 
der Untersecunda die Darstellung von solchen Dingen, welche im Raume neben einander liegen, d. 
h. die Beschreibung. Wiilirend die Schuler es bisher mit Handlungen zu thun hatten , bekommen 
sie es je tz t m it kbrperlichen Dingen zu thun. Gute Beschreibungen zu liefern wird den Schiilern 
aus mehrfachen Griinden sehr schwer. Erstens namlich ist bei den Schiilern in Folge der Me- 
thode unseres ganzen U nterrichtes eine gesunde Sinnlichkeit d. h. ein scharfer Gebrauch der Sinne 
so sehr vernachlassigt, dass auch sonst sehr tiichtige Schuler die Naturgegenstiwide fiir den Zweck

*) Nach der Ansicht der Schuler freilich nicht, da sie ihre L ehrer ,,Professoren“, sirh selbst un ter einander 
,,ColIegen“, ihre Versetzung nach einer hoheren Klasse „Prom otion" nennen, sich unter einander, wenn sie deutsch spre- 
ehen, mit iłem steifen ,,S ie“ anreden und vom gewohnlichen Manne polnischer Zunge als „Studenten" bezeichnet w erden.
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einer Beschreibung nicht deutlich und scharf genug aufzufassen vermogen und in Folgę dessen 
fast duichgehends mit einer gewissen Unlust an die Bearbeitung des Themas geben. Zweitens 
aber liegt bei einer Reihe von Themen, welcbe die Beschreibung von Gegenstiinden oder Vorgan- 
gen in der Natur zur Aufgabe haben und bereits eine ideale Auffassung der Dinge voraussetzen, 
die Gefahr gar zu nahe, dass der Beschreibende, da er sich zu dieser Auffassung nicht zu erheben 
vermag, in eine gewisse weicbliche sentimentale Gemiithsstimmung gerathe. 1st nun aucb die 
grosse Masse der Schiller solchen sentimentalen Neigungen nicht zugethan, so umgehen viele den- 
nocb nicht diese Klippe, sondern gerathen wirklich in eine solche Stimmung oder doch in ein 
Schonthun mit erheuchelten Gefiihlen, wiihrend die niichternen Naturen sich mit einer trockenen 
Aufzahlung der einzelnen Eigenschaften des zu beschreibenden Gegenstandes begniigen. Noch 
schlimmer ist es, wenn man den Schiilern Beschreibungen solcher Naturerscheinungen zumuthet, 
welche sie meistens mit eigenen Augen nicht angesehen haben, z. B. Eine Gewitternacht. Aber 
weiter kommt in Beschreibungen noch die Schwierigkeit hinzu, dass korperliche Dinge nach drei 
Richtungen, der Lange, der Breite und Hohe zu betrachten sind. Wegen der Schwierigkeit, diese 
Disposition in alien Theilen streng durchzufiihren, aber noch viel mehr um die ganze Darstellung 
dadurch lebhafter zu machen, ist es angemessen, die Schiller dazu anzuleiten, sich des schon von 
Homer gebrauchten, besonders von Lessing im Laokoon besprochenen Kunstmittels zu hedienen, 
aus dem raumlichen Nebeneinander der korperlichen Dinge ein zeitliches Nacheinander der Be- 
g»benheiten zu machen d h. die Beschreibung in eine Erzahlung .zu verwandeln. Die Zahl der 
Beispiele hiefur ist unendlich, man darf ja nur an Homer denken. — Es gibt zwei Arteo, auf 
welche der Schuler korperliche Gegenstłinde in dieser Weise beschreiben kann. Entweder namlich 
kann er die Sache so darstellen, dass er die Dinge an sich voriiberziehen lasst und sich das 
Leben und Treiben dieser Dinge ansieht, wahrend er sich selbst ruhig und bios beobachtend ver- 
halt (Die Thurmschau bei Homer), oder die Beschreibung kann auch in die Form gefasst werden, 
dass er selbst sich thatiger dabei verhalt, dass er den zu beschreibenden Gegenstand, das Ge- 
baude, den Ort, die Gegend durchwandert und "die bei jedem Theile dieses Gegenstandes em- 
pfangenen Eindriicke schildert. Hat er z. B. einen Friihlingstag zu schildern, so kann er den 
Aufsatz in die Form fassen, dass er selbst einen Spaziergang an einem hellen Friihlingstage unter- 
nimmt und uns die Eindriicke wiedergibt, die er auf seiner Wanderung durch Dorf und Aue, 
durch Feld und Wald, iiber Berg und Thai empfangen hat. Es ist kein Zweifel, dass seine eigene 
Betheiligung an der Sache die Beschreibung lebhafter macht. Doch wird es noch zweckmassiger 
sein, als Quelle fiir diese Art von Themen nicht so sehr die eigene Anschauung der Schuler als 
vielmehr die altclassischen und die deutschen Dichter zu betrachten; zur grosseren Veranschau- 
ftchung mogen sich die Schuler den zu beschreibenden Gegenstand zeichnen. Namentlich die auf 
dieser Klasse gelesene Odyssee und Hermann und Dorothea, ferner Ovid sind fur Aufsatze dieser 
Art vielfach benutzt worden und bieten so viele treffliche Themen, dass der fleissigste Secundaner 
sie nicht alle wird behandeln konnen. Vgl. Laas, Der deutsche Aufsatz S. 197 u. 218 und Will- 
mann, Die Odyssee im erziehenden Unterrichte. Leipzig 1868.

In die Gattung der Beschreibungen gehort aber noch eine andere Art, namlich die Be
schreibung geistiger Zustande, des Lebens, der Sitten, Gebriiuche, Einrichtungen, des Charakters 
einzelner Menschen oder auch ganzer Volker. Auch bei dieser Art der Beschreibung ist dasselbe 
Gesetz zu beobachten, dass aus dem Neben- oder Ineinander dieser Dinge ein zeitliches Nach
einander gemacht werde, was dadurch geschieht, dass man eine Erziihlung derjenigen Handlungen 
gibt, welche zur Kennzeichnung der Zustiinde, des Lebens, der Sitten u. s. w. des einzelnen Men-
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schen oder des ganzen Volkes besonders geeignet sind. Die Erzahlung irgend einer treffend ge« 
wahlten Handlung zeigt uns den Charakter besser ais lange und ausfiihrliche Charakterschilde- 
rungen. Aus einer Erzahlung, wie sich ein Volk in dieser und jener Lage, im Gliicke oder im 
Ungliicke, z. B. das deutsche Volk im Jahre 1813, der romische Senat nach der Sehlacht bei 
Canna verhalten, lernen wir den Charakter desselben weit besser kennen, ais wenn uns der Ver- 
fasser eine ausfiihrliche Charakteristik geben wollte. Das Gebiet, aus welchem die Stoffe fur 
diese Cliarakterschilderungen entnommen werden konnen, sind vor Allem die Balladen und das 
deutsche und griechische Volksepos oder wohl auch die Geschichte.

Die Benutzung des Lesebuches beriihrt sich fort und fort mit der Behandlung der Auf- 
siitze. Eine besondere Aufmerksamkeit ist hierbei zu richten auf diejenigen Beschreibungen, in 
welchen der Beschreibende selbst handelnd auftritt, und die Schiller sind darauf hinzuweisen, wie 
der Beschreibende dadurch das von ihm entworfene Bild lebhafter macht, wie er es dem Leser 
klarer vor Augen stellt, ais wenn er lange Reihen von Eigenschaften der Kiirper oder Natur- 
gegenstande darstellte. Zugleich ist auf diese Art fiir eine Reilie von Themen die Disposition 
gegeben und diese wird der Schiiler zur Nachahmung fiir seine eigenen Arbeiten ganz besonders 
verfolgen. In der einen Beschreibung zeichnet sich der Schriftsteller den Lauf der Reise oder 
des Weges vor und dieser Gang dient ihm bei seiner Beschreibung ais Richtschnur und in so 
fern geht er an den zu beschreibenden Gegenstanden voruber. Ein anderer macht die Zeit zum 
Theilungsprincipe und beschreibt die Naturgegenstande, wie sie ihm in den einzelnen Theilen der 
Zeit erscheinen, und lasst so gewissermassen die Gegenstande an sich voriibergehen. Vgl. Die 
Beschreibung von Martius, Ein Tag unter dem Aequator in seiner „Reise in Brasilien“. Bei an- 
deren Lesestiicken wird der Schiiler bemerken, wie der Verfasser z. B. bei der Beschreibung 
einer Stadt ausgeht von der Umgebung derselben, von der entferntereu, dann der nahcren, und 
wie er dann endlicb die Stadt selbst betritt, ihr Aussehen und ihre Bewohner beschreibt; oder 
wie er auch den umgekehrten Weg einschlagt und dann allmahlich die weitere Umgebung in den 
Kreis seiner Betrachtung zieht.

Auf dem geistigen Gebiete., bei Charakterschilderungen oder bei Schilderungen von Zu- 
stiinden, Sitten und Einrichtungen u, s. w. wird sich die hier angedeutete Methode so gestalten, 
dass der Lehrer erstens solche Abhandlungen zur LektUre wahlt, welche diese Dinge zwar be- 
schreiben, aber in Form einer Erzahlung, und dass er die Aufmerksamkeit der Schiiler darauf 
lenkt, wie in der Erzahlung der Charakter, die Eigenthiimlichkeit des zu Beschreibenden hervor- 
tritt. Die Schiiler miissen angeleitet werden, die Eigenschaften eines Individuums, z. B. den Hel- 
denmuth, die Standhaftigkeit, die Besonnenheit, die Rachsucht u. s. w. aus der Erzahlung derje- 
nigen Handlungen, welche aus diesen Charaktereigenthumlichkeiten herrorgehen, kennen zu lernen. 
Es ist klar, dass fiir diese Art der Betrachtung nur einheitlich gestaltete Charaktere geeignet 
sind, nur solche, welche all ihr Thun und Handeln nach einem einzigen Principe einrichten. Hier- 
bei hat der Schiiler nun wieder zu achten auf die verschiedenen Abschnitte der Erzahlung, in 
welchen sich der Grundcharakter des betreffenden Individuums zeigt oder auf die Starke oder 
Steigerung der in der Erzahlung hervortretenden Eigenschaft.

Aber auf dieser Klasse kann die Lectiire schon einen grosseren Umfang annehmen. Die 
Durcharbeitung der Lesestiicke kann ausschliesslich zu Hause erfolgen, so das3 die Besprechung 
in der Klasse nur die etwa torgekommenen Missverstandnisse zU berichtigen und ihr Hauptaugen- 
merk auf die Disposition zu richten hat. Aber die Kraft der Schiiler hat sich noch weiter zu 
entwickeln. Es ist darum zu verlangen, dass sie auf dieser Klasse auch grossere Werke lesen
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hnd durcharbeiten. Dahiu wiirden vor Allem erstens Reisebeschreibungen, welcke rie l Bandlung 
en thalten , und zweitens Biographieen einzelner bedeutender einheitlicher Charaktere, nicht bios 
einzelner Manner, sondern auch ganzer Volker gehoren. So ist z. B. die romische Geschichte 
eine lange Erzahlung von der Tapferkeit und Besonnenheit eines Volkes und kann darum  beson- 
ders dem Studium der Secundaner empfohlen werdcn.

Diese letztgenannte Art der E rklarung der Lesestiicke und der Behandlung der Lecture 
bereitet bereits fur die nunm ehr auf der Obersecunda zu betreibende Lectiire vor, welche letztere 
wiederum der Prim a vorzuarbeiten hat. Allgemein werden auf der Prim a die E lem ents der Logik 
behandelt. Die Absicht dieses U nterrichtes ist es nicht, die Schuler die abstracten Gesetze dieser 
Wissenschaft auswendig lernen, sondern sie dieselben vielmehr flir die eigenen schriftlichen Aus-  ̂
arbeitungen verwerthen zu lassen oder wohl gar lediglich an diesen einzuiiben. Dass es hierzu 
vielfacber und langsam und gleiehmassig fortschreitender Uebungen bedarf, ist ohne Frage. Wenn 
es nun auch anzunehmen ist, dass tuchtige und an Geistesarbeit gewohnte Schuler dieses Pensum  
in dem zvveijiihrigen Cursus der Prim a theoretisch und praktisch bis zu dem erforderlichen Grade 
wirklich bewiiltigen, so fiihrt mich dennoch die von m ir bisher eingeschlagene Methode dazu, 
schon auf der Obersecunda mit den Vorarbeiten hiefiir zu beginnen. Die Obersecunda kann der 
Prim a einen kleinen Theil der Arbeit, namlich die Lehre vom Begriffe abnehmen. Die prosaische 
Lecture liisst sich ohne viele Schwierigkeiten nach diesem Gesichtspunkte wiihlen, auch is t bereits 
auf der vorigen Stufe ein Anfang dazu gemacht worden. Denn die Schuler sind bereits auf der 
Untersecunda gewohnt, einheitliche Charaktere oder Zustande zu betrachten, aber immer an cou- 
creten Beispielen und immer unter besonderer Idervorhebung gerade der Handlungen des be- 
treffenden Individuums. Aber noch sind sie nicht angeleitet worden, die einzelnen Eigenschaften, 
die allgemeinen Begriffe getrennt von dem Besonderen fiir sich zu betrachten und syste- 
matisch zu ordnen. Mit diesen Uebungen ist nun auf der Obersecunda zu beginnen, jedoch in 
der Weise, dass die Schuler das Besondere im m er vor Augen haben. Denn das Allgemeine wird 
ihnen dadurch leichter verstandlich, dass sie es an einem Besonderen hervortreten sehen. Hier-* 
nach sind fur diese Stufe besonders diejenigeu Abhandlungen zur Lectiire gecignet, welche an 
einem concreten Gegenstande, an einem Individuum irgend eine Eigenschaft gleichsam verkorpert 
zeigen und dem Scluiler ein Muster geben, wie man z. B. aus den Handlungen eines Menschen 
sich den ganzen Charakter desselben construiren konne. Dass auch fiir diese Art der Erklarung 
solche Abhandlungen am geeignetsten scion, welche durchaus einheitliche Charaktere oder mog* 
lichst einfache Verhiiltnisse zum Gegenstande haben, ist hiernach wohl klar. Leider t r i t t  in der 
W irklichkeit und in der Geschichte diese Einheit urnl Einfachheit der Charaktere und Verhiilt
nisse nicht immer so deutlich liervor, und es ist gerade die Poesie, welche uns fiir diese Zwecke 
dienlicher ist. Dennoch finden sich wohl in den auf dieser Stufe gebrauchten Lesebiichern Ab
handlungen und Charakteristiken, welche in diesem Sinne verwerthet werden konnen, wenn sie 
auch selbst den angegebenen Zweck nicht mit der ganzen Strenge zu erkennen geben. Pen Be- 
griff w ahrhafter Tugend konnen die Schiiler z. B. an Sokrates, gewisse Grundeigenschaften des 
A lterthum s aus hervorragenden Perioden der alten Geschichte, Unbezwinglicho Herrschsucht an 
Napoleon, wahre Regententugenden an Friedrich dem Grossen eutwickeln. W enn die Schuler erst 
in der K unst geiibt mnd, vom Besonderen zum Allgemeinen hinaufzusteigen, dann werden sie 
auch die andere K unst leichter lernen, vom Allgemeinen zum Besonderen hinabzusteigen. Wie 
ungeschickt sie fast durchgangig darin sind, sieht man in ihren Aufsatzen an der Art und Weise, 
wie sie fiir bestim m te Begriffe und Gedanken Beispiele anzufiihren pflegen. Sie zeigen dem Leser



28

das als Beispiel angefiihrte Individuum fast niemals von der den Begriff oder den Gedanken allein 
bezeichnenden Seite, sondern in seiner A llgem einheit. Da nun aber in historischen Personlichkeiten 
die vollstandige E inheit des C haracters seltener und nicht so deutlich bervortritt als in poetischen, 
so ist es auch erklarlich, dass die Schuler gerade m it den aus der Geschichte angeftihrten Bei- 
spielen viel eher missgliicken als m it den aus der Poesie genommenen. — Um des Beispiels 
willen kann der Lehrer wohl auch einmal den umgekelirten Weg einschlagen und ihnen ein Lese- 
stiick erklaren, welches zuerst ein Allgemeines h instellt und dann betrachtet, wie ein Besonderes 
demselben entspricht. Diesen Weg ha t Engel in seiner Lobrede auf Friedrich den Grossen ein- 
geschlagen. E r sagt selbst in derselben, dass seine Lobrede auf Friedrichs Regententugenden nur 
sein solle eine „Betrachtung jener allgemeinen Vortrefflichkeit, die sich mehr oder m inder bei je- 
dem wahrhaft grossen Konig und m it einem ganz sichtbaren, nicht zu verkennenden Vorzuge bei 
diesem Einzigen findet.“ E r nennt das abstracts Bild eines w ahrhaften Regenten einen „fliich- 
tigen, unvollendeten Schattenriss, einen Entw urf der aussersten Linien“, dagegen das concrete Bild 
eines Regenten, wie Friedrich es war, ,.ein voiles, redendes und beseeltes Gemiilde “  Icli halte 
diese Rede fiir ganz besonders geeignet, den Schiilern zu zeigen, wie man aus einem Besonderen 
ein Allgemeines abzuleiten im Stande sei. Denn auch dem Schuler wird es bei der Leetiire der 
Rede bald k lar werden, dass Engel in W irklichkeit sein Bild eines vollkominenen Regenten von 
Friedrich selbst abstrah irt und dann wiederum die Uebereinstimmung des Besonderen, des in Fried
rich in die Erscheinung getretenen vollkommenen Regenten, m it dem Allgemeinen d. h. dem Be- 
griffe des vollkommenen Regenten nachweist. — Uebrigens kann die Lecture selbst, wenn die 
Klasse geniigend vorgebildet ist, fast lediglich nach Hause verlegt werden, so dass in der Klasse 
nu r die Besprechung und Erlauterung des Lesestiickes erfolgt. Dazu tr i t t  eine umfangreichere 
Privatlectiire, wobei nam entlich Biograpbieen bedeutender M anner und Volker, die sich zu einem 
einheitlichen C harakter entwickelt liaben, zu beriicksichtigen sind; ebenso auch Entwickelungen 
von Gegenstanden und Verhaltnissen, die einen so einheitlichen C harakter haben.

Der E rklarung der Lesestiicke miissen die Aufsatze entsprechen. W enn jedoch aus den 
prosaischen Lesestiicken den Schiilern k lar gemacht werden muss, wie sie von der Auschauung eines 
Gegenstandes zur Vorstellung desselben und von dieser zum Begriffe gelangen, so wird ihnen 
hauptsachlich die poetische Lecture reichlichen Stoff zu den zu bearbeitenden Themen bieten. Der 
Uebergang zu einer richtigen Begriffsbildung kann nur langsam stattfinden und d er Lehrer wird An- 
fangs zufrieden sein miissen, wenn auch nicht alle, sondern nur einige wesentliche Merkmale richtig 
angegeben sind. Im spateren Verlaufe aber muss m it Strenge darauf gehalten werden, dass bei 
diesen Begriffsbildungen kein wesentliches Merkmal ausgelassen werde. Ich wiisste wenigstens nicht, 
wie die Obersecundaner ohne die Erfiillung dieser Forderung und ohne die Kenntniss von dem , 
was Gattung, Art und Individuum, was Inhalt u n i  Umfang, was divisio und partitio, was ein 
wesentliches Merkmal, was Abstraction und Reflexion ist, und ohne vielfache Uebung in diesen 
Dingen ihre Aufsatze verniinftig zu disponiren im Staude sein sollten. Uebrigens stelle ich mit 
der Forderung, dass der Obersecundaner Them ata beliandeln lerne, welche die Begriffsbildung 
vorbereiteu, keine Neuerung auf. Denn in W irklichkeit w uraen und werden Them ata dieser Art 
auf der Oberseeunda derjenigen Gymnasien, welche ich hier im Auge habe, zuweilen bearbeitet, 
Z B. Das Wesen des Staatsm annes an Perikles gezeigt, Freuudestreue nach Schillers Biirgschafti 
Aemilius Paulus, ein Bild altrom ischer Thatigkeit nach P lutarch . Da auch noch auf der Prim a 
yielfach die Nothwendigkeit eintreten wird, dergleichen Them ata behandeln zu lassen, so bleiben 
selbstverstandlich die leichteren der Oberseeunda vorbehalten. Zu dieser leichteren Art gehoren
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diejenigen Them en, welche ih ren  Stoff aus den B alladen u n d  Epen, nam entlich  den griechischen 
und  deutschen V olksepen schopfen. D iejenigen Begriffsentw ickelungen dagegen, welche ih ren  Stoff 
aus dem  D ram a schopfen, mogen d er P rim a zugewiesen werden. Bei d ieser A rt von Them en 
kann  es den S ch illera  an Stoff niem als feh len ; dagegen is t ab e r  auch  m it a lle r  S trenge d a ra u f  
zu halten , dass sie das w esentlichste M aterial vollstandig ausbeuten . E ine nachlassige V erw erthung 
des gebotenen M aterials is t a is  ein  ganz grober F eh le r anzurechnen , w elcher keine N achsicht ver- 
d ient. D enn ausser d er streng  logischen D urchfiihrung e in er D isposition sind  die Schiller nun 
auch  zu e iner angem essenen Q uellenbenutzung fu r ih re  schriftlichen  A rbeiten  anzuleiten . Den 
zu behandelnden  Lesestiicken en tsprechend  m iissen die Q uellen Anfangs k le iner und  le ich te r zu 
benutzen  sein, dann  aber allm ahlich um fangreicher u n d  schw ieriger w erden. —  E s kann  fu r diese 
A rt von Them en auch die G eschichte benu tzt w erden, da sie C harak tere , E igenschaften , Tugenden, 
L as te r  und  V erhaltnisse der verschiedensten  A rt vo rfiih rt; jedoch  n u r  u n te r  d e r Bedingung, dass 
d e r  S chuler angewiesen wird, ein bestim m tes h istorisches W erk oder den  Y ortrag  des G eschichts- 
leh re rs  ais seine Quelle zu benutzen, und  seine U rtheile  a u f  G rund  d er A usfiihrungen d ieser be- 
stim m ten  Quelle abgibt. Es w erden viele h istorische Personlichkeiten  von verschiedenen G eschichts- 
schreibern  doch seh r verschieden behandelt und  d er Scbiiler w iire jd an n  dem  U rtheile  desjenigen 
H istorikers preisgegeben, dessen W erk  ibm  gerade in  die H ande fiele. Auch w iirde es dem  um - 
sich tigsten  und v ie lerfah rensten  L eh re r scbwer w erden, in a lien  F allen  die eigenen Leistungen des 
Schillers zu un terscheiden  von dem jenigen, was e r  in  unred licher W eise aus e iner anderen  Quelle 
geschopft hat. A rbe ite t d e r  S chuler dagegen nach einem  bestim m t angew iesenen G eschichtsw erke 
und  is t e r  verpflichtet, se ine U rtheile  aus den N achrich ten  dieses W erkes zu belegen, so is t a lle r-  
dings auch die G eschichte als eine vorzugliche F undstiitte  fiir Them en der bezeichneten  A rt zu 
b e trach ten .

A uf d er Prima, w elcher d ie jh e o re t is c h e  B ehandlung d er Logik zufallt, muss dieselbe an  
den A ufsatzen u n d  an  d er L ectu re  auch p rak tisch  eingeiibt w erden. In  d er Begriffsbildung m uss 
e ine  grossere G ew andtheit erz ielt werden, nam entlich  ab e r  m uss d e r  P rim an e r m it den bere its  
au f d e r Secunda gewonnenen Begriffen fre ie r um zugehen le rnen . 1st n u r  au f  d e r  Secunda m it 
a lle r  Consequenz verfahren worden, so m uss e r  bere its  eine grossere A nzahl feste r Begriffe im  
Kopfe haben , welche a u f der P rim a noch m ehr zu bere ichern  sind. Die einm al gew onnenen Be
griffe aber sind durchaus festzuhalten , es is t im m er w ieder d a ra u f zuriick zu kom m en, so dass 
d e r L eh re r bei N ennung derselben  eine vollstandige K enntn iss bei den Schiilern voraussetaen darf. 
E 3 is t von m ancher Seite sogar vorgeschlagen worden, eine bestim m te A nzahl fests tehender B e
griffe aufzustellen, deren  E ntw ickelung in  d er Schule vorgenom m en w erden m iisste. E in  solches 
Y erfahren  wiirde zugleich fiir die B estim m theit d er A usfiihrungen in  den A ufsatzen wie fu r  das 
V er8tiindniss der au f den oberen K lassen zu behandelnden  Lesestiicke von V ortheil sein. E s w are 
d ah e r w iinschensw erth, dass die L eh re r des D eutschen der oberen K lassen  sich iiber eine wenn 
auch n u r k le inere Anzahl bestim m ter Begriffe vereinigten, deren  K enn tn iss sie von den S chiilern  
verlangen und  deren  E ntw ickelung dann  en tw eder in  den Aufsatzen, bei d er D urchnahm e d er 
Lesestiioke oder in  den D isponiriibungen d e r  oberen K lassen vorzunehm en ware.

U n te r  die schw ierigeren der P rim a  vorzubehaltenden Begriffsentw ickelungen gehoren d ie
jenigen, welche von dram atischen  C h arak te rea  ab s tra h ir t sind, die m an m it dem  N am en d er 
C h arak teris tiken  d ram atischer P ersonen  bezeichnet. Doch w ird die B ehandlung eine andere  sein 
als au f d e r O bersecunda. Auch au f d e r  U ntersecunda sind schon C harak terbeschreibungen  ge- 
geben w orden, ab e r  au f  je d e r  d er d re i S tufen  in  an d e re r W eise. Dem  U n tersecundaner w erden
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die Eigenschaften des von ihm darzustellenden Charakters bemerklich gemacht und er hat ntm ill 
einer Erzahlung an den Handlungen seines Helden zu zeigen, wie diese Eigenschaften hervor- 
treten. Der Obersecundaner untersucbt die Handlungen des betreffenden indiriduellen Charakters, 
fiihrt dieselben auf gewisse Eigenschaften und diese verschiedenen Eigenschaften auf eine einzige 
Grundeigenschaft zuruck und zeigt auf diese Weise dem Leser ein abstractes Bild, von welchem 
der bestimmte individuelle Charakter seines Helden gewissermassen nur ein Abbild ist Der 
Primaner endlich zeigt uus die Handlungsweise eines zwar einheitlicben Charakters, aber aucli 
alle wesentlichen Momente dieses Charakters in ihrem Verhaltnisse zu den verschiedenen Tkeilen 
einer einheitlich fortschreitenden Handlung. So findet eine stufenweise erhokte Forderung an die 
Leistungsfahigkeit der Schuler statt. Dio klassischen deutschen und auch die griechischen Dra. 
men, besonders von Sophokles, konnen hierzu als Quelle benutzt werden. W erden die letzteren 
auf der Prima niclit im Urtexte gelesen, so mag der Lehrer des Deutschen sie den Sckiilern in 
der Donnerschen Uebersetzung in die'H and geben.

Aber weiter kommen auf der Prima seiche Themen zur Behandlung, welche sich das Auf- 
stellen, Durcbfiibren und Beweisen oder Widerlegen von Urtheilen zur Aufgabe stellen (die Ab- 

handlungen) und daher eine hinreicbende Uebung in der Anwendung der logiscben Schlussformen
verlangen.   Da der Primaner vom En dziele des Gymnasiums nicht mehr so sebr weit entfernt
ist, da die Leistungsfahigkeit des polnischen Scbiilers im Deutschen auf dieser oborsten Stufe im 
Wesentlichen zu demselben Grade gefordert sein muss wie auf Gymnasien mit nur deutschen 
Schiilern, so werden iiber die genauere Begrenzung des Gebietes der Abhandlung wohl ebeu so 
viele Streitfragen entsteken wie auf rein deutschen Gymnasien. Aber den Anforderungen des 
Iteglements wird der Abiturient, vorausgesetzt dass er in der angegebonen Weise vorgebildet ist, 
gewiss entsprechen konnen. Und es bestimmt sich hiernack das zu verfolgende E idziel iu folgen- 
der Weise: Der Abiturient wird die bereits auf den friiheren Stufen erlangte Uebung in der Ab- 
fassung bistorischer Aufsatze in den letzten Schuljahren erweitern und vertiefen; er wird ferner 
eine Beschreibung im engeren Sinne d. h. von Naturgegenstanden zu liefern im Stande sein; er 
wird auch eine Beschreibung im weiteren Sinne d. h. eine Charakteristik entwerfen konnen; er 
ist in der Bildung von Bogriffen auf der Obersecunda und Prima geiibt worden; endlich wird er 
auch im Stande sein, ein Urtheil, eine Sentenz aus dem Gebiete der Lebenserfahrung in einer 
logischen Disposition mit richtiger Anwendung der logiscben Scblu3sfiguren zu beweisen oder zu 
widerlegen. Ich wiisste nicht, was mehr von ihm zu verlangen ware. Aber ich wiisste auch 
nicht, dass dies nicht zu erreichen ware.

Nur den einen Wunsch mochte ich bier iu Bezug auf die fiir die Themen zu benutzende 
Quelle aussern, dass man bei etwaiger Verlegenheit urn dieselbe oder statt fremde Literaturen 
ungebuhrlich zu beriicksichtigen — nur bei der griechischen ist diese Gefahr nicht vorhanden — 
moglichst aus der deutschen Literatur schopfe. Zwar ist die Kenntniss der L iteratur keinoswegs 
allein massgebend fur die Wahl der Themen; aber erstens lernen die Schuler daraus den deut
schen Stil und die fur eine jede Art der Darstellung geltenden Gesetze am besten kennen, und 
zweitens wird dadurck den Missgriffen bei der Wahl der Themen, die Jedem bei der Durcbsicht 
der Programme in die Augen fallen miissen, am ehesten vorgebeugt. Es ist ja vielfach die Be- 
obachtung gemacht worden, dass die wissenschaftlichen Lieblingsneigungen des deutschen Lehrers 
aus den von ihm gestellten Themen ersichtlich seien. Deinhardt bemerkt dies ausdriicklich und 
Laas bestatigt es und fiigt hinzu, es sei aus Deinhardts Aufgaben zu ersehen, dass er ein Buch 
iiber Schiller geschrieben habe. Solche Lieblingsneigungen wird sich Jeder gewiss gefallen lassen;
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aber es gibt auch andere Lieblingsneigungen oder Lieblingsklagen, die sich aus den deutschen 
Themen durehblicken lassen. Es beriihrt unangenehm, Themen zu lesen iiber den Schaden, den 
der Luxus der Frauen anrichte; weder Themen, in welchen eine weicklicke, sentimentale Stim- 
mung hervortrittj wollen mir gefallen, noch auch eine solche Lieblingsneigung fiir die polni sche 
Literatur, dass von zehn in einem Jahre bearbeiteten Themen genau die Halfte Uebersetzungen 
oder Bearbeitungen nacb dem Polnischen siud.*) Andererseits darf man nicht vergessen, dass 
trotz der Durchfiibrung der strengsten Methode gerade der deutsche Unterricht einer voreiligen 
Kritik oftmals sebr unberufener Leute ausgesetzt ist. Da will bei den Aufsatzen der Eine dieses, 
der Andere jenes beriicksichtigt wissen, unbeacbtet ob es uberhaupt in den Zwecken des Gym- 
nasialunterricbtes liegt; dem Einen sind die Forderungen zu hoch, dem Andern zu niedrig. Be- 
handeln die Schuler historische Themen, so will man nicht haben, dass sie sich iiber weltgeschicht- 
lich bedeutende Personen naseweis abzuurtheilen gewohnen; bearbeiten sie didaktische Themen, 
so kla^t man iiber ein leeres Moralisiren; stellen sie dramatische Charaktere dar, so erwidert 
man es gehore fiir eine solche Aufgabe bereits ein hochgebildeter Geist; entwickeln sie Begriffe, 
so soil dies schou iiber die Anforderungen der Schule hinaus gehen. Gibt man den Schiilern 
den fertmen Stoff und iiberlasst ihnen nur die Disposition und die elocutio, so wendet man ein, 
die inventio, das Auffinden des Stoffes sei doch auch ein sehr wesentlicher Theil beim Aufsatz- 
schreiben; iiberlasst man ihnen das Aufsuchen des Stoffes, so heisst es, man ’solle die Schiiler 
nicht erst auf Entdeckungsreisen ausscliicken. Hiernach wird es klar sein, wie derjenige Lehrer 
des Deutschen, welcher unter steter Beriicksichtigung der Leistungsfahigkeit seiner Schiiler eine 
streug einheitliche, nicht fiir eine einzelne Klasse, — wie es vielfach Mode geworden ist — son- 
dern mit Riicksicht auf den ganzen zuriickzulegenden Weg gestaltete Methode befolgt, sich solchen 
Klagen gegeniiber zu verhalten habe.

Das Hauptlehrbuch fiir die Logik bleibt die prosaische Chrestomathie, in welcher die Ab- 
handlungen den grossten Platz einnehmen miissen. Dieselben diirfen aber nicht aus dem Zusam- 
menhange gerissen, sondern miissen selbststandige abgerundete Untersuchungen sein. Denn die Dis
position, der Gedankengang und die Art und Weise der Argumentation in solchen abgerissenen 
Stiicken konnen nicht in alien Theilen massgebend sein fiir einen einheitlich und aus Einem Stiicke 
anzulegenden Aufsatz. Nachdem man mit den Schiilern zuerst die einzelnen Abhandlungen des 
Lesebuches als einheitliche Ganze besprochen und erklart hat, bereite man sie auch fiir schwie- 
rigere Arbeiten vor, namlich fiir das Verstandniss, auch grossere Abhandlungen und Schriften 
durchzuarbeiten und sich durch angestrengte und eruste Geistesarbeit den Inhalt zu assimiliren. 
Bei Schiilern dieser Klasse, die auf den friiheren Stufen an den vollen Ernst der Arbeit gewohnt 
sind, muss eine gewisse Begeisterung und die dazu nothige Kraft und Ausdauer vorausgesetzt 
werden, sich zuerst unter Anleitung des Lehrers, dann selbststandig auch mit grosseren Abhand
lungen, welche Fragen von allgemeinerem menschlichen lnteresse zuin Gegenstande haben, zu be- 
schaftigen. Der Zweck dieser Geistesarbeit ist nur die Entwickelung der Geisteskrafte, keineswegs 
aber die blosse Aneignung von Kenntnissen. Und dies scheint mir zugleich die letzte und beste 
Vorbereitung zu sein, welche der deutsche Unterricht fiir das Universitatsstudxum gewahren kann*

* J  Ich bem erke hierbei, dass ich mir zur Orientirung fiber die Grundsatze der in unseren Verhaltnisseu  
zu stellenden Themen von den dabei irgeud in Betracht konnnenden Gymnasien, so weit die Nachrichten der P ro
gramme reichen, alle Them en zusammen gestellt habe und dass die ob igen  Bemerkungen nur einige gelegentliche, 
w ie ich glaube, bescheidene W finsche sind.
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Es wiederholen sich nun zwar die Klagen immer von Neuem, dass die Selmie nicht in geniigender 
Weise fiir ein strenges Denken und fur die Studien auf der Universitiit vorbereite, und anderer- 
seits, dass die reine G edachtnissthatigkeit auf der Universitiit in gleicher Weise wie auf dem 
Gymnasium fortgesetzt werde; und man ist in den Vorschlagen zur Beseitigung dieses Uebelstandes 
zum Theil ziemlich weit gegangen. So hoflt der Verfasser der Schrift „Ueber nationale Erzie- 
hung“ eme grundhchere Vorbereitung zum selbststiindigen Denken dadurch zu erreichen, dass er 
das ganze letzte Semester der Abiturienten nur selbststandigen wissenschaftlichen Arbeiten unter 
Anleitung der Lehrer gewidmet wissen will, ein Plan, dessen Ausfuhrung sich sehr viele H inder- 
nisse in den Weg stellen. Aber der Feind des strengen, selbststandigen Denkens, der in der 
mechanischen und rein gedachtnissmiissigen, oftmals sogar bis zur grossten Gelaufigkeit bewirkten 
Aneignung des Lehrstoifes und in der daraus entstehenden Verdummung auftritt und sich bei 
jungen Studenten zuweilen in einer gewissen wissenschaftlichen Ekstase manifestirt, ist schon viel 
friiher und viel radicaler zu bekampfen. Immerhin mag man den Abiturienten in der letzfcen 
Zeit einige besonders schwierige Fragen zu lósen geben, wohin nam entlićh die Auflosung und 
Aussóhuung von W iderspriichen zweier verschiedenen Gedanken oder Abhandlungen iiber dieselben 
oder ahnhche Gegenstande besonders aus dem Gebiete der L iteratur und der allgemeinen mensch- 
lichen Lebenserfahrungen gehoren, und sie werden dabei zeigen miissen, ob ihr Wissen nur Ge- 
dachtnissache oder Herzenssache ist. Aber man erfrische und belebe nur den ganzen einheitlichen 
Organismus, und es wird m cht nothig sein von der Ansetzung eines neuen Gliedes die Heilung 
des Uebels zu erwarten. °

Ich habe in meinen Ausfiihrungen ein besonderes Gewicht auf die von unten auf in einem 
einheitlichen Geiste erfolgende Entwickelung der Methode des deutschen Unterrichtes gelegt und 
gezeigt, wie der Schuler die zwei ersten Jak re  durch Betrachtung und Uebung zum Verstandniss 
des Hauptsatzes gelange und wie, nachdem dieser erste nothwendige Grund gelegt worden, sofort 
auch die schriftlichen Uebungen beginnen, dereń Gegenstande die Erscheinungen nach ihrem Zeit- 
und Raumverhaltnisse sind und zwar vier Jahre hindurch vom dritten  bis zum sechsten Schul- 
jahre, wahrend gleichzeitig die Einiibung auch der Nebensatze und der indirecten Rede und dann 
die Zerlegung der Lesestiicke parallel laufen, und wie dann in den drei letzten Schuljahren der 
Schiller es zu thun habe m it den Begriffen, den U rtheilen und Schliissen in den Lesestiicken wie 
in den Aufsatzen. Somit wird auch der A biturient eine einheitliche bis zu einem gewissen Grade 
abgeschlossene Bildung mitnehmen, nicht miide und erdriickt von der Last des aufgeburdeten 
Wissens, sondern m it ausdauernder Begeisterung und K raft fiir geistige Arbeit ausgestattet. Denn 
wenn er von unten auf in zwar langsamem, aber stetigem und festem und allmahlich wachsendem 
Fortschritte das eigene Denken geiibt ha t und am Schlusse seiner Schulerlaufbahn darauf hinge- 
wiesen wird, dass man tro tz der umfangreichsten, aber mit einander nicht verbundenen Kennt- 
nisse doch sehr wohl vom Wesen der W issenschaft nicht die leiseste Ahnung haben konne, dann 
wird er sich nicht dem geistigen Hochmuthe hingeben, welcher die niedrigste von alien Arten des 
Hochmuthes ist, und sich nicht einbilden, m it geistigen Schatzen reich beladen zur Universitiit zu 
gehen, sondern bescheiden erkennen lernen, dass er zwar Manches gelernt habe, aber nur gerado 
so viel, urn je tz t anfangen zu konnen, nach der W ahrheit zu suchen. Die Schule aber kann sich 
Gliick wiinschen zu ihrer W irksam keit und zu der Tuchtigkeit ihrer Schiiler, wenn sie von solchem 
Geiste erfiillte Abiturienten entlasst, die nicht nu r zu sprechen und zu schreiben verstehen, son
dern die auch denken d. h. in der Vielheit die E inheit suchen gelernt haben und die dann auch 
spater ais Burger und Beamte im Organismus de3 Staates fur das gemeinsame Vaterland, un ter 
dessen Segnungen wir alle geboren sind, leben und sterben werden, denken und darnach handeln.
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ichichte
Dr. Zwolski,
3. Oberlehrer. 2 Polnisch

Marten,
4. Oberlehrer. 4 M athematik 4 Mathematik

Jagielski,
5. Oberlehrer.

4 Mathematik[4 Mathematik 

2 Physik
1 Physik 1 Physik 3 Maithematik

vacat.

Polster,
7. Oberlehrer, Ord. in VA.

vaeat.
Kotliński,

2. ordentlicher Lehrer 2 Franzosisch 2 Franzosisch 2 Franzosisch 
1 N aturkunde

Dr. v. W awrowski,
3. ordcntl. Lehrer, Ord. in VIB. 2 Polnisch s3 Geschichte

Paten,
4. ordentl. Lehrer, Ord. in VB.

Zenkteler,
5. ordentl. Lehrer, Ord. in O.III. 2 Polnisch 2 Vergil 9 Latein 

b Griechisch
•Tschicli,

6. ordentl. L ehrer, Ord. in IV. 2 Franzosisch 4 Griechisch 
2 Franzosisch 2 Deutsch

Wegner,
7. ordentl. Lehrer, Ord. in V IA

Dr. Dolega,
8. ordentl. Lehrer, Ord. in O.II. 3 Deutsch 3 Deutsch 

2 Horaz 8 Latein 2 Hom er

Fleischer,
wissenschaftlicher Hilfslehrer,

Ord. in U .III.

2 Vergil 
1 M etrik

3 Deutsch 
1 M etrik Lat.

e i n e  a l l g e r a e i n e  Z e i c h e u
Zellner, teehnischer Lehrer,

(i. d. C entral-T urn-A nstalt in Berlin.)

Lic. Dilloo,
erangeliseher Religionslehrer.

2 Religion 
2 Hebraisch

2 Religion 
2 Hebraisch 2 R eT i

Dr Freimann,
judischer Religionslehrer. 2 R e l i g i o  n s s t u n d e n  | 2

F Ifimel,
L eh re r der Vorschule.

!

i
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1 Latein 11.

18.

19.

0 Griechisch 
3 Deutsch 
2̂  Polnisch

3 Geschichte 
2 Polnisch 2 Schreiben

20.

3 Mathematik
3 Rechnen 
2 Naturb. 3 Rechnen 19.

3 Mathematik 18

i 1 1 1 1 1

6 Griechisch
9 Latein 
3 Deutsch 
2 Geograph.

20

1 1 1 1 1

1 Naturb. 2 Franzosisch 2 Naturb. 3 Rechnen 
2 N aturb.

3 Rechnen 
2 N aturb. 22.

3 Geschichte 10 Latein 
4 Deutsch 22.

2~7’o '

9 Latein 
3 Deutsch 
2 Franzosisch 
2 Geographie
nisch

2 Geographie 2 Geographie 22.

2 Franzosisch 1 Zeichnen 22.

10 L atein 1 1 20.

3 Deutsch 
2 Franzosisch

9 Latein 1 
4 Deutsch i

2 Schreiben 
2 Polnisch

22

1 !
18.

10 Latein
22.

s t  u n d e 2 Zeichne:, 2 Zeichnen

I 1
-------- - 1 Biblische Geschichte 1 1

16.g  i o n
2 R e l i g i o n "  3 R e 1 i g o n

R e l i g i o n s s t u n d e n 2 R e 1 i g i o n s s t u n d e n 6.

12 Deutsch 
2 Polnisch 
5 Rechnen 
4 Schreiben 
1 Geographie

24.
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L ehrer: 0.1 11.1 0.11 U .I I O .I I I

Dr. Becklmus, Direktor, 
O rdinarius in O.I.

8  Latein  
Propadeuti k

2 Homer

D r. v. Bronikow ski,
Prof. u. 1. Oberlehrer, Ord. in U .I. 6 Griechisch 6 Latein 0 Griechisch !

Regentkc,
2 . Oberlehrer. Ord. in U .II. 1

.0 Latein | 
3 G riechisch  
2 Deutsch

Dr. Zwolski,
3. Oberlehrer, Ord. in V IA .

1 2 P o ln issh

M arten,
4. Oberlehrer.

4 Mathematikj 4 Mathematik

Jagielski,
5. Oberlehrer.

4 M athem atik
2 PI

4 Mathematik  
ysik

1 Physik 1 Physik 3 M athematik

Dr. Schrocer,
6. Oberlehrer, Ord. in U.I1I.

2 Deutsch
3 Geschichte

3 Deutsch  
3 Geschichte

Bolster,
7. Oberlehrer, Ord. in Y A .

vacat 1. ord. L.

Kotliński,
2. ordentlicher Lehrer.

2 Franzosisch 2 Franzosisch
j2Franzósisch  
1 Naturb.

Dr. v. W aw row ski,
3. ord. Lehrer, Ord. in V IB .

2 Polniseh
1

3Gescbichte u 
Geographic

Dr. Klee,
4. ord. Lehrer, Ord. in IV A .

2 V ergil

Zenkteler,
5. ord. Lehrer, Ord. in O.III.

2 P olnisch
10 Latein 
6 Griechisch

Tscliich,
6. ord. Lehrer, Ord. in 1VB.

2 Franzdsisoh
4 Griechisch 
2 Franzosisch

W egner,
7. ordentlicher Lehrer.

Dr. Dolega,
8. ord. Lehrer, Ord. in 0.11.

2 Horaz
8 Latein
2 Deutsch
3 Geschichte

3 Geschichte 3 Deutsch

Fleischer,
w issenschaftlicher H ilfslehrer, 

Ord. in Y B. ■

1

Zellner,
technischer Lehrer u. Turnlehrer. z

e i n e 
w e i

1 1 g  e in e 
a 1 1 g  e

i n e Z e i
m e i n

c h e n - 
e

Rector Muchę 
svangelischer R eligionslehrer.

2 Religion 
2 Hebraisch

2 Religion 
2 Hebraisch 2 Re

Dr. Freim ann.
jiidischer R eligionslehrer,

l w e i R e 1 i g  i o n s s t u n d e n

Blumel,
Lehrer der V orschule (VII).

1

am Gymnasium zu Ostrowo im Śommersemester 18745.

U .l i l IVA 1YB VA VB VIA VIB V II W ochentl.
Stnndenzahl

11

18

18

2 Polniseh 2 Pol: lisch 10 Latein  
4 Deutsch

20

3 M athematik 3 M athematik 3 Rechnen 3 Rechnen 20

3 M athematik 18

8  Latein 19

0 Griechisch 9 Latein ■
3 Deutsch

18

1 Naturb. 2 Naturb. 2 Naturb.
3 Rechnen  
2 N aturb .

3 Rechnen 
2 Naturb.

22

3 Geschichte 
u. Geogr.

10 Latein 
4 D eutsch

22

3 Deutsch
10 Latein  
6 Griechisch

21

2 Franzosisch
20

10 Latein  
3 Deutsch

21

3 Geschich  
3 Deutsch

te u. G eogr.
2 Franzosiscl

2 Franzosiscl 
2 Geographie 

2 Po

2 F ranzosiscl 
2 Geographie 

nisch

2 Polniseh 22

21

2 Ovid
9 Latein 
3 Deutsch

2  Geographi 22

s t u n d e.
G e

1 Zeichnen  

a n g s t u n d e n .

2 Zeichnen 
2 Sehreiben  
2 Gesang

2 Zeichnen  
2 Sehreiben  
2 Gesang

2 Geographie 
2 Zeiehnen 
2 Sehreiben  
2 G esang

24 -t- 8  
Turnen

lśgien
1 Zeichnen Zwei Religion Drei R eligion 16

Zw ei R eligionsstunden Zwei Religionsstunden 0

Ki

12 Deutsch  
5 Rechnen  
4 Sehreiben
1 Geographi*
2 Polniseh

n m m a  359

24
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P e n s e n

VI V. IV. D ill.

Keligion:
katholisch:

D e r  U n t e r r i c l i t  i s t  i n

Beligion:

e-vamgeiisch:

V II und V I.
a) Bibl. Geschichte: Die 

Geschichte von d. Scho- 
pfung bis zur Theilung 
des Reiches; Geschichte 
der Hauptfeste. w. 2 St.

b) K atechism us: 1. u. 2. 
Hauptstiick mit Luthers 
E rklarung m em orirt und 
kurz erklart.

Bibelspriiche. 10 Kirchen- 
lieder. w. 1 St.

Bibl. Gesch.: D ieG eseh.der 
Konige biszudenM akka- 
baern.

Geschichten aus dem N. T ., 
die sich nieht au f die 
christl. Feste beziehen. 
w. 1 St.

V  u. IV . a) Erkl. der Pei 
K irchenjahres. Einl. in 
T. Jesu  Lebensjahre.

b) 1. 2. u. 3. Hauptstiick 
r ir t  u. kurz erklart. Ki

ikopen u. des christlichen 
d. Bucher des A . u. N. 

w. 1 St.
mit L uthers Erkl. memo- 

rcheulieder. w. 1 St.

a) aus d. A. T . werden d. 
grdsserem  Zusaminenh. 
Psalm en u. prophetische 
die Geschiehte ansclilies- 
w. 1 St. 

d) Zusamm enfassende E r- 
Kirchenlieder. Reforma-

Beligion:
jiidisch:

V II bis IV .
Biblische Geschichte: Inhalt der 5 Bucher Moses. Religion: E rklarungen aus 

der Glaubenslehre und Bedeutung der Festtage .

III. Biblische Geschichte : 
stiirung des e rstcnT em - 

Religion: Fortse tzung  der 
k larung von Theilen der

Deutsch:

Redetheile. Leseiibungenu. 
Nacherzahlen des Ge- 
lesenen u. Vorerzahlten. 
In V erb indung  damit die 
L ehre vom einfachen u. 
erweiterten H auptsatze. 
Prapositionen. Lesen u. 
V ortragenvon Gedichten. 
W ochentlich ein ortho- 
graphisches Diktat.

Leseiibungen und N acher
zahlen desGelesenen und 
Vorerzahlten. In V erb in 
dung damit die Lehre von 
der Koordination der 
H auptsatze.

Lesen und V ortragen von 
Gedichten.

W ochentlich ein D iktat zur 
Einubung der O rthogra
phic und der einfachsten 
Interpunktionsgesetze.

Uebungen im Gebrauche der 
Nebensiitze.

Leseiibungen und N acher
zahlen desGelesenen und 
Vorerzahlten.

Vervollstandigung der In- 
terpunktionslehrc.

V ortragen von Gedichten.
A lle2W ochen  eine schrift

liche Reproduktion eines 
v o rerzah lten , mogliehst 
einfachen Stoffes, vor- 
wiegend Erzahlungen.

Die indirekte Rede.
S tarke u. schwasheDekl. u. 

Conj.
E rklaren  u. mundliches Re- 

produciren von prosai- 
schen Lesestiicken be
sonders erzalilender A rt 
m it besonderer Aehtung 
au f die H auptabschnitte 
derErziihlung. E rk larm ig  
u. V o rtrag  von Gedichten, 
besonders epischer und 
lyrisch-epischer Art.

Aufsatze dreiwóchentlieh u. 
zwar Reproduktionen von 
Erzahlungen.

Latein:

Regelm. Deklination u. Con
jugation  nebst Deponen- 
tien. Das hauptsachl.von 
derComparation, von den 
Pronom .,Zahlw . (Cardin, 
u. Ordin.) P raeposit.

Schultz §§ 2—105, von § 4 
nur die Genusregeln, von 
§ 25 nur N r. 1, von § 31 
nur Nr. 2, von § 45 nui 
die Declin., von § 47 nui 
IV  u. V  von § 58 nui 
Z a h ll— 10. Das Kleinge 
drucktefalltw eg bei §§21 
48,53,63,64,66,67. Gana 
fallenweg: §§15,35,42,52 
54,59,60,61,68,69,76,104

Vokabeln. Uebersetzung 
Einfacher Satz.

W iederholungu.Erganzung 
des Pensum s der VI. Un- 
regelm. Formenlehre. 
Schultz §§ 106—165.

D as W ichtigste von den 
Conjunktionen.

Acc. c. Inf., Abl. abs. aus 
dent Gebrauch.

Zusammengesetzte Satze.
Lekture im Anschluss an 

die Grammatik.

Die K asuslehre mit Aus- 
schluss der Spezialitaten 
M em oriren von je  einem 
Satze zu jed e r Regel 
Konjunktionen. Etwas 
aus der W ortbildungs- 
lehre. Uebersetzungen 
aus Schultz’ Uebungs- 
buch.

Kasuslehre vervollstandigt.
Das W ichtigste von den 

syntaktischenEigenthiiin- 
lichkeiten im Gebrauche 
der Adj. u. Pron. Vom 
Gebrauche der Teinpora, 
vom Indikativ und Con- 
junktiv das W esentliche. 
§ 2 3 6 -2 6 4 . — Ueber
setzungen. Das W ieh- 
tigste aus der Prosodie.

T a b e l i  e.
0111. DU. o n Ul. 01.

d i e s e m J a l i r e  a u s g e f a l 1 e n.

historisch, A bschnitte in 
gelesen, dazu leiehtere 
Stellen, wo sie sich an 
sen. Apost-elgesehiehte

klarung des Katechisinus 
tionsgeschichte. 1 St.

Y on Josua  bis zur Zer 
pels.
G laubenslehre und Er- 
Bibel.

a) Gesch. des Reiches Gottes im alten Lunde. 
mit besondr. Riicksicht aut d. Didaktisehc. 
Griech. Lekt. des Evang. St Job. u. d. 1. 
Joh. Briefes.

b) Das Leben Jesu  nach d. Harmonie der 
Evang. mit Besprechung der wichtigsten 
biblisch-dogmatischen Begriffe.

Ivleinere paulin. Briefe u. d. Jakobusbrief im 
U rtext. Kirchenljeder. 2 St.

a) K irchengeschichte bis au f d. neuere Zeit- 
L ekture der Aug-sburgischen Konfession. 
Unterscheidungslehren.

b) Glaubens- und Sittenlehre. Róm erbrief; 
Theile der K orintherbriefe; Epliescrbrief; 
1. T im oth .; Brief und Abschnitte aus der 
Apokalypse. W iederholung dor Kirclien- 
lieder. 2 St..

I I— I
Pflichtenlehre und Erklarung von ausgewahlten Theilen de r Bibel.

Periodenbau.
Bei der L ekture von or 

zahlenden Stoffen Auf- 
suchen der Disposition.

Kleinerc V ortrage.
V o rtrag  von Gedichten, 

besonders leichtere Bal- 
laden.

Dreiwdchentliclie Aufsiitze 
erzahlenden Inhalt-s mit 
mdgliehst einfacher D is
position.

W iederholungen, ErgSn- 
zwng und Abschluss der 
M oduslehre nach der 
kleinen Sprachlehre von 
Schultz.

Uebersetzungen.
Prosodie.

Belehrung fiber die 
wichtigstenGattungen 
derP oesie , besonders 
des Epos u. Balladen, 

inuner im A nschluss an 
die Lekture. Nibelun- 
genlied und Gudrun. 
Prosaische Lekture 
von Beschreibuugen 
u. Darstellungen (Re- 
inaely S. 1 — 180). 
V ortrage. dwochent- 
liche Aufsatze, beson
ders Beschreibuugen 
und Charakteristiken, 
mdglichstin crzahlen- 
der Form .

Nach Schultz g rdsserer 
Sprachlehre §§ 319— 
402.Tem porau.M odi. 
Uebersetzungen aus 
Siipfle 2. Theil.

Belehrung iiber diewich- 
tigsten Gattungen der 
Prosa. V ortrage.' 
Schillers Balladen 
H erm ann u Dorothea 
oder Tell oder die 
Jungfrau v. Orleans 
Vierwochentl. Auf
satze, besondersSchi 
derungen einheitlicher 
Charaktere aus den 
Balladen und den 
Epen.

Indirekte Rede, P a rti-  
cip,Gerundium , Supi-
Hum.

Schultz § 420 -  427. 
Das W ichtigste vom 

Satzbau u.derSatzver- 
binduug. Anleitung 
zum lateinischen Auf- 
satz. JJebersetzenaus 
Siipfle.

Ueberblick iiber den in- 
nern Entw icklungs- 
gang u. die Gliederung 
der L iteratur bis Les
sing inch

Im W inter:
Bis zur Reformation. 

Niiheres Eingehn auf 
das Hilde-brandslied 
au f Pareival u. eine 
Auswahl von Gedich
ten W altliers von der 
Vogelweklc (uhd.).

Im Sommer: 
L iteraturbisLessing inel. 

N ahereB etrachtuiig v. 
Klopstock u. Lessing. 
Lektiire: Klopstocks 
Oden u. Lessings Lao- 
koon (cap. 1 -2 4 ). 

P riva t-L ek tiire : Minna 
von Barnhelm , Emilia 
Galotti, N athan der 
W eise.

Uebungen im Definiren

Literaturgeschichte.
Repetition.

Im  Winter: 
Betrachtung H erders m. 

H eranziehung eijiazel- 
ner P roben u. Anlei- 
tung zu privater Lec
ture (Auswahl aus d. 
Ideen z. G. d. M ) 

Goethem itbes.Eingehen 
auf die Iphigenie u. 

Tasso,von dencnlStiiek 
volistandig gelesen u. 
erk lart wird. 

P riva tim : W ahiheit u. 
Dichtung.Italien.Reise. 

Im  Sommer: 
Schiller m .bes.E ingehen 

auf W allenstein. 
K lassenlekture: Ueber 

Anmuth u. W iirde ad. 
iiber naive u. sentim. 
Dichtung.

und Disponiren. V or
trage. 4 w. Aufsiitze. Propadeutik .

LW iedcrholungeu u. E r- (Syntaxis ornata. 
ganzungen oiniger Periodenbau. 
wiehtigen Parthien 
a-ns der Grammatik.
Periodenbau. Kleine 
Lateinische V ortrage 
und Sprechiibungen 
Siipfle 3. Schriftliche 
Uebungen. Aufsatze,

W iederholungen. 
Lateinische V o rtrage  u.

Sprechiibungen. 
Schriftliche Uebungen. 
Aufsatze.
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V i V IV. U.I11

G riech isch:

r
a
b
i
§

iin iib u n g  der regelm . A 
t t isc h e n  F o rm en leh re  3 
is  zum  verb , m utum  

n c l.E n g e r § § l — 44, excl.
16, § 17, § 31 , § 33 ,

1, 5. § 3 8 , § 39  2. A nin .
, 2 , 3. § 4 2  2 , 7 . § 44  
. A n m . 1, 2 , 3 .4 .  V o -  

cabellernen n ach  K iib ler . 
J eb erse tzen  aus dem L e -  
eb u ch e vo n  E n ger.

V ie d erh o lu n g d . regelm . 
7erb um s. V e r b a  liq uida, 
ontracta  u. verba in  fu  
§ 4 7 — 58. V o k a b e lle r -  

ien . U eb erse tzen .

F ranzosisch :

L e s e n .  A u ssp rach e . 
A voir und etre.
Dlo tz  E lem entargram . 
-.ek tion  1 —4 3 , m it B e -  
•iick sichtigung von L ek -  
tion 4 4 — 60  in B etre ff  
le r  A u ssp ra ch e  u n d  der  
Y okabeln .

Die 4 reg e lm a ssig . C on-  
u g ation en , d as  V e rb e  
la s s iv  u n d  p ron om in al. 
P lo tz  E lem en targram . 
l.ek tion  6 1 — 105.

D ie  u n reg e lm a ss  igen  
V erb a.
P lo tz  S eh u lgram m atik , 
A b sch n itt 1 u . 2 ., L ek -  
;ion 1 b is  24.

Polnisch (fakultativ .)

R edetbeile . D er  e in faeh e  
S a tz . L ese n  u. N a c h e r-  
ziih len  n. d. L cseb u ch e  
P rz y ja c ie l dzieci. O rtho- 
grap h isch e  U eb u n gen .

K oord in ation  d. I ia u p t-  
sa tze . D a s  U eb r ig e  w ie  
in  V I.

U eb u n g en  im  G ebrau- 
che der N e b e n sa tze .  
L ese n  un d  N a c h e rz a h -  
len  w ie  in V I . S ch rift-  
lich es  N a eh erza h len .

B een d ig u n g  der S a tz -  
U eb u n g en n a cb  dem  L e-  
d e s L e s e s to ffe s  a u sK r a -  
ken. S ch r ift lich es  N a c h -

Hebrkisch (fa k u lta tiv )

Geschichte

und

Geographie.

D ie  n o th w en d ig sten  
G rund begriffe  au s  der  
p h y sisch en  und m ath e- 
m atise łien  G eo g ra p h ie  
oh n e  B e w e is e .  D ie  oro- 
graph . u. h y d rograp h . 
V e rh a ltn is se  d er  e in ze l-  
nen E rd th cile  n eb st den  
w ieh tig stcn  L an d crn  in  
d en se lb en .

W ie d erh o lu n g  u. Er- 
w eiteru n g  der V o rb e-  
griffe a u s  der luathem . 
G eograp h ie , die S taa tea  
E u rop as m it den h er-  
v o rra a en d sten  S ta d ten . 
E in ze ln es  u b er  P r e u s -  
sen .

G esch ich te  d erG riech en  
un d  R om er.
T o p isch e  u . p o litisch e  
G eograp h ie  von  S iid -  
E u ro p a , A s ien  u. N o rd -  
afrika.

D e u tseh e  G esch ich te  
w ah ren d  d es  M itte la l-  

ters. B ra n d en b u rg .-  
P r e u s s is c h e  G esch ich te  
b is  1317 .
T o p isch e  u. p o litisch e  
G eographie  v. D e u tsch 
land  u . O e stre ic h -U n -  
garn.

M athem atik

und

Rechnen.

N u m oriren . D ie  4 S p e 
c ie s  m it u n benannten  u. 
ben an u ten  Z a h len ; Z e it-  
rechnung; gew d h n lieh e  
Bruelie. E in iib u n g  durcli 
yo n S tu n d e  zuOtunde auf- 
g eg eb en e  B eisp iele .

W ie d e r h o lu n g  u. E rw e i-  
terung  der L eh re  v on  den  
gem ein en  B riich en ; D e -  
zim alb riiche; e in faeh e  u 
zu sa in m e n g e s . S c h lu ss -  
rech n u n g . E in iib u n g  
du rch a u fg cg eb en e  B e i
sp iele.

a) U e c h u e n :  W ie d e r 
h o lu n g  u. E rw eiteru n g d .  
L eh re  von  d en  D ezim al-  
b r u ch en ; V e rh a ltn isse  
u P ro p o r tio n e n ; G e se ll-  
sch aftsrech n u n g; Z ins- 
rech n u n g  u. and re b iit-  
gerl. R ech nungen . B e i
sp ie le .
b) G e o m e t r i e :  V or  
den g ra d en  L in ien  unc 
grad lin . W in k e ln ; von 
d P ara lle llin ien . K am b l)

1— 32.

a) A r i t h m e t i k :  V o n  
den a b so lu ten  Z a h len  u. 
von  der re la tiv en  b is  zur  
P oten ziru n g . K am b ly§§  
1 — 39.
b) G e o m e t r i e :  V o n  
den eb en en  F ig u r en  im  
A llg e m ., von  den D rei-  
eck en  sp ecie ll. V o n  d en  
V ic r e c k e n , b e so n d er s  d.

P ara lle llogra inm en . 
K am b ly  | §  3 2 — 81.

Physik
und

Naturbeschreibung.

W i n t e r :  Beschreibun] 
der b ek an n testen  W ir  
belth iere.

S o m m u r :  B esc h r e i  
bung v o n  Pflanzen.

W ie  in  V I  aber ausfuhr  
licher, m it B eriick sieh ti  
gun g d er S y stem atik .

-
M in era log ie .

Zeichnen.

V o rb erereitu n g su n ter  
riclit fur F re ih a n d zeieh  
nen. N a ch D o m sch k eH el  
1 und 2.

- E lem en taru n terr ich t in 
F reih an d zeich n en . 

t N acli D om sch k e H eft  
und 4.

F reihan dzeichn en . 
D o m sch k e  H e ft  5 u. 6

i
Z eich n en

Scbreibeu.

D e u tsch e  u. la teim sch  
B u ch sta b en , e in ze ln e  u 

im  S chriftzu sam m en-  
h an ge. Ziffern.

L e s c h a ftH e ft  9  u. F o lg ę  
. Im  le tz ten  Q u a r ta l: 

S u ck o w  g r ieeh . Sehreib  
vo rsch r iften .

Gesang.
K o tz o lt ’s  G esa n g sc liu l 
H e f t l u .  2. Y o lk s lie d e r

K . G . H eft 3 un d  4 
V o lk s -  und C lior-L ieder

2 S t u n d a n

ł,4
0  III. U 11 0 1 1 D l . o . i .

"W iederholung d e r F o r -  
m en leh re ; D urchnalim e  
u. E in iib ung  der V erb a  
an om ala  un d  der P r a -  
p o s itio n en . V o k a b e ller - 
nen. U e b e rse tz en .

E rg a n zu n g  d er V erb a  
a n o m a la ; D urchnalim e u. 
E iniib ung d. K a su s leh re , 
d es  A rtik e ls  un d  der hy- 
p otlie tisch en  S a tze . V o -  
kabeln.

L eh re  von  den T em - 
poribu s und M od is . W ie -  
derholungen.

W ie d erh o lu n g  u .E r w e i-  
teruug der gesam m ten  
S y n ta x .

W ie d erh o lu n g en  u . E r -  
w eiteru n g en  der S y n ta x .

A n w en d u n g  von  avo ir  
un d  e tre  zur B ild u n g  
d er  zu sam m en gesetzte ii  
Z eitfornsen . F orin en - 
leh r e  d es  S u b stan t.,A d j. 
A d v . : d ie  P ra e p o s it , u. 
Z alilw órter. In v e rs io n  
P lo tz  Scliu lgram . III. 
I V . V . A b s d in .,  L ek tion  
2 3  45.

S y n ta x  d e s  A rtik e ls , d es  
A dj. u . A d v . das F u r -  
w ort.
P lo tz  Schu lgram m . A b 
sch n itt V II u . VU1. L ek 
t io n  5 3 — 75. E in  le ich -  
t e r  fran zos. S ch r ift-  
s te lle r  (P ro sa ik er ).

G cb rau ch  d e r T e m p o ra  
u. M odi. K on k ord an z  
d es V erb e m it dem  S u b - 
jek t. K a su s  der V e rb a ;  
In fin itiv  und R o n ju n k -  
tion en .
P lo tz  S rh u lgram . A b 
sch n itt V I  u. IX . L ek 
tion  46— 57 u. 7 6 — 78 . 
E in P ro sa ik e r .

W ie d e r h o lu n g  d. G ram - 
m atik im A n s c h lu s s  an  
d ie  L ek tiire . E in  fran - 
z o s isc h e r  K lassik er.

W ied erh o lu n g en . L ek 
tiir e  v o n  P r o sa  und  
P o es ie .

le lire . F o r ts e tz u n g  der  
seb u ch e  u. E rw eiteru n g  
s ick is  p ro sa isch en  WTer- 
erzah len .

D as H au p tsach lich ste  au s  d er S t ilis tik  u. uber  
die D ichtu ngsarten . P ro b en . L ek tiire  a u s  
K rasick i. S ch riftl. K la ssen u b u n g en .

L itera tu rgesch ich te . V ortrage. M on ath eh e  
sch riftliche I ila sse n a r b e ite n .

F orm en leh re b is z u  den sch w ach en  V erb a lw u r- 
ze ln ; m iind lic lie  und zum  T h e il sch riftlich e  
U eb erse tzu n g  d. U e b u n g sb e isp ie le (n a eh  Seffer).

F o rtse tzu n g  der F o rm en leh re  b is  zur S yn tax . 
E in z e ln e s  a u s  der S y n ta x . L ek tiire  au s den  
h isto r . B uchern  u n d  le ic lite  P sa lm en .

D eu tsch e  u. gen au er  d ie  
brandenb. - p reu ssisc lie  
G esch ich te  v o n  1517  b is  
je tz t .
T o p isch e  u. po lit. G e o 
grap h ie  v . W e s t - N o r d -  
u. O st-E u rop a . D ie  e u 
rop. K o lo n ien  u. N o r d -  
anierika.

jlriech isclie G esch ich te , 
ir g a n ze n d e  W icd er h o -  
ung d er  G eograp h ie  

von  A s ie n  un d  A frika. 
Das W ic h tig s te  aus der  
p h ysisch en  G eograp h ie .

R o in isch e  G esch ich te . 
E rgan zend e W ied e rh o -  
un g der G eo g ra p h ie  

vo n  A m e iik a  u. A u stra - 
lien. W ic h tig e  A b -  
sch n itte  aus d er p h ysi
sch en  G eograp h ie .

G esch ich te  d es  M itte l- 
a lters  m it b e so n d erer  

B eru ck sicb tigu n g  der  
deutschen. R epetition en  
aus d er  a lt. G esch ich te . 
W ied erh o lu n g  der G e o 
g rap h ie  v. E u ro p a  ex e l-  
L 'eutschland.

N eu ere  G esch ich te . R e
p etitionen  aus a lien  U e -  
bieten  der G esch ich te . 
W ied erh o lu n g  der G e o 
graphie  von  D eu tsch 
land.

a ) A r i t h m e t i k :  P o -  
ten z iren , R a d iz iren  un d  
W u r z e lg ro sse n . K am b ly  
§§ 3 9 — 56.
b) G e o m e t r i e :  V o m  
K r e ise  u. voin F laeh en -  
raum e g era d lin ig er  F i- 
gu ren . K am b ly  §§ 8 1 —  
127.

a) A r i t h m e t i k :  W ie 
d erh o lu n g  d er  W u r z e l-  
g r o s s e n ; v o n  d en  B e -
stim m u n gsg le ich u n gen  

1. u. 2 . G ra d es  m it 1. 
u. m eh rea  U n b ek an n ten . 
2 St.
b) G e o m e t r i e :  A eh n -  
lichk eit; B erech n u n g  d. 
reg e lm a ssig en  P o ly g o n e  
u. d e sK re ise s . A u fgab en . 
2  S t.

a) A r i t h m e t i k :  
S eh w ier ig ere  un reinc  

q u ad ratisch e  G le ich u n -  
g e n ; L o g a r ith m e n ; E x -  
p on en tia lg le ich u n g en . 2  
St.
b) G e o m e t r i e :  V e r -  
v o lls ta n d ig u n g u .S eh lu ss  
der P lan im etr ie; g e o m e-  
tr isch e  A u fgab en . A u s  
der T rig o n o m etr ic  die 
G o n io m etr ieb is§  18n aeh  
K am b ly . 2  S t.

a) A r i t h m e t i k :  S i-  
ch erh eit in der T h e o r ie  
d er L o g a rith m en ; arith - 
m etisch e  u. g eom etr isch e  
R e ih e n ; Z in sesz in srech - 
nung. 1 St. 
b) G e o m e t r i e :  T r ig o -  
n o m e tr ie 2 S t .  c )U e b u n g  
im A u flosen  von  A u f
gaben aus dem  gan zen  
G cb iete . 1 S t.

a) A r i t h m e t i k :  K om - 
b in ation sleh re  und d er  
bin om isch e L e h r s a tz ; 
K ettcnb ru ch e, d iophan- 
tisc lie  G leichun gen . 1 S t.
b) G e o m e t r i e :  S ter eo -  
m etrie. 2 S t. c) U eb u n g  
im A u flo sen  v o n  A u f
gaben  aus dem  gan zen  
G eb ie te . 1 St.

A b w ech se ln d  d ie  G eo  
lo g ie  und d ie  L eb en ser  
sch ein u n g en  des M en  
schen .

A b w ech se ln d  in  e inem  J a h re: M echan ik  der  
te s te n  K orp er , im  an d ern : M echanik  der  
f li iss ig e n  un d  lu ftform igen  K orper.

A b w ech se ln d  in  e inem  Jah re: d ie L eh re  vom  
S ch a lle , vom  L ich t und von  d er W a n n ę , im 
an d ern : L eh re  vom  M agn etism u s » n d  der  
E lek tr ic ita t.

iiacli V o r leg e b la tte r n : A r a b esk en , L an d sch aften , R ó p fe . P flan zen u b u n gen  und K reid eze ich n en . P e r sp ek tir e .

C Ii o r  -  G  e  s a 11 g.
10
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S ch rifth ch e A rbeiten : im Lateinischen und Griecliisclien wbchentliche, im Franzosischen zwei- 
wochentlicbe Ai’beiten, Extemporalien und Skripta wechscln ab. Dazu kommen in O.II 3 bis 
4 lateinische Aufsatze, und in I monatliche lateinische Aufsatze.

Im Deutscben VI V wochentliche Diktate, in IV zweiwochentliche Reproduktionen, in 111 
dreiwbchentliche, in II und I monatliche Arbeiten.

In der Mathematik in II und I monatliche Arbeiten, in den anderen Klassen Aufraben 
zu den betreffenden Stunden.

L e i a r b i i c h e r .
R elig ion: k a th o l i s c h :  (der Duterricht ist ausgefallen).

e v a n g e l is c h :  Preuss biblische Geschichte VI—IV, Luthers Katechismus von Rey- 
mann IV—III, Petri Lehrbuch II —I. Luthers Bibeliibersetzun<* VI —I. 

j i id is c h :  Systematisches Lehrbuch der israelitischen Religion von Feilchenfeld.0
D eutsch: Die deutschen Lesebiicher von Hopf und Paulsiek fur VII—111. Das Lesebuch von Re- 

macly fiir I I—I.
L ate in isch : Fcrd. Schultz kleine lat. Sprachlehre VI—111, derselbe Uebungsbuch VI—IV, Aufgaben- 

Sammlung IV—111, derselbe grossere lat. Sprachlehre I I —I. Śiipfle Aufgaben fiir lat 
Stiliibungen, 11. Theil in II, 111. Theil in I.

G riechisch: Griech. Elcmentar-Grammatik und Uebungsbuch von Eager IV—111, Kiiblers Voka- 
bularium (von Michaelis 1875 an). Buttmanns Grammatik u. Bohmes Aufgaben zum 
Uebersetzen ins Griechische I I —I.

Franxdsisch: Plotz Elementargrammatik V—U.lll. Plbtz Schulgrammatik 0.111- I.
Polnisch: Przyjaciel dzieci von Łukaszewski VI—0.111. Woliński und Hensel Elementarbuch.
H ebrdu ch :  Seller hebr. Grammatik und die hebraische Bibel.
Geschichte: Der Grundriss von Piitz fiir die mittlern (IV—111) u. obern Klassen (11—I).
Geographic: Voigt’s Leitfaden.
M athem atik: Feaux’ Rechenbuch VI—IV. Die Lehrbucher von Kambly 111—I (von Michaelis 

1875 an).
P h ys ik :  Leitfaden von Brettner 11—1.
N aturbeschreibung: Schillings Thierreich und Pflanzenreich VI—V, Mineralreich in 111.

Gelesen wjirde.
Prim a.

A . Cic. de or. I. Tusc. V. Horat. Carm. 111. IV., Epod. (mit Auswahl) carm. saec., dazu einige 
Satiren. priv. Liv. XXVI u. XXV11 Cic. 1. Phil. Herod. IX. VI c. 1 — 31. Dem. de cor. Horn. 
II. VI—X. Soph. Oed. tyr. priv. Xen. Mem. 111. Goebel II. 2— 6. R acine: Athalie.

B. Cic. Tusc. 111. IV. Tac. Ann. I. Horat. Carm. 111. IV. Einige Epoden und Satiren. priv. 
Liv. XXVI. Herod. IX. VI c. 1 — 31. Plat. Euth., Phaedon (mit Auswahl). Horn II. VI—X. 
Soph. Oed. tyr. priv. Xen. Mem. 1. Goebel 11. 2 - 9 .

Secunda.
A. Liv. XX111. Cic. pro Rose., Verg. Aen. Ill — V. priv. Sail, de conj. Cat. Cic. in Cat. I. II. 

Xen. Cyr. V. VI. Vll zur Halfte. Horn. Od. IV— Vll. priv. Xen. Anab. IV. Goebel XVII. 
p. 1 — 96.

B. Liv. XX111. Cic. pro Rose., Verg. Aen. 111. IV. Eel. I. IV. IX. Xen. Cyr. I IV. Horn. Od. 
IV—VI. Goebel XVII p. 1 -8 0 .

Ober-Tertia.
Caes. Bell. Gall. IV—VI. 20. Ov. Met. 800 vv. Xen. An. 111. IV Horn. Od. IX 215—315.

Unter-Tertia.
Gaes. Bell. Gall. IV. V. Ov. Met. 700 vv.
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Quarta.
Cornelius Nepos:

A . Miltiades, Themistocles. Aristides, Pausanias, Conon, Lysander, Tkrasybulus, Epaminondas,
Pelopidas, Hannibal, Agesilaus, Cliabrias, Ipbicrates.

It. Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Conon, Lysander, Thrasybulus, Epaminondas,
Pelopidas, Hannibal, Cimon.

Aufgabcn zu den sciiriftiiclicn  A rbcitea hi 
P rim a.

A. Im D e u t s c h e n :  In wiefern ist der Mensch als das Kind des Bodens zu betrachten, in dem 
er wurzelt? — Wahre Bildung macht bescheiden. — Was ist von der horazischen Em-
pfehlung der „aurea mediocritas“ zu halten? — Begeisterung und Besonnenheit, die Quellen 
grosser Tliaten. — Man vergleiche die Sclilacht von Salamis mit der von Tours und
Poitiers! (Klassenarbeit). — 1st das Mittelalter eine Zeit der Finsterniss? — Die W ahrheit 
der Worte des Prologs zu Wallensteins Lager: „Des Lagers Abgott und der Lander Geissel11 
soli aus Wallensteins Lager nachgewiesen werden. — Hat Goethe mit Recht den Leichtsinn 
ais holden Gefiihrteu der Jugend nicht nur entschuldigt, sondern sogar ganz loblich ge* 
funden? — „Zwar herrlich ist die liedeswerthe That, Doeh schon ist’s auch der Thaten 
starkste Fiille Durch wurd’ge Lieder auf die Nachwelt bringen.‘‘ (Held und Dichter). — 
Welche Schuld bat Alkibiades an der Niederlage Athens im peloponnesischen Kriege? —
Bearbeitung einiger Dispositionen. (Klassenarbeit). — Abiiurienten-Aufsatz.
Im L a t e i n i s c h e n :  Rebus angustis animosus atque fortis appare. — Memoria majorum quit) 
apud Romanos ad excitandam virtutem momenti habuerit. — Horatii carmina 111. 1—6 qui- 
bus rebus inter se eontineantur. — Quibus argumentis et rationibus Antonius Crassi de summo 
oratore sententiam refutaverit. — Argumentum et dispositio carminis Horatiani 111. 29 expli- 
cetur. — Iliadis libri sexti argumentum. — Quibus rebus factum sit, u t Vercingetorige 
duce Galii a Caesare vincerentur. — Labor voluptasque, dissimilia natura, naturali quadam 
inter se societate sunt juncta. — Cicero consul quam bene meruerit de republica Romana 
(Klassenarbeit). — Abiturienten-Aufsatz.

B. Im D e u t s c h e n :  Mein Lebenslauf. — Nicht der ist in der Welt verwaist, Dem Vater und
Mutter gestorben, Der ist es, dec fiir Herz und Geist, Keine Liebe, kein Wissen erworben. —
Charakteristik eines beliebigen Helden aus dem Nibelungenliede oder aus Homers Ilias. — 
Wie die Saat, so die Ernte. (Klassenarbeit). — Ueber das Leben in der Einsamkeit. — 
Weshalb konnten die Griechen ihre Freiheit gegen die Perser, aber nicht gegen Philipp von 
Macedonien vertheidigen? — Luctor et emergo. (Inschrift auf dem Wappen der Provinz 
Seeland). — Warum hat der Bildhauer den Laokoon nicht schreiend, d. li mit weit gebff- 
netem Munde dargestellt? (im Anschluss an die Lektiire). — Heimath und Fremde, weshalb 
mag sich der Mensch von beiden angezogen fiihlen? — Das Ungltick ist oft eine gate Scliule. 
Im L a t e i n i s c h e n :  Troja capta graecarum civitatium forma m utata est. — Pugna ad Ther
mo pylas enarratur. — M. Attilius Regulus res Romanorum clade in Africa accepta afflixit, 
pietate ac fide auxit. — Capua a Romanis recepta. — Tov Klswvoc xainsQ fiavicoSrji; oicra 
tj v7tóa^eau; anefin. — Cicero nihil unquam sua potius quam civium suorurn causa fecisse se 
protitetur. — Fortuuam nonnunquam eos, quos plurimis beneficiis ornaverit, ad cluriorem 
casum reservare, exemplo Cn. Pompeji demonstrator. — Motus Phnnonicarum legionum 
auctore Tacito. — Quid explicandum sibi proposuerit Plato dialogo, qui inseribitur Euty- 
phron. — Quid de se sperare possent civcs, Germanicus quum alfis rebus, turn ratione in- 
dicavit, qua vehementem Germanicarum legionum seditiouem compressit.

Sekunda.
A . Im D e u t s c h e n :  Welche Manner nennt die Geschichte gross? — Die Besitzung des Wirthes 

in Goethes Hermann und Dorothea. — Es bildet. ein Talent sich in dor Stille, Sich ein 
Charakter in dem Strom der Welt. — Charakteristik der Mutter in Goethes Hermann und
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Dorothea. — Kameel und Schiff. Eine Vergleichung. (Klassenarbeit). — Die Schlacht bei 
Nola nach Livius lib. XX111, 42— 46. — Charakteristik  des W achtm eisters in W allensteins 
Lager. — Die, cur hie. — L eber das Wesen der Freundsehaft nach der biblischen Er- 
zahlung von David und Jonathan. — Probe-A ufsatz: Marius als R etter und V erderber seines 
Vaterlandes.
I m L a t e i n i s c h e n :  Brevis expositio coDjurationis Catilinariae. —  De C. Sempronii Gracchi 
legibus. — De pugna navali ad Actium prom ontorium  commissa.

t t .  Im  D e u t s c h e n :  Sprache der herbstlichen Natur. — Capuas Abfall von Rom. — Casars 
Krieg m it den Ilelvetiern. — Casars Krieg m it Ariovist. — Die Verdienste des Servius 
Tullius urn Rom. —  Der Gedankengang in Uhlands Romanze: Bertram  de Born. — Der 
Sanger nach Zeugnissen der Dichter. — U eber schadliche Thiere und M ittel sich gegen die- 
selben zu wehren. — Die Elem ente hassen das Gebild der Menschenhand. (Klassenarbeit). 
W ir haben nicht zu wenig Zeit, aber wir verlieren zu viel.

A ufgabeii zii den  A b itu rie n tc iia rb e ite ii:

O stern  1875:

W as gab dem griechischen Volke seine -weltgeschichtliehe Bedeutung. — De principatu Roma- 
norum. — Von einer geraden Strasse gehen gerade Nebenstrassen ab ; die erste un te r einem 
W inkel von 30° links, die andere un ter einem Winkel von 60° rechts, aber erst 1 '/2 Meilen weiter. 
Auf der ersten trifft man nach einem Wege von 4 Meilen einen O rt A ; auf der zweiten nach ei
nem  Wege von 2 1/2 einen O rt B. Beide Orte sind durch einen geraden Weg verbunden. Wie 
lang is t dieser W eg? • -  In einem geraden Prism a, dessen Grundflache ein regelmassiges Achteck 
is t m it der langsten Diagonale a =  10 cm , betrag t die Hohe das Doppelte einer Seite der 
Grundflache. Gesucht wird der Radius der Kugel, dereń Volumen dem lnha lte  des Prism as 
gleich ist. — Es sollcn die beiden W urzeln der Gleichung 3 p x - t-8 — px — 8 =  2 p 2 x -t-2 berech- 
ne t werden. — Von fiinf Zahlen bilden die drei ersten eine geometrische, die vier letzten eine 
aritlim etische Progression. Die Summe der vier letzten ist =  20, das Produkt aus der zweiten 
und funften betrag t 16. Welche fiinf Zahlen geniigen diesen Bedingungen?

M ic/u ie lis  187 5:
W ie erk la rt es sich, dass Friedrich der Grosse trotz der feindlichen U eberm acht aus dem sieben- 
jiihrigen Kriege siegreich hervorging? — C. Marium maximam et salutem  et perniciem patriae  
attulisse. — In einem Kreise schneiden sich zwei W inkel in einem Durchmesser un ter einem W in
kel y =  67° 42' 36", 2. V erbindet man ihre Endpunkte, so ist die eine Verbindungslinie um 
d =  79 m grosser, als die andere. Wie gross ist der Durchmesser und wie gross sind die die 
Endpunkte der Durchm esser verbindenden Sehnen? — Der W inkel eines abgestum pften Kegels 
betrag t M =  200[Jm 25Udm, die Seitenlinie s — 8m 2dm. Die Seitenlinie ist gegen den grbs- 
sern G rundkreis un ter dem Winkel a — 70° 2 2 '3 5 "  geneigt. Wie gross ist das Volumen des Ke- 
gelstumpfes? — Die W urzeln der Gleichungen: l )  3x—2y =  4 und 2) 27x3—8y3=  I04xy sollen 
ber-echnet werden. — Jem and versichert sein Leben am Anfange seines 38sten (nten) Lebensjahres 
m it 12000 (s) Mark, and muss jahrlich, am Anfange jedes Jalires, eine Pramie von 360 (a) M ark 
zahlen. W enn-dieser Mann bald nach dem Beginn seines 65sten (mt0E) Jahres stirbt, wie gross ist 
fler Gewinn oder V erlust der Versicherungsbank, die Zinsen zu 3 '/2 (p) Prozent gerechnet?



Verfugungen der vorgesetzten Behórde von allgemeinem Interesse.
Verf. des K . P -S -K . vom 1. Decem ber 1874. Mittheilung des Ministerialreskripts vom 20. No

vember, wonach wichtige und seltene alte Drucke der Anstaltsbibliotheken aus dem 15—17 
Jh. durch das Programm oder durch eine geeignete Zeitschrift mit kurzen aber ausreichenden 
Titelangaben zur allgemeinen Kenntniss gebracht werden sollen.*)

19. J a n u a r 1875. Mittheilung des Ministerialreskripts, wonach der Sinn und das Interesse tiir
den Schutz der niitzlichen Vogel, namentlich durch Beschaffung einschlagiger Druekschriften 
und Abbildungen, zu wecken und zu fbrdern ist.

17. A p r i l  1875. Mittheilung, dass eine amtlich redigirte Tabelle zur leichtern Berechnung der 
Wittwen-Kassen-Beitrage in Reichswahrung erschienen ist. Berlin. Decker.

20. M a i 1875. Mittheilung, dass vom Jahre 1876 ab eine Aenderung im Programmwesen der 
hoheren deutschen Unteriichtsanstalten eintritt. Nur fUr die Schulnachrichten bleibt die 
Nothwendigkeit regelmassiger Veroffentlichung bestehn, wahrend in Betreff der Beigabe einer 
wissenschaftlichen Abhandlung ferner kein Zwang stattfindet. Die wissenschaftliche Ab- 
handlung, die allein zu weiterer Verbreitung gelangt (durch die Teubnersche Verlagsbuch- 
handlung in Leipzig), ist deshalb gesondert von den Schulnachrichten im Druck zu ver- 
offentlichen.

22. M a i 1875. Empfehlung einer Sammlung patriotischer Gedichte betitelt: Schlachtfanfaren und 
Heroldsrufe. H. Mathes in Leipzig.

15. J u l i  1875. Vom 1. Oktober d. Js. ab werden die Kamblyschen mathematischen Lehrbiicher 
sowie da3 griechische Vokabularium von Kiibler am Gymnasium in Gebrauch kommen.

24. J u l i  1875. Empfehlung der Chorlieder „Te Deum“ und „Macte Imperator11 sowie der Schul- 
Chore Heft 1 von H. Kotzolt A. Haack in Berlin.

Chronik der Anstalt.
Das neue Schuljahr begann am 14. Oktober 1874, nachdem am vorherigen Tage die An- 

meldung und Priifung der neu aufzunehmenden Schuler stattgefunden hatte.
Mit dem Schlusse des vorigen Schuljahres, Michaelis 1874, schied der Gymnasiallehrer 

Herr Ronke von uns, um einem ehrenvollen Rufe als Oberlehrer an das Mariengymnasium zu 
Posen zu folgen; zu gleicher Zeit wurde der bisherige wissenschaftliche Hilfslehrer Herr Między - 
chodzki als ordentlicher Lehrer an das Gymnasium zu Glatz und der wissenschaftliche Hilfslehrer 
Herr Dr. v. Karwowski als ordentlicher Lehrer an das Gymnasium zu Sagan berufen. Ostern 
1875 wurde der Gymnasiallehrer Herr Paten an das Gymnasium zu Erfurt versetzt. — Dagegen 
tra t Michaelis 1874 der bisherige wissenschaftliche Hilfslehrer am Mariengymnasium zu Posen, 
Herr l)r. Dolega hier eine ordentliehe Lehrerstelle an und der bisherige ordentliche Lehrer am

*) Anm. In der hiesigen Bibliothek sind folgende W erke bemerkenswerth:
1.) Ein grosses Volumen (4°) in Buchenholz gebunden, mit Holzschnitten reich ausgestattet, enthaltend:

1. M agnae compositionis Cl. Ptolem aei Pelusiensis A lexandrini Libri X III. D as T itelb latt und pag. 1—l a  fehlcn.
2. pag. 333—379: Procli Diadochi hypotyposis astronomicarum  positionum, Georgio Y alla  Placentino interprete.
3. pag. 380—447: Cl. Ptolem aei mathematics operis libri quattuor, in quibus de judiciis disseritur, ad  Syrum,

Joachimo Gamerario interprete. Basileae, in officina Henrichi P e tr i;  mense M artio a. MDLI.
4. Y itruv , de arehitectura, deutsch iibersetzt von H. Rivius. N urnberg 1548.

2 ) Reverendissimi Cardinalis: tituli saacti Sixti domini Johanuis de T u rre  erem ata: expositio brevis et utilis super
toto psalterio Argentine impressa. Anno Domini M CCCCLXXXII. nono K ai’. Maii feliciter consummata. folio
ohne T itelblatt.

Diesem W erk e  ist beigebunden- 
Ex gestis Romanorum historiae notabiles de viciis virtutibusque traetantes cum applicationibus moralisatis et 
inisticis Incipiunt feliciter. folio. Das T ite lb la tt fehlt sowie einige B latter am Ende.

3 ) St. Hieronymi Stridonensis opera  omnia eum notis et scholiis, variis item lectionibus. Francof. ad M. et Lip-
siae. Apud Christianum  Genschium 1684. 3 voll. in gr. 8°.

4.) Insignium aliquot virorum  icones. Lugd. (Tornaes.) M. D. LIX .
11
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Gymnasium zu Culm Herr Dr. Schroeer erhielt die neu creirte 6. Oberlehrerstelle. Schen Weili- 
nachten fur dieselbe bestimmt, wurde er erst Ostern aus seiner bisberigen Stellung entlassen. 
Zu gleicher Zeit iibernahm Herr Dr. Klee, der bisher am Gymnasium zu Erfurt thatig war, bier
die 4. ordentliche Lehrerstelle. . . #
1. Dr. Silvius Dolega, geboreu den 2. November 1846 zu Panzerei bei Osterode in Ostpreussen 

wurde Ostern 1865 vom Gymnasium zu Hohenstein Ostpr. m it dem Zeugniss der Reife en t
lassen, widmete sich dem Postfache, schied dann wegen Krankheit aus demselben aus, studirte 
von Michaelis 1867 bis Michaelis 1871 in Konigsberg und Breslau klassische und deutsclie 
Philologie, wurde auf Grund der Abhandlung: De Sallustio Graecorum scriptorum imitatore, 
zum Doctor promovirt, spater am Gymnasium in Roessel beschaftigt, am 9. November 1872 pro fac. 
doc. gepriift, absolvirte das Probejahr in Neustadt, Culm und Konitz, war dann Hiifslehrer am 
Mariengyrnnasium in Posen und wurde am 1. October 18/4 in Ostrowo definitiv angestellt.

2. Dr. Heinrich Schroeer, geboren den 5. Juli 1843 zu Warmen bei Unna in Westfalen, wurde 
Herbst 1863 vom Gymnasium zu Munster mit dem Zeugniss der Reife zur Universitat entlassen 
und studirte in Munster und Bonn Geschichte und Philologie. In Bonn erwarb er sich Marz 
1867 auf Grund seiner Abhandlung ,,de studiis Anglicis in regno Siciliae et Alemanmae adi- 
piscendo collocatis a. 1250—1257“ die Doctorwiirde und bestand im Juli desselben Jalires das 
Examen pro facultate docendi. Von Herbst 1867 bis Herbst 1868 hielt er am Gymnasium 
in Rheine sein Probejahr ab, war sodann als commissarischer Lehrer in Comtz und Culm tha
tig und wurde am 1. April 1869 an letzterer Anstalt definitiv angestellt. Am 1. Apnl d. J. 
wurde er als Oberlehrer an das hiesige Gymnasium versetzt.

3 Dr Hermann Klee, geboren zu Halberstadt inderP rovinz Sachsen den 16. November 1840, be- 
suchte dort das Gymnasium, studirte 3%  Jahr in Leipzig und Berlin Philologie, erhielt Ostern 
1864 die facultas docendi, promovirte darauf in Jena. Naclidem derselbe % Jahr am Halber- 
stadter, dann 10'/2 Jahr am Erfurter Gymnasium gewirkt hatte, wurde er zu Ostern 1875 an
das biesige Gymnasium versetzt

Wahrend des Wintersemesters war der technische Lehrer Herr Zellner beuriaubt, urn einen
Kursns an der Central-Turn-Anstalt zu Berlin durchzumachen. Zu Ostern schied auch der evan-
gelische Religionslehrer Herr Lie Dilloo, der als Prediger nach Soldin berufen ward, von der 
Anstalt und der H err Prediger Muche, der statt des erkrankten Herrn. Dilloo scnon seit dem 22 
Februar unterrichtet hatte, iibernahm provisorisch den Unterricht im Hebrałschen und in der
evangelischen Religion. „

Am 22. Marz wurde das Allerhochste Geburtsfest Sr. Majestat des Kaisers und Konigs 
durch Abhaltung eines offentlicheu Schulakts festlich begangen. Der Herr Oberlehrer Polster hielt

die Fes ^  j uni unterzog der Herr General-Superintendent D. Cranz den evangelischen 
Religion8unterricht in sammtlichen Klassen der Anstalt einer Revision und iiberzeugte sich zu- 
gleich von den hebraischen Kenntnissen der betreffenden evangelischen Schuler.

Am 10. Juli besichtigte der Herr Oberprasident Giintlier die Klassenraume und Samm- 
lungen des Gymnasiums, insbesondere auch die neu erbauete Turnhalle.

Den 2 September, den Tag von Sedan, feierte die Anstalt durch einen offentlichen Schul- 
akt, bei welchem der Herr Oberlehrer Dr. Schroeer die Festręde hielt. t ,

Eine Maturitatsprufung fand am 9. Marz und am 9. und 10. September unter dem \o r -
sitze des Koniglichen Regierungs- und Provinzial-Schulraths Herrn Dr. Tschackert statt

Der Gesundheitszustand der Lehrer und Schuler war im A1gememen ein befnedigender; 
nur der Herr Lie. Dilloo musste wegen Krankheit wiederholt beuriaubt werden und der Herr 
Oberlehrer Jagielski war durch einen kranken Fuss genothigt, zweimal auf emige Tage den U«- 
terricht zu unterbrechen. Herr Obcrl. Dr. Zwolsla war 6 Tage krank.

Ein hoffuungsvoller Schuler, der Sextaner Emil Fepmski verungluckte wahrend der 
Sommerferien beim Baden und wurde beim Wiederbeginne der Schule am 3. August von Lehrern 
und Schiilern zu Grabe begleitet.



Stat i s t i sches .
Schiilcr.

Von den 333 Schiilern, welche am Sehlusse des vorigen Schuljahres die Gymnasialklassen 
besuchten, gingen 304 in das neue Schuljahr iiber, dazu traten 69, so dass die Gesammtfrequenz 
sieli auf 373 belief. Vor Michaelis zabite die Vorschulc 23 Schuler, davon verblieben 7, neu auf- 
genommen wurden 19.

O.I. U.I. O.II. TJ.II. 0.1II. tf.III. IVA. IVB. VA.

. 9 13 8 20 32 25 15 16 19
4 6 2 5 6 11 5 2 8

. 3 4 7 8 11 13 7 5 6

. 16 23 17 33 49 49 27 23 33
. 2 2 1 6 5 6 1 2 3
besuclien die Anstalt demnacli 336 -+- 25 = 361

katholische . 
evangelische 
jiidische . . . 
zusammen . 
abgegangen .

evangelische 78, jiidische 78 
der Vorschule 12

VB.
19
10

1
30

VIA. VIB. VII. Sumira
19 20 14 215 -i- 14
10 8 9 77 -H 9

7 9 3 81 -t- 3
36 37 26 373 -+- 26

2 4 1 37 -t- 1
in  aemnacn ooo -t- 25 =  361 Schiller und zwar katholische 205, 
Aus Ostrowo waren im Ganzen in den Gymnasialklassen lo4, in
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oammmcue   ° -----  —
Befreiung von der miindlichen Prufung.

Unterstfltniiiigcu.
Es ist eine angenehme Pflicht, dankend berichten zu konnen, dass mehrel'e Stipendien fin

fleissiae und bediirftige Schuler gestiftet worden sind. ,T7. , , ,,
1. Zu Ostern d. Js. wurden aus dem Ertrage der zu Ostrowo im Winter gehaltenen wisseu-

schaftlichen Vortrage rr . ,
a) 12 Thlr sofort an drei Schuler der verschiedenen Konfessionen vertheilt; es wurde
b) ein Pfandbrief iiber 100 Thlr. nehst Zinsen dem Gymnasium mit der Bestimraung ubcr- 

wiesen, die jahrlichen Zinsen an einen wurdigen und bedurftigen Schuler ohne Kucksiclit
auf die Konfession zu verleihen. Jr „ T , ,

2. Mit derselben Bestimmung hat neuerdings eine gleiche Summe der Herr Kaulmann Leopold 
Lissner hier ausgesetzt, in Erinnerung daran, dass er vor 25 Jahren die Anstalt besuc te.

3 Der zu Jankow verstorbene Herr Probst Leporowski hat 500 Thlr. vermacht, von denen d*e 
Zinsen fiir einen Schuler romisch-katholischer Konfession auf dem Gymnasium zu s owe
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verwendet werden sollen und zwar in erster Linie fur Schuler aua der Familie Felix Lepo- 
porowski zu Janków, dann, wenn solche nicht da sind, aus der Parochie Janków.

Die Zinsen des Major Kretschmerschen Stipendiuma fur das Jahr 1874 wurden zu gleichen 
Theilen den Quintanern Hugo Geldner und Wilhelm Timm verliehen.

Lehrapparat.
Fiir die Lehrer- und Schiilerbibliothek aind die etatsmassigen Mittel verwendet worden. 
Ala Geschenk erhielt die Anstalt:

a) von der hohen Behorde: Klempin, diplomatische Beisrage zur Geschichte Pommerns.
b) vom Herrn Gymnaaiallehrer Dr. Henrychowaki in Gnesen: Grammatik der deutachen Sprache mit 

vgl. Beriicka. dea Lat. und. Poln. Gnesen 1875 ;
c) einige Schulbiicher von Verlagshandlungen.

O R B N C N G
der dffentltelteea Prufting des Schniakts.

Disnstag den 28. September. Mitfwoch den 29. September Morgens 9 Uhr.
8 — 8 '/2 V I I  D eutsch  . . Bliimel. 1. Gesang.
8%  — 9 V IB  L a te in . . . v. Wawrowski. 2. Deklamationen.
9 — 9 ’/a V IA  D eutsch . . Zwolski. 3. Lateinische Rede des Abiturienten Wenzel
9 '/2 — 10 VB Franxosisch  Wegner. Krasnosielski:

10 — 10'/a V A  Kechnen  . Marten. Tu ne cede malis, sed contra andentior ito.
lO'/a — 11 I V B  L a te in  Nepos Tschich. 4- Deutsche Rede des Abiturienten Isidor Lew-
11 — H V 2 I V A  G riechiseh  . Klee. kowitsch: DasLeben ein Traum: Das Leben kcin Traum.
l i y 2 — 12 V ..I ll  G vid  . . . .  Fleischer. 5. Gesang.

2 -  2 %  O .I I I  M atkem atik  Jagielski. ! '  d”  Abitarie,lten'
2 '/2 — 3 U .II  H o m er . . . Regentke. ^  t  w .
3 -  3 V2 O i l  L a te in  . . Dolega. . Dl® Jerlesung der Versetzungen erfolgt nach
s y a -  4  /  Geschichte . Schroeer. beendeter Feierlichkeit in den einzelnen Klassen.
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Zur Beachtung.
M i t t w o c h ,  d e n  13. O c t o b e r  von 9 U h r  Vormittags ab linden die Anmeldungen, Nachmit- 

taga 2 Ubr die Priifung der neu aufzunehmenden Schuler statt. Dieselben haben ein Geburts- 
und Impfattest resp. bei einem Alter von iiber 12 Jahren ein Revaccinationsattest sowie ein Zeug- 
niss iiber den zuletzt genossenen Unterricht beizubringen.

„Die Aufnahme in die S e x t a  geschieht vorschriftsmassig in der Regel nicht vor dem vollen- 
deten n e u n t e n  Lebensjahre. Die elementaren Vorkenntnisse, welche dabei nachgewiesen werden 
miissenj lassen sich dabin zusammenfassen, dass von dem Knaben gefordert wird:

Gelaufigkeit im Lesen deutscher und lateinischer Druckschrift; Kenntniss der Redetheile; 
eine leserliche und reinliche Handschrift; Fertigkeit, Diktirtes ohne grobe orthographische 
Fehler naehzuschreiben; Sicherheit in den vier Grundrechnungen in ganzen Zahlen; Be- 
kanntschaft mit den Geschichten des A u N Testaments.11

Von einem in die V o r s c h u l e  (Septima) aufzunehmenden Knaben werden gefordert:
Kenntniss der wesentlichen Lehren aus dem Elementar-Katechismus; wenigstens mecha- 
nisch richtiges Lesen; Befahigung, kurze Satze mit leserlicher Handschrift und Beachtung 
der einfachen Regeln der Orthographie niederzuschreiben; Bekanntschaft mit der Addition 
und Subtraktion unbenannter ganzer Zahlen und mit dem kleinen Einmaleins.

An S c h u l g e l d  z a h l t  j e d e r  d a s  G y m n a s i u m  s owi e  di e  V o r s c h u l e  b e s u c h e n d e  
S c h u l e r  j a h r l i c h  24 Tha l e r .

Di e  W a h l  d e r  P e n s i o n  b e d a r f  m e i n e r  G e n e h m i g u n g .
D o n n e r s t a g ,  d e n  14. O c t o b e r ,  8 Uhr Vormittags wird das neue Scbuljahr eroffnet. 

f l s t r o t r O m  den 18 September 1875. Dr. Beckhaus,

vN,vl5ę,AGEu


