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Der geographische Unterricht auf dem Gymnasium.

S e i t  m ehreren Jahrzehnten  is t der geograpbischen W issenshaft ,von den verschiedensten Seiten 
'  ein reges Interesse zugewandt. In  den Jahresberichten der Gymnasien und R ealschulen, in 
wissenscbaftlichen Zeitschriften und Lehrbiicbern sind eine Reihe von Abbandlungen erschienen, 
die sowobl dem m it diesem Unterricbtszweige beauftragten Lelirer bald m ehr, bald weniger scba- 
tzenswerthe W inke gegeben, als aucb im Allgemeinen dahin gewirkt haben, der Geograpbie in der 
Scbule wie im Leben die ih rer B edeutsam keit entsprecbende Stelle zu erkampfen. Von besonderer 
W icbtigkeit aber is t es gewesen, dass aucb die von Zeit zu Zeit in den einzelnen Provinzen ab- 
gebaltenen Directorenconferenzen — icb weise hier nur auf die m ir zunacbst gelegenen: Preussen, 
Schlesien und Posen bin — sich die Forderung der geograpbischen Lehrdisciplin ernstlicb ange- 
legen sein Hessen. D er Weg, den das Konigl. P rovinzial-Scbul- Collegium der Provinz Preussen 
hierbei eingeschlagen, scheint m ir vornehmlicb beachtensw erth zu sein. Nachdem dasselbe niim- 
lich fiir die V. Conferenz, welche vom 3.— 5. Juni 1868 in der Aula des Friedricbs-Collegiums zu 
Konigsberg tagte, als vierte These: „W ie ist dem ungeniigenden Erfolge des geograpbischen U n ter. 
richts abzuhelfen?11 aufgestellt, und der Gegenstand selbst wahrend der Verbandlungen sich einer 
eingebenden E rorterung zu erfreuen gebabt b a tte , ') erliess ebendieselbe Behorde im Laufe des 
Jah res 1869 zwei weitere Verfugungen, wodurcb die Lehrer der Geograpbie an den verschiedenen 
Anstalten der Provinz ,,zu geordneten Beobacbtungen auf G rund der in  der vorjahrigen Conferenz 
festgestellten Regeln“ veranlasst wurden. Die in Folge dessen von 22 Gymnasien und 7 Real
schulen e rste r Ordnung eingesandten Bericbte vereinigte D irector Molier zu einem Gesammtbilde 
und legte dasselbe der nachsten Versammlung vor.2) Es lasst sich nun zwar n ich t leugnen, und 
ich habe es dam als bei d er Anfertigung besagten Berichts selbst recht lebbaft empfunden, dass 
ein  Zeitraum  von nicht zwei Jahren  unmoglich dazu angethan ist, wesentlich bessere R esultate zu 
erzielen oder doch nachzuweisen; immerhin aber ist der diesem Verfahren zu Grunde liegende 
Gedanke durcbaus ricbtig. Denn gerade dadurch, dass die V ertre ter eines Lehrgegenstandes, der, 
wie die Geographic, noch in s te ter Entwickelung begriffen ist, angehalten  werden, von Zeit zu Zeit 
einen Vergleich zwischen Gegenwart und Vergangenheit anzustellen, d. h. m it sich zu Rathe zu 
gehen, ob und wodurch sie in der letzten Zeit bessere R esultate erzielt haben, als ehedem , wird

') Verhandlungen der funften Versamm lung der D ireetoren der Gymnasien und Realschulen erster O rdnung 
in der Provinz Preussen. Konigsberg, 1868 S. 74 ff.

*) Verhandlungen der sechsten Direetoren-Versam mlung der Provinz P reussen, Konigsberg, 1872 S. 135 ff. —  
Aucb fur die n&chste Conferenz (achte) ist wieder eine These dem Gsbiete der Geograpbie entnommen.
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die Unterrichtsmethode irnmer mehr verbessert und ausgebildet werden. Von dieser Ansicht 
ausgehend, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, mit Zugrundelegung der beziiglichen Conferenzbe- 
rathungen von Konigsberg, Breslau und Posen meine Beobachtungen, die ich als Lehrer der Geo- 
graphie zu sammeln Gelegenheit hatte, in Folgendem kurz niederzulegen. —

,,{jberall,“ so beginnt Director Menzel auf der dritten Conferenz in Posen sein Referat, 
,,wo man die Erfolge des 'geographischen Unterrichts, wie sie in den hoheren Lehranstalten zu 
Tage treten, bespricht, werden dieselben als ungiinstig bezeichnet.“ >) Ich wage”gewiss nicht die 
Behauptung aufzustellen, dass gegenwiirtig bereits der Unterricht in der Geographie in alien An- 
stalten „auf eine vvahrhaft geistbildende Weise nach den Gruudsatzen der R itter’schen Schule er- 
theilt werde1, noch weniger denke ich darau, schon heute die Resultate unserer Gymnasien auf 
dem in Rede steheuden Felde als unbedingt befriedigend hinzustellen, aber dennoch scheint mir, 
so viel auch noch zu thun iibrig bleibt, eine kleine Wendung zum Bessern ersichtlich zu sein, und 
wenn nichts desto weniger in den Priifungen der Portepeefahnriche oder der Aspiranten fiir den 
hoheren Postdienst u. s. w. die Zoglinge der Gymnasien geringe geographische Kenntnisse an den 
Tag legen, so findet dieser Ubelstand, wie ich glaube, zum Theil wenigstens seine Erklarung darin, 
dass hier andere, ich will nicht sagen, hohere Auforderungen gestellt werden, als wir im Allge- 
meinen an unsere Schuler stellen diirfen.

Fragen wir einmal nach den Griinden, welche von den verschiedensten Seiten fiir den un- 
genugenden Erfolg in der Geographie geltend gemacht werden, so finden wir an erster Stelle 
iiberall die ungeeigneten Lehrkriifte aufgefiihrt. Zur Ehre der Melirzahl unserer Directoren sei 
hier zuniichst constatirt, dass es nur eines aufmerksamen Blickes in die Programme der letzten 
Jahre bedarf, um zu der Uberzeugung zu gelangen, dass von dieser Seite die Zeiten der Zuruck- 
setzung und Geringschiitzung des geographischen Unterrichts gliicklich iiberstanden zu sein schei- 
nen. Heute werden die geographischen Stunden nicht mehr jedem beliebigen Lehrer iibertragen, 
der in seinem Stundenplan noch hier und da zufallig eine Liicke hat, vielmehr ist fast iiberall 
das Bestreben sichtbar, diesen Unterricht in der Hand weniger und nach Moglichkeit qualificirter 
Lehrer zu vereinigen. — Woher aber, wird man mich mit Recht fragen, sind mit einem Male die 
geschickten Lehrer gekommen, die doch vor wenig Jahren noch so seiten waren? Es is t an er
ster Stelle nicht zu iibersehen, dass endlich auch unsere Universitaten der geographischen Lehr- 
disciplin ihre Raume geoffnet haben, dass somit unsere jiingsten Collegen in der gliicklichen Lage 
waren, Anleitung und Anregung zu einem eingehenden Studium der Geographie zu empiangen. 
Lange fiirwahr haben wir auf diesen Zeitpunkt gewartet, um so angenehmer beriihrt es darum, 
wenn wir heute bei einer Zusammenatellung der die Geographie betreffenden Vorlesungen auf den 
meisten unserer deutschen Hochschulen — leider noch nicht auf alien — die Wahrnehmung rna- 
chen, dass sich dieselben von Semester zu Semester gemehrt haben. Freilich sind noch bei weitem 
nicht alle billigen Wiinsche erfiillt; so sollte beispielsweise „mit und neben den specifisch wissen- 
schaftlichen Vortragen auch ein Cyclus methodischer Vortrage mit Lehriibungen fiir Gandidaten 
des hoheren Schulamtes gehalten werden, dass diese nicht erst nach langem Herumexperimentiren 
und Sondiren die fiir ihren Standpunkt wiinschbaren sachlichen und formellen, methodischen 
Kenntnisse und Fertigkeiten sich anzueignen vermogen11, 2) [zum mindesteu mbclite ich neben dem

') P ro to k o ll d e r  d r itte n  V ersam m lung  d er D irec to ren  d e r  G ym nasien  u n d  d e r R ea lseh u len  e rs fe r  O rd n u n g  
u n d  d e r  R e c to ren  d e r  P ro g y m u asien  in  d e r  P ro v in z  P o se n . 1873. S  51.

2) D r. J .  S . G e rs te r :  Z u r  R eform  d e s  g eo g rap h isch en  S tud ium s und  U n te rr ic h ts  (B eilage z u r A u g sb u rg e r  
A llgem einen  Z e itu n g  v. 4. Ju li  1873).



historischen Seminar, deasen heilsamer Einfluss auf den jungen Studenten mir auch łieute noch 
klar vor Augen steht, iiberall eine ahnliche geographische Ubungsschule eingricbtet wissen, die 
allerdings erst ganz vereinzelt in den Semestercatalogen zum Vorscheiu kommt. Immerkin aber 
scheint mir endlich der Zeitpunkt gekommen zu sein, wo nicht mehr, wie es noch vor einem 
Jalirzelint zu geschehen pflegte, demjenigen Candidaten die Fahigkeit den geographischen Unter- 
richt in alien Classen zu leiten zuerkannt wird, der ausreicliende Kenntnisse in der Geschickte 
nachgewiesen h a t,1) sondern wo vielmehr das Reglement fiir die Priifungen der Candidaten des 
hoheren Schulamtes vom 1 2 . December 1 8 6 6  seinem ganzen Umfange nach in Kraft treten kann 
und muss. „Fiir den geographischen Unterricht in den oberen Classen,“ heisst es aber dort, „ha- 
ben die Candidaten darzuthun, dass sie in alien Theilen der geographischen Wissenschaft plan- 
massige Studien gemacht und sich eine derartige Detailkenntniss angeeignet haben, dass sie die 
Lander der Erde sowohl nach ihrer natiirlichen Beschaffenheit und dereń Einfluss auf die Eigen- 
thiimlichkeit und die Entwickelung der Volker ais auch nach ihren politischen Zustiinden kennen, 
und dadurch in den Stand gesetzt sind, den geschichtlichen und geographischen Unterricht auf 
fruchtbare Weise mit einander zu verbinden.“ 2) Hoffen wir, dass diesen Bestimmungen von Seiten 
aller Examinatoren mit gleicher Strenge Rechnung getragen werde, damit unter den Lehrern der 
Geographie sich bald mehr „gediegene Kenner“ und weniger „kenntnissreiche Dilettanten“ finden. 
Jedenfalls wird nach dieser Seite auch eine Verfiigung des Cultusministers Dr. Falk ihren giin- 
stigen Einfluss nicht verfehlen. Derselbe hat namlich im Juli 1 8 7 3  bestimint, dass bei der Be- 
fórderung von Historikern in Oberlehrerstellen darauf geachtet werden solle, ob dieselben in der 
Geographie solclie Studien gemacht, dass ihnen dieselbe nicht bloss ais Hilfswissenschaft der Ge- 
schichte diene. Nur dann solle bei ihnen die Geographie neben der Geschichte ais zweites Fach 
angesehen werden, wenn sie specielle Studien darin gemacht hatten. Sind wir aber erst dahin 
gelangt, dass die Geographie bei der Priifung pro facultate docendi allgemein gebiihrende Beriick- 
sichtigung findet, dass somit jeder Lehrer, der den geographischen Unterricht ertheilt, die nothigen 
Vorstudien und Priifungen gemacht hat, so wird es auch ganz gleichgiiltig sein, mit welcher ande- 
ren Lehrdisciplin die Geographie in der Person des Lehrers verbundeu wird. Ich stimme hier 
ganz mit A. Kirchhoff iiberein, der da meint, dass es in der Natur der Studien nicht begriindet 
sei, die Geographielehrer aus den Reihen der Geschichtskundigen zu wahlen.3) Ja ich glaube 
sogar, dass es sich fiir die unteren Classen aus mehr ais einem Grunde empfehlen mochte, wenn 
der Unterricht in der Geographie dem Naturhistoriker iiberwiesen wiirde; wenigstens ist zu ver- 
langen, dass jeder Lehrer der Geographie auch naturwissenschaftliche Kenntnisse besitze.4) Da- 
gegen moehte ich trotz meiner Ueberzeugung von der Zusammengehorigkeit des geographischen und 
naturgeschichtlichen Unterrichts doch nicht dem Vorschlage Raumers beistimmen, der in einer be- 
stimmten Classe ein Jahrlang vierstiindig Naturkunde, in einer folgeuden Classe, in welcher die Na- 
turkunde wegfallen soli, ein Jahr lang vierstiindig Geographie treiben will.5)

*) E ine ehrenvolle Ausnahm e hat, w ie mir von verschiedenen Collogen bestatigt ist, der Exam inator an der 
Breslauer U niversitat gnmacht, der den Candidaten stets ebeuso eingehend in der G eographie ais in  der Geschichte prufte.

2) E s ware zu wiinschen, dass die von A. K irchhoff (iiber die Ste llung der G eographie in unseren hoheren  
Schulen in der Z eitschrift f. d. G ym n.-W s. 1876, S. 359) geriigtt n  ̂ fatalen F ehler resp. U ngenauigkeiten , w ie sie  
der § 26. des Prufungsreglem euts in B ezug auf die G eographie aufw eist, recht bald ausgem erzt wurden.

3) Zeitschrift fur das G y m n .-W s. von H. Bonitz, B. Jakobs, P . Ruhle, Jhrg. 1871. S . 18.
4)  K irchhoff definirt in se iner unter 2 (S. 361) citirten neuesten Abhandlung die Erdkunde geradezu ais 

eine naturw issenschaftliche D isciplin  mit integrirendem geschichtlichen Bestandtheil.
s) K arl v. Raumer: Geschichte der P adagogik , G utersloh, 1873. vierte Aufl. III. 275.



Einstweilen allerdings mussen wir gestehen, dass jene Gliicklichen, die von der Universitat 
eine ausreichende Vorbereitung fiir ihren Beruf mitgebracht haben, nur einen sebr geringen Pro- 
centsatz der Lehrer der Geographie ausmachen. Ich balte es jedoch fur sebr wohl moglich, dass 
auch derjenige Lehrer, der eine solche Scbule nicht durchgemacht hat, durch Selbststudien sich 
in diesen des menschlichen Strebens so wiirdigen Unterrichtsgegenstand einarbeiten k an n ; natiir- 
lich ist dieser Weg ungleich langer und scbwieriger. I)enn es gibt wohl kaum eine andere Wis- 
senschaft, die nach den verschiedensten Richtungen bin durcb wichtige Entdeckungen und gelebrte 
Forschungen seit einer Reihe von Jahren ibr Gebiet so unendlich erweitert hat, ais die geographische, 
und wir alle, die wir auf uns selbst angewiesen waren, gestehen ohne Zweifel gerne ein, dass wir 
manchmal strauchelten, ehe wir uns in den gewaltigen Stoff hineinfanden, und dass es unsagliche 
Schwierigkeiten zu iiberwinden gait, bevor es uns gelang, auf diesem weiten Gebiete heimisch zu 
werden. Eine Yerarbeitung des ganzen Stoffes aber ist fiir jeden Geographielebrer geradezu un- 
erlasslich, wofern e r einst seine Schiiler mit Freude an diesem Gegenstande erfiillen will'; glaube ja  
keiner, dass er seine unmittelbare Vorbereitung auf eine Unterrichtsstunde in Sexta oder Quinta 
ans dem ersten besten geographischen Compendium oder wohl gar aus Carl Ritters Vorlesungen 
schopfen konne; nein auch die sorgfaltigste Preparation wiirde in diesem Falle werthlos sein. 
Sollte man Veranlassung haben, auf die Lehrer der Geographie an einer Anstalt das Wort des 
Dichters anzuwenden: „Was sie heute gelernt, das wollen sie morgen schon lehren“, nun so wiirde 
einmal wieder eine Summe von Zahlen und Namen, von topischen Einzelheiten und politischen 
Angaben mit dem Titel Geographie beehrt werden. Bei dieser Gelegenlie it kann ich nicht unter- 
lassen, dem Lehrer, welcher seine Vorbildung in der Geographie auf der Universitat nicht erhalten 
hat, recht dringend eine im verflossenen Jahre in zweiter Auflage erschienene vorziigliche Abhand- 
lung an’s Herz zu legen: „Der geographische Unterricht nach den Grundsatzen der R itter’schen 
Schule historisch und methodologisch beleuchtet von Dr. phil. Hermann Oberlander, dirig. 
Oberlehrer des K. S.-Lehrerseminars zu Pirna.“ Dieses durchaus praktische Werk ist ein ebenso 
guter ais interessanter Wegweiser fiir den geographischen Unterricht, und wenngleich der Ver- 
fasser an erster Stelle fiir den Lehrer der Volks- und Mittelschulen schreibt, so wird nicht weni- 
ger darum auch der Lehrer an den hoheren Unterrichtsanstalten ihm fur Belehrung und Anre- 
gung zu grossem Danke verpflichtet sein. Auch H err Oberlander empfiehlt in dem vornehmlich 
beachtenswerthen Paragraphen 9 dem jungen Lehrer, damit er sich eine Fiille geographischer An- 
schauungen verschaffe, das planmassige Studium geographischer Darstellungen, wie sich solche 
zahlreich vorfinden „theils in grosseren geographischen Handbiichern, wie in den von Roon, Daniel, 
Ritter, Humboldt, Guthe, Kapp, Piitz, Kloden u. s. w., theils in geographischen Monographieen, 
wie in Kutzen’s „deutschem Lande“, in Peschel’s „Neuen Problemen“, Kohl’s „Rhein“, Masius’ ,,geo- 
graphischem Lehrbuch11, Mendelsohn’s „germanischem Europa“, Guthe’s „Braunschweig und Han
nover11, Cotta’s „Deutschland" u. s. w., theils in interessanten Reisebeschreibungen, z. B. in denen 
von Kohl, Appun, Baker, Hayes, Bickmore, Torell, Schlagintweit, Livingstone, Kane, Ross u. A. 
theils in geographischen Zeitschriften, von denen namentlich Petermann’s ,,Mittheilungen“, Peschel’s 
,.Ausland‘j Andree’s „Globus" und Delitschs „Aus alien Welttheilen“ Empfehlung verdienen."') 
Ich kann es unmoglich fur meine Aufgabe halten, auf die zahlreichen Bildungsmittel der Geogra
phic, welche dem auf Autodidaxie angewiesenen Lehrer reiche Ausbeute und Unterstiitzung gewah- 
ren, naher einzugehen, ich muss vielmehr auch hier wieder auf die oben genannte Schrift ver-

’) Oberlander, S. 116.



weisen, worin wir die geographische Litteratur, meistens von einem klaren und zutreffenden Ur~ 
theile begleitet, beinahe vollstandig verzeichnet findcn.') Nur ein Lehrbuch mochte ich doch be- 
sonders nambaft machen und zwar deswegen, weil es gerade diejenigen Partien der Geographie 
in so meisterhafter Weise klarlegt, die dem jungen Lehrer wohl am meisten zu schaffen machen. 
Ich meinestheils wenigstens muss gestehen, dass mir eine so wohlgelungene Bearbeitung des ma- 
thematisch-physikalischen wie des geologischen und botanisch-zoologischen Theiles dieser Wissen- 
schaft, wie sie die drei osterreichischen Gelehrten: J. Hann, F. v. Hochstetter und A. Pokorny 
in ihrer „Allgemeinen Erdkunde'1 (Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, Prag 75) bieten, 
iiberaus willkommen war, und dass ich darum in die Worte der Anerkennung, mit welckcn diese 
unvergleichlicbe Leistung in der ganzen Lehrerwelt, in den geographischen und padagogischen 
Fachzeitschriften begriisst worden ist, aus vollster Ueberzeugung einstimme. Hat der Geographie- 
lehrer dieses Buch grilndlich studirt, nicht bios fliichtig gelesen, so wird es nach meinem Dafiir- 
halten nicht mehr nothig sein, fur etwaige schwierigere Abschnitte aus der mathematischen und 
physikalischen Geographie den Lehrer der Physik in Anspruch zu nehmen, woraus iiberhaupt fiir 
die Geographie noch kein grosser Vortheil erwachsen sein mag,

Neben den ungeeigneten Lehrkraften wird gewohnlich ais zweiter Grund fiir die ungenii- 
genden Ergebnisse des geographischen Unterrichts die geringe Stundenzahl aufgefubrt, mit welcher 
dieses l.ehrfach in dem Lectionsplane des Gymnasiums bedacht sei. Nach dem Normalplane2) 
sind der Geographie in Sexta und Quinta wochentlich 2 Stunden, in Quarta und in beiden Tertien 
der Geschichte und Geographie 3 Stunden zugemessen, wiihrend fiir Secunda von den 3 Geschichts- 
stunden alle 2 oder 3 Wochen eine Stunde zu geographischen Repetitionen und fiir Prima iiberhaupt nur 
Repetitionen zu nicht naher bestimmten Zeite11 vorgeschrieben werden. In Berucksichtigung dieser 
geringen Stundenzahl ist die Geographie von den verschiedensten Seiten das Stiefkind der hoheren 
Lehranstalten genannt worden, und die Augen vieler Collegen richten sich mit Spannung auf das 
in Aussicht stehende Unterrichtsgesetz, von dem sie, wie iibezhaupt so vieles Gute, so auch eine 
Umarbeitung des Lectionsplanes und eine Vermehrung der Stundenzahl fiir die Geographie in der 
Weise erwarten, dass dieselbe durch alle Classen mit 2 Stunden angesetzt werde.3) Es wiirde 
mir ais dem Vertreter dieser Wissenschaft schlecht anstehen, wollte ich eine solche Vermehrung 
der geographischen Lehrstunden, wenn sie eintrate, nicht mit Freuden begriissen, vorlaufig jedoch 
fehlt mir jeder Glaube an die Verwirklichung derartiger Wiinsche. Und ich wiisste auch in der 
That nicht, welcliem Unterrichtsfache diese Stunden weggenommen werden sollten; denn die Geo
graphie, oder besser gesagt, die Realien im Allgemeinen durch Schmalezung des Grie -hischen und 
Lateinischcn bereichern zu wollen, hiesse doch wohl nichts anderes, ais dem Gymnasium iiberhaupt 
seine altclassische Grundlage rauben. Darum spreche ich mich, da der fiir die Gymnabialclassen
iibliche Stundenplan keinen Zusatz erlaubt, nicht fiir eine Vermehrung der geographischen Stun
den aus, sondern bin zufrieoen mit 2 Stunden Geographie in Sexta und Quinta und mit den 3 
Stunden, welche fiir Geschichte und Geographie von Quarta bis Prima angesetzt sind, hoffe aber 
massigen Anspriichen auch mit dieser Stundenzahl gerecht werden zu konnen. Nur soviel verlange 
ich, dass dem geographischen Unterrichte neben dem geschichtlichen eine selbststiindigere Stellung 
eingeraumt, dass iiberhaupt diese wichtige Lehrdisciplin fortan nicht mehr ais blosse Hilfswissen-

')  Z e itsch rift fu r  das G y m n a s ia l-W e se n . Jh rg . 1875. S . 557.
J) W ie se : V e ro rd n u n g e n  und  G esetze  fu r die hoheren  S chulen  in P re u ssc n . I. S . #1.
*) Z e itseh rift fu r  das G y m n as ia l-W esen , J h rg .  1875. S. 555.
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schaft der Geschichte oder wohl gar ais ihre dienende Magd behandelt wird. In Folgę dessen 
kann man es nur ais Eingriff in die Rechte der Geographie bezeichnen, wenn an einzelnen Gym- 
nasien ein Theil der geographiscben Stunden in Sexta und Quinta fur die Mythologie der Griechen 
und Rom er') oder fur die preussisch-deutsche Gescbichte verwandt wird. Aucb muss in der 
Quarta, Unter- und Ober-Tertia von den genannten 3 Stunden wochentlich eine auf die Geographie 
verwandt, werden, wobei der Lehrer vornebmlicb dafiir zu sorgen hat, dass der von Wo°che zu 
Woche in einer einzigen Stunde fortgesponnene dunne und gebrechliche Faden nicht zerreisst 
In Secunda und in gleicher Weise aucb in der Prima wunsche icb etwa ein Viertel der fest<*e- 
setzten Stunden der Geographie zugewandt zu sehen, empfeble aber eine Zusammenlegung* der 
Stunden in der Weise, das jedesmal in dem ersten Viertel des Schuljahres alle Stunden der Geo
graphie zugetheilt werden, wahrend die iibrigbleibenden drei Viertel dem Unterrichte in der Ge
schichte zu Gute kommen. Dabei gehe ich allerdings von der Ansicht aus, dass jenes erste Viertel 
nicht bloss mit geographischen Repetitionen ausgefullt werde, sondern dass der Lehrer auf der 
festen Grundlage, welche in den unteren und mittleren Classen gelegt sein muss, systematisch 
weiterbaue.

Angenommen aber, der Director eines Gymnasiums sei in der gliicklichen Lage, den geo
graphischen Unterricht in die Hand tiichtiger, dazu befahigter Lehrer legen su konnen, so werden 
wir gewiss mit dem Referenten auf der Directorenconferenz zu Konigsberg an diese das dringende 
Verlangen stellen, dass sie zunachst in besonderen Fachconferenzen die Vertheilung der einzelnen 
Lehrpensa unter einander vereinbaren und sich iiber die zu befolgende Methode vereinigen * Leicht 
wird es fiir den jungen Lehrer der Geographie gewiss nicht sein, aus der Fiille des vorliegenden 
Stoffes alsbald die richtige Auswahl und Behandlung zu treffen, jedes Experimentiren aber erweist 
sich als zeitraubend und wirkt um so schadlicher, je kiirzer die Zeit ist, welche uns zugemessen 
wurde. Eine Durchsicht der Programme iiberzeugt uns bald, dass wir hier bei dem&wunden 
Punkte angelangt sind, der einer grtindlichen Verbesserung bedarf; denn in Betreff der Abgren- 
zung der Lehrpensa fur die einzelnen Classen" und der einzuschlagenden Methode herrscht noch
vielfach die hochste Willkiir. Wissen doch die Geographielehrer selbst nicht einmal, von wo sie
beim geographischen Unterrichte ausgehen sollen! Wahrend die Majoritat namlich im Anschlusse 
an den Normal-Lehrplan und die Instruction fur den geschichtlichen und geographischen Unter
richt in den Gymnasien und Realschulen der Provinz Westfalen v. J. 18592) von dem Fremden 
und Entlegenen, von dem Erdganzen und seinen Theilen und Gliederungen ausgehen will, verlan<*t 
die Minoritat durchaus, dass mit dem Niichsten, mit der Heimath begonnen werde. Zu den Vertretern 
der letzteren Ansicht gehorte auch der Referent auf der zweiten schlesischen Directorenconferenz; 3) 
doch stiess derselbe nicht nur bei dem Correferenten, sondern auch_bei sammtlichen Anwesenden 
auf solchen Widerspruch, dass die von dem Vorsitzenden formulirte Frage: Soil in der Sexta 
beim Unterrichte in der Geographie von der Heimathskunde ausgegangen werden ? mit alien gegen 
eine Stimme verneint, wurde. Neuerdings ist in einer sonst recht lesenswerthen Broschiire als 
energischer Verfechter derselben Ansicht A. Nohl aufgetreten. „Voin Nalien zum Fernen! ruft er 
aus, das ist ein Grundgesetz alles Unterrichts. Es hat geradezu etwas Komisches, dass in Sexta

^  ?°h halte eS Sevviss fiir sehr wiinschenswerth, dass dem Sextaner und Q uintaner die schonsten Sasen 
und M ythen des A lterthum s erzahlt w erden; auch weiss ich aus Erfahrung, welch’ unangenehmen E indruck es macht 
w enn der a lte re  Schuler in der Mythologie der Giiechen und R om er ganzlich unbew andert ist, in der aeoorauhisehen
Stunde aber ist trotzdem  keine Zeit fur solche Studien. geograpm scnen

2) W iese a. a. P . I  113 ff.
3) Verhandlungen der zweiten schlesischen Directoren-Conferenz. Neisse, den 20.—22. Juni 1871. S. 79 u. 82.



und Quinta, wo na cli jener Verfiigung (des westfalischen Provinzial-Schulcollegiums) mehr oder 
weniger popular geographische Bilder gegeben werden sollen, ein Schiiler friiher mit China ais 
m it Deutschland, friiher mit den Samojeden ais mit den Franzosen, friiher mit dem Chimborazo 
ais mit dem St. Gotthard, friiher mit Jeddo ais mit Berlin und Hamburg bekannt gemacht wer
den soll.“ ') Ich will diesen Herrn nicht entgegenhalten, worauf von verschiedenen Seiten bereits 
hingewiesen ist, dass dem Sextaner, welcher kaum die nachśte Umgegend seiner heimathliclien 
Stadt oder seines Dorfes kennengelernt hat, ein nur wenige Meilen entfernter Ort ebenso unbe- 
bannt ist, ais die erste beste Stadt Asiens oder Amerikas, ich will denselben vielmehr dadurch 
einen Schritt entgegenkommen, dass ich, wie schon die westfalische Instruction andeutet und Di
rector Dr. Cauer in seinem Referate: „Ueber die ForJerung der Anschauungsfahigkeit der Schiiler 
durch den U nterricht11 gleichfalls betont,2) der Heimathskunde in vorbereitendem Sinne einige 
Stunden einraume. Dagegen halte ich es fiir falsch und unpadagogisch, auf den hoheren Schulen 
specielle Heimathskunde zu treiben in der Weise, dass zuerst die nachste Umgebung, sodann die 
ganze Provinz in ihren einzelnen Theilen durchgegangen wird, um von hier aus stufenweise zum 
Vaterlande, zum Welttheile und schliesslich zum gesammten Erdenrund zu gelangen.

Was nun die Stufenfolge des geograghisclien Unterrichts angelit, so setzt die schon ge- 
nannte Instruction fiir die Gymnasien und Realschulen der Provinz Westfalen 3 Curse an: „Der 
1. Cursus, welcher die beiden unteren Classen umfasst, behandelt nach einer vorbereitenden Ein- 
leitung, welche das Verstandniss des Globus und der Landkarte, sowie des Wichtigsten aus der 
mathematischen Geographie bezweckt, die raumlichen (topischen) Verhaltnisse der Erdoberflache; 
der 2., welcher die mittleren Classen umfasst, mit Wiederholung des Topischen, die gegen- 
wartige politische Eintheilung nach ihren wesentlichen Theilen. Der 3. Cursus hat eine Repeti
tion und gelegentliche Erweiterung des Friiheren zum Gegenstande. Auf alien Stufen ist die Geo
graphie Deutschlands am ausfiihrlichsten zu behandeln.‘f Eine derartige Unterscheidung verschie- 
dener Stufen ist durchaus sachgemass, und es wiire wunschenswertli, wenn auf jeder Stufe auch 
nur ein Lehrer den geographischen Unterricht ertheilte; dagegen halte ich eine Trennung des 
Topographischen, Physikalischen und Politischen, also dessen, was in der Natur selbst auf das 
innigste verbunden ist, fiir sehr bedenklich und bedauere aufrichtig, dass selbst ein so ausgezeich- 
neter Geograph, wie Anton Steinhauser, in seinem erst vor einigen Monaten vollendeten vorziig- 
lichen Lehrbuche der Geographie (I. Theil: Allgemeine Geographie, II. Theil: Specielle (Politische) 
Geographie) in denselben Fehler der Zerlegung dessen, was zusammengehort, verfallen ist, indem 
er zuerst die horizontale Gestaltung und Lage der Weltmeere, Inseln und Festlande, sodann der 
letzteren Bodenbildung, dann die Gewasser, die einzelnen Staaten und endlich die Stadte dersel- 
ben, jedes fiir sich, der Reilie nach darsteilt.3) Dem gegeniiber hat s:ch die Majoritat der Pa- 
dagogen mit Reclit dahin geaussert, dass „die Einlieit der Theile auf den verschiedenen Lehrstufen 
in concentrischen Kreisen zur Ausfiihrung gebracht werden miisse.,r Der Lehrer soli eben aus 
dem Natur- und Menschenleben das auswahlen und zu einem lebendigen Ganzen verbinden, was 
fiir das jedesmalige Lebensalter seine Bedeutung hat. Auch besitzen wir bereits einen Atlas (Karte 
m it Text;, der in drei concentrischen Cursen methodisch bearbeitet ist: Elemente der Geographie 
in Karten und Text von Prof. Dr. Stossner, Director der Konigl. Realschule erster Ordnung zu

') M angel und M issbrauche im hoheren Schulwesen, von A. Nohl, Neuwied und Leipzig 1874. S. 47
2) Verhandlungen der siebenten Versam m lung der D irectoren der Gymnasien und Realschulen der P iovinz 

P reussen. K onigsberg 1874. S. 82.
3) Kirchhoff in d e r Zeitschrift fiir das Gym n.-W s. Jhrg. 1875. S. 549.
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Dóbeln. Auf den Karten des ersten Cursus sind nacli Humboldts Vorschrift') nur sehr wenig 
Narnen verzeichnet, in jedem folgenden Capitel steigert sich dann, wie es in der Vorrede heisst, 
nicht allein die Anzabl der Namen, sondern es wird auch die Ausbreitung und Richtung ausfiihr- 
licher und exacter. Dabei ist die Anordnung durchgefiihrt, dass auf der Kartę alle dagewesenen 
Namen und Grenzen schwarz, alles Neuhinzugekommene rotli gedruckt ist. Ahnliches findet sich 
in dem Text, wo alle neuen Namen gross gedruckt sind. So bat der Verfasser, das ist nicht zu 
leugnen, eine recht verdienstliche Arbeit geliefert; doch wiirde ich dieselbe mit weit melir Nach- 
druck der allgemeinen Beachtung empfehlen, wenn wir in unseren Schulen bereits entsprechende 
W andkarten hatten, diese aber werden des Kostenpunktes wegen wohl noch lange auf sich warten 
lassen. — Nacli alledem mochte ich in Uebereinstimmung mit dem_ Referenten auf der zweiten 
schlesischen Directorenconferenz den I. Cursus (Sexta und Quinta) von dem II. (Quarta, Unter- 
und Ober-Tertia) zunachst ganz allgemein so unterscheiden, dass in dem ersten nur eine funda
m e n ta l  auf Anschauung gestiitzte Keuntniss der Geographie erzielt werden moge, in dem zweiten 
iiberall Erweiterung und Vertiefung stattfinde und eine specielle Kenntniss verlangt werde.2) Wenn 
hingegen Director Dr. Wutzdorf mit diesen beiden Stufen abschliesst, so kann ich das nicht billigen, 
sondern stelle ais Aufgabe des III. Cursus eine wissenschaftlicheS Behandlung der Geographie in 
der Weise bin, dass der Einfłuss des Landes auf seine Bewohner, die innige Bezieliung des Wohn- 
platzes der Menschen zur Natur und Geschichte, wenn auch nur fiir bestimmte Partien, klar ge- 
macht werde.

Da der Unterricht in der Geographie wesentlich auf Anschauung beruht, so wird es ganz 
passend sein, ehe wir an die Vertheilung der Pensa fiir die einzelnen Classen selbst herangehen, 
zuvorderst einen Blick auf die geographischen Lehrmittel zu werfen, welche die Anschauungslust 
und in naturgemasser Folgę auch die Anschauungsfahigkeit der Schiiler zu fordem im Stande sind. 
Ich verfehle nicht bei dieser Gelegenheit auf einen Aufsatz in Petermanns Mittheilungen aufmerk- 
sam zu machen: die geographische Ausstellung in Paris, 15. Juli bis 16. September 1875, in wel
che m der Delegirte der Perthes’schen Anstalt zu Gotha die geographischen Unterrichtsmittel der 
verschiedenen Lander in einer recht eingehenden und belehrenden Weise kritisirt und mit ein- 
ander vergleicht.3) Mit vollem Rechte diirfen wir heute wohl verlangen, dass jedes Gymnasium 
fiir einen ausreichenden geographischen Apparat Sorge trage. So sind fiir die mathematische 
Geographie, selbst soweit sie auf der untersten Stufe zur Betrachtung kommt, bereits ein Tellu
rium und Planetarium geradezu unentbehrlich, wie kostspielig auch dieselben noch immer sind. 
Will der Lehrer ferner die Kugelgestalt der Erde erlautern, will er den Knaben diejenigen Ver- 
anderungen deutlich zu machen versuchen, welche mit der Bewegung der Erde urn die eigene 
Axe und um die Sonne in nachstem Zusammenhange stehen u. s. w., so bedarf er eines guten 
Globus, wie ihn, bisher wohl uniibertroffen, die Reimer’sche Bucbhandlung in Berlin liefert. Vor 
Reliefgloben aber mogę gewarnt sein, weil sie wegen des Missverhaltnisses, in welchem nothwen- 
diger Weise die verticalen Erhebungen zur horizontalen Ausdehnung stehen, in den Schiilern gar 
zu leicht von der Hbhe eines Gebirges eine ganz verkehrte Vorstellung erzeugen.4) Vorzugsweise

>) Nur leer erscheiuende K arten pr&gen sich dem Gedachtuisse ein. Die vielen geographiechen M ittel, 
Zahlenverhaltnisse von Hóhen und Tem peraturen, geognoatische R edensarten, Anhaufung von Populationsliaten und’ 
anderen atatistischen Angaben werden allmahlich die K arten  in Lelirbucher verwandeln und sind mir ein Greuel. 
A lle U bersicht verschw indet." So Alex v. Humboldt in einem Briefe an C. Vogel in Leipzig.

*) Verhandlungeu der zweiten schlea. Dir.-Conf. S. 79.
*) Jahrgang 1876. S. 7(i ff.
4) Dr. Langensiepen: D ber Grenzen, Zweck und M cthode der Schulgeographie, namentlich mit R uekeicht 

a u f  planmassiges, einfaches Kartenzeichnen im Jahresberich t der Rcalschule e ra ter O rdnung zu Siegen. 1869. S. 3.
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aber ist es wichtig, dass die leeren und óden Wandę unserer Classenzimmer mit guten Karten- 
werken ausgestattet werden. Gleich fiir den ersten Unterricht in der Geographie gilt es Wand- 
karten der ostlichen und westlichen Halbkugel anzuschaffen. W ir haben hier die Auswahl zwischeu 
den Kiepert’schen Planiglobenkarten, welche nur die naturliche Beschaffenheit der Erdoberflache 
beriichsichtigen, und denen von E. Leeder, welche in erster Linie die wichtigsten Staatsgebiete 
ins Auge fassen. Da somit beide eina.nder erganzen und in ihrer Art grosse Vorziige besitzen, so 
ist es gerathen, beide fiir die Kartensammlung zu erwerben; ist dieses aber nicht moglich, so 
greife man zunachst zu den Kiepert’schen Planigloben. Ebenso haben wir in den iibrigen Wand- 
karten, welche fiir die Schule nothwendig sind, eine recht gute Auswahl, besonders was Deutlich- 
keit und Correctheit der Zeicbnung angeht. Vor allem sind unter vielen anderen zwei Manner 
namhaft zu machen, welche es sich vorzugsweiseangelegen sein lassen, unsere Schulen mit ebenso 
brauchbaren ais eleganten Kartenwerken auszustatten: Justus Perthes in Gotha, aus dessen Ver- 
Verlage ich nur Berghaus’ physikalische Wandkarte der Erde, Petermann’s physikalische Wandkarte 
von Deutschland, Wagner’s Karte vom deutschen Reiche empfehlend nennen will, und Dietrich Reimer 
in Berlin, dessen FIamen schon allein Kiepert’s Cyclus „Physikalisclier Schulwandkarten“ (8 an der 
Zahl) weit fiber die Grenzen Deutschlands hinaus beriihmt gemacht hat. Dagegen ist die Photo
graphic, welche man benutzte, urn Reliefkarten auf Papier nachzubilden, und von der man einen 
besonders giinstigen Einfluss auf die kartographische Darstellungskunst erhoffte, dem Studium der 
Geographie keineswegs forderlich gewesen, vielmehr miissen die Raaz’schen und ebenso die Mohl’- 
schen Kartenwerke, so ansprechende und fibersichtliche Bilder dieselben auch auf den ersten Blick 
zu geben scheinen, als verungliickte Versuche angesehen werden, die sich fiir unsere Classenzimmer 
nicht eignen.') — Wie aber fur den geographischen Unterricht zu verlangen ist, dass unsere 
Schulraume mit guten Wandkarten versehen sind, so ist zugleich zu fordern, dass sich in der Hand 
eines jeden Schulers ein Atlas befinde, und zwar wird es die Arbeit des Lehrers sehr erleichtern, 
wenn ein und derselbe Atlas in den Hiinden aller Schfiler ist. Die Atlanten von Stieler, Sydow, 
Kiepert, Lichtenstern und Lange, in welchem letzteren die wichtigsten Lander je zwei Karten, eine 
Terrain- und eine politische Karte, erhalten haben, sind insgesammt fiir den Schulunterricht aufs 
warmste zu empfehlen. Wenn von einzelnen Seiten der Vorschlag gemacht ist, der Schuler moge 
seinen Atlas nur zu Hause gebrauchen, wahrend des Unterrichts in der Schule jedoch die Wand
karte die alleinige Fiihrerin aller sein, so kann derselbe doch hochstens in sehr kleinen Classen 
zur Ausfuhrung kommen, wo jeder Schuler sich in unm ittelbarer Nahe der W andkarte befindet, 
in grosseren Classen — ich babe hier vornehmlich die unterste Stufe im Auge — muss der Knabe 
vielmehr dem Unterrichte Schritt fiir Schritt auf seinem Atlas folgen und vor allem unter der 
directen Anleitung des sich unter seinen Schiilern bewegenden Lehrers heimisch zu werden suchen. 
Dabei bleibt bestehen, dass dem Knaben, wenn er erst die Karte mit Yerstand anzuschauen, or- 
dentlich lesen und verstehen gelernt hat, das Bild derselben allmahlich so sicher als Vorstellung 
vorschweben muss, dass recbt wohl eine Repetitionsstunde ohne W andkarte und ohne Atlas abge- 
halten werden kann. — Wenngleich aber die Karte der Mittelpunkt und die Grundlage des geo
graphischen Unterrichts sein muss, so ist doch zugleich ein gedruckter Leitfaden fiir den Schuler 
unentbehrlich. Angenommen auch, es konne auf der mittleren und oberen Stufe ein lebendiger 
Unterricht desselben entbehren, fiir die erste Stufe muss ohne Frage ein einfaches und klares geo-

a) Man vergleiche Emil v. Sydow: D er kartographische S tandpunkt E uropa’s vom Jahre 1869— 1871 in  
P e term an n s M ittheilungen, Jhrg , 1872. S . 309 ff.

3
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graphisches Compendium dem Unterrichte zu Grunde gelegt werden, weil anders der Knabe un- 
moglich die fremden Namen richtig lesen und schreiben wird Und wenn dieses schon fur rein 
deutsche Gymnasien seine Richtigkeit hat, so doch gewiss ganz besonders fur Gymnasien, wie das 
unserige, wo die Halfte der Schuler polniscber Abkunft zu sein pflegt, die bei der Aufnahme in 
die Sexta mit der deutschen Spracbe erst nothdiirftig yertraut ist. Um so mehr thut es mir leid, 
dass ich keinen Grundriss kenne, den ich gerade fiir den Unterricht in der Sexta und Quinta un- 
bedingt empfehlen konnte. Am meisten sind im Gebraucli, wie die Programme nachweisen, Nie- 
berding's Leitfaden bei dem Unterrichte in der Erdkunde fiir Gymnasien,1) Daniel’s Kleine Sthul- 
geographie und Ernst von Seidlitz’s Kleine Schulgeographie,2) die ich, obgleick letztere eigentlich 
nur trockene Ausziige aus den entsprechenden grosseren Ausgaben sind, dennoch dem an unserem 
Gymnasium eingefiihrten Lehrbuche von Voigt weit vorzielie. Geeigneter noch erscbeint mir we- 
gen der guten Auswahl des einzuiibenden Materials und der uberaus klaren und fasslichen Dar- 
stellung die „Kleine Schulgeographie11, welche der beriihmte Kloden im Auftrage der stadtischen 
Schuldeputation zu Berlin fiir den Unterricht in den Communalschulen Berlins verfasst hat.3) 
Dr. Alois Schopf empfiehlt in seiner „Reform des geographischen Unterrichts an Gymnasien11 das 
Lehrbuch von Gustav Herr: Grundziige fiir den ersten Unterricht in der Geographie, Wien 1872, 
und ich habe mich iiberzeugt, dass sein Urtheil, die Behandlung der einzelnen Erdtheile entspreche 
ganz dem Standpunkte der Wissenschaft, indem der Schiiler immer Land, Wasser und Luft als 
Ganzes in ihren Wechselbeziehungen betrachten lerne, wohl begriindet ist — Mag jedoch ein 
Gymnasium mit noch so vortrefflichen geographischen Unterrichtsmitteln ausgestattet sein, miigen 
zu den genannten noch Abbildungen interessanter geographischer Órtlichkeiten, Stereoskopen-Samm. 
lungen, Rassenbiisten, Reliefdarstellungen kleiner gebirgiger Erdabschnitte, Gradnetze u. s. w. hin- 
zukommen, die Hauptaufgabe fallt nichtsdestoweniger dem Lehrer zu. Der Lehrer muss es ver- 
stehen auf Herz und Gemiith seiner Zoglinge einzuwirken, er muss iiberall die richtige Auswahl 
zu treffen und richtig Mass zu halten im Stande sein. 1st dieses aber der Fall, so wird er auch 
bald davon zu erzahlen wissen, wie freudig jedesmal die Gesichter strahlen, wenn er die Classe 
betritt, und wie aufmerksam Alle seinen Worten lauschen. Es ciiirfte schwerlich einen zweiten 
Gegenstand geben, der im Stande ware, gerade auf der untersten Stufe das Interesse der Kinder 
in gleich hohem Grade zu erwecken, wie die Geographie. Wenigstens habe ich das Beispiel ge- 
habt, dass, als ich vor mehreren Jahren — es war Neujahr 1869 — eine herzlich schlechte Quinta 
ubernahm und lange Zeit hindurch alien Grund hatte, mit den Resultaten im Deutschen, Latei- 
nischen und Franzosischen recht unzufrieden zu sein, in der Geographie mich in kurzer Zeit jeder 
Schuler befriedigte, so dass, trotzdem ich der Classe ziemlich viel zumuthete, die geographische 
Stunde in W ahrheit fiir Lehrer und Schuler eine Erholungsstunde wurde.

Dass dem Sextaner bereits das Wichtigste aus der mathematischen Geographie mitgetheilt 
werden muss, dariiber ist man ziemlich einig; auch wird es von dem Normalplan und der west- 
falischen Instruktion so vorgeschrieben. Dr. Alois Schopf geht freilich von der Ansicht aus, die 
mathematische Geographie sei das Hochste, das Erhabene des Faches, die Krone, die man nur 
der fertigen Gestalt aufsetzen konne; sie diirfe darum nicht, wie bis jetzt am Anfange, sondern

>) Seclisaehnte vermehrte und verbesssrte Auflage, besorgt von Dr. A . Tenkhoff.
2) Die „Grundzuge der Geographie" sind kiirzlicli zum ersten Male in besonderer, der ersten Stufe des

geographischen Unterrichls entsprechender Gcstaltung des Xextes und in einer Anzahl einfacher Kartenskizzcn als 
eine „Vorstufe" zur kleinen und grosseren Ausgabe der v. Seydlitz’schen Schul-Geographie als selbststandiger Leit
faden erschienen.

3) Man vergl. das Urtheil Lohmeyers in der Zeitschrift fur das Gymn,-Ws, Jhrg. 1876. S. 557,
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am Ende behaudelt werden.1) Die mathematische Geographie ais solcbe kann gewiss nicht zur 
Aufgabe der Sexta gehoren, der mathematische Vorbegriffe dagegen kann auch der Schuler der 
untersten Stufe nicht entbehren, da er fort und fort mit solcben Dingen zu thun bat. Desbalb 
versucbe der Lehrer zunachst den Knaben die Kugelgestalt der Erde anschaulich zu macben — 
natiirlich ohne wissenschaftliche Beweise — , er mache sie bekannt mit der Erdaxe und den Polen, 
zeige ihnen auf dem Globus die wichtigsten Linien, den Aequator und im Anschlusse daran die 
nordliche und siidliche Halbkugel, ferner die Meridiane nebst der ostliehen und westlichen Halb- 
kugel, die Parallelkreise u. s. w. Weiterhin lenke er die Aufmerksamkeit der Schuler auf den 
Horizont und die Himmelsgegenden und gewohne sie zugleich daran, auf der Karte die Grund- 
richtungen: Nord, Siid, Ost und West sich immer nach den Meridianen und Parallelkreisen, nie 
aber nach den Riindern der Karte zu vergegenwiirtigen; auch halte er den einzelnen an, aus der 
Bezeiclinung der einen Weltgegend die iibrigen abzuleiten und nach Aufzeiclinung der Windrose 
auf der Wandtafel die Richtungen anzugeben, nach welchen diese oder jene Stadt der niichsten 
Umgegend liegt, endlicli weise er die Scbiiler hin auf die scheinbare tagliche und jahrliche Be- 
wegung der Sonne und belehre sie, wie dieselbe einmal Tag und Nacbt, Morgen und Abend, das 
andere Mai Eriibling, Sommer, Herbst und W inter im Gefolge bat. Das geht, glaube ich, iiber 
die Fassungskraft eines Sextaners nicht hinaus, auf das Nothwendigste aber miissen diese Vorbe
griffe beschrankt werden, „astronomische Excurse“ sind bier Jam [allerwenigsten an der rechten 
Stelle. — In gleicher Weise muss der Knabe ,die physikalisclien Grundbegriffe kennen lernen, 
und hier, meine icli, sind wir bei dem Punkte angelangt, wo die Heimatbskunde ihre Be- 
rechtigung bat. Denn wofem das Kind in der Umgegend Hiigel und Thaler, Wiesen und Ebenen, 
einen Teich, einen Bach oder gar einen Fluss sieht, so wiirde es in der That sonderbar erschei- 
nen, wollte der Lehrer niclit die geographischen Elementarbegriffe von Festland und Meer, Hoch- 
ebene und Tiefland, Berg und Gebirge, Fluss, Strom und Stromgebiet, Ufer und Kiiste, Iusel, 
Halbinsel und dgl. an diesen Verhaltnissen der Heimath wenigstens einigermassen klar zu macben 
versuchen. Wofern es sich der Miihe lobnt, so moge einmal ein freier Nachmittag dazu benutzt 
■werden, um gemeinschaftlicli eine Excursion in die nachste Umgegend zu unternehmen, bei wel- 
cher Gelegenheit am besten das dem Gesichtskreise des Schulers nahe Liegende demselben nutz- 
bar gemacht werden kann. Dass der Lehrer hierbei nicht strenge Definition: was ist ein Berg? 
eine Ebene? was verstehen wir unter Stromgebiet? u. s. w. answendig lernen lassen soil, das be- 
darf wobl keiner Erwahnung; ein solches Verfahren konnte die Schuler nur mit Widerwillen gegen 
den Gegenstand erfiillen. Wenn Dr. Schopf aber der Meinung ist, 2) der Geographielehrer habe 
bei dem angehenden Gymnasiasten nicht erst die Grundelemente zu legen, ebenso wenig wie der 
Lehrer der Grammatik oder des Reclinens, diese habe das Kind vielmehr in ausgedehntem Masse 
aus der Volksschule mitzubringen, so klingt das zwar recht schon, aber es steht doch zu wenig 
mit den gemachten Erfahrungen in Einklang. In unserer Provinz wenigstens diirften wir trotz 
der erfreulichen Entwickelung des Elementarschulwesens wohl noch einige Jahre warten miissen, 
ehe so gut vorbereitete Volkschiiler in die Sexta des Gymnasiums eintreten. — Nach Verdeut- 
lichung jener Grundbegriffe moge der Lehrer, damit seine Zoglinge Anleitung erhalten, „sich das 
Flachbild der Karte in der Vorstellung zu einem korperlichen zu gestalten,11 nach Anleitung des 
Herrn v. Sydow3) vor den Augen seiner Schuler zunachst in einfachstcr Weise eine Skizze des

')  Reform  des geograph. U nterrichts an Gymnasien. S . 26 und 27.
’) Reform  a. a .  O. S. 16,

Grundriss der allgemeinen G eographie, Gotha 1862, S. 45 ff.
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Schullokals, des Gymnasiums, sodann der Stadt und ihrer nachsten Uragebung auf die Wandtafel 
zeichnen, woran sich leicbt eine kurze Belekrung iiber den verjiingten Massstab und die Propor- 
tionalitat der Kartę iiberhaupt kniipfen lasst. 1st dieses aber Jgeschehen, so mogen alsbald die 
heimathlichen Gefilde verlassen werden, der Lehrer folgę vielmehr dem Fluge der jugendlichen 
Pbantasie, die iiber die ganze Erde hinausschweifen móchte, und setze an die Stelle des Bekannten 
und Gewobnten das Fremde, -Unbekannte und Seltsame. Da der Scbiiler von der ostlichen und 
westlichen Halbkugel bereits gehort hat, so ist es ganz sachgemiiss, ihn im weiteren Verlaufe m it 
den Oceanen und den Erdtheilen bekannt zu macben, die auf der einen wie auf der anderen 
Erdkugel liegen. Es reihe sich daran ein in den Grundziigen klares und vollstiindiges Bild der 
aussereuropaischen Erdtheile in der Weise, dass der Schiiler im Laufe des Jahres eine Ubersicht 
gewinnt, sowohl von den orographischen und hydrographischen Verhaltnissen derselben, ais auch 
von den continentalen, peninsularen und maritimen Landern mit ihren Hauptstadten. Dass das 
physische Element hierbei in hoherem Grade Berucksicbtigung finde, ais das politische, ’) dass der 
Lehrer vom Leichteren zum Schwierigeren vorgehe, folglich mit den wenigei formenreichen Erd
theilen der neuen Welt den Anfang mache, von da nach Afrika und endlich nacli Asien vorschreite, 
sind ebenso billige Forderungen, ais dass er bei passender Gelegenheit, um das Interesse seiner 
Zoglinge zu wecken, auf eine in die Augen springende Ahnlichkeit dieser oder jener Landergestalt 
mit irgend einem bekannten Gegenstande aus dem Leben oder der Natur aufmerksam mache. — 
Denselben Gang nehme der Unterricht in der Quinta. Durch Wiederholung und gelegentliche Ver- 
vollstandigung mogen zunachst jene mathematisch-physikalischen Yorbegriffe wieder befestigt wer
den ;2) sodann gehe der Lehrer auf den complicirtesten Erdtheil, Europa, ein und gebe auch hier wie- 
derum Orographie, Hydrographie, Ethnographie und Topographie in innigster Verbindung mit einander.

Eine Sache von der hochsten Wichtigkeit gerade auf dieser Stufe ist es, das Gedacbtniss 
der ScWiler auf rationelle Weise zu iiben und zu starken. Wir alle wissen aus Erfahrung, dass 
Dinge, die in spateren Jahren zu lernen uns sehr schwer fallt, auf dieser Stufe fast spielend ge- 
lernt werden; um so mehr erheischt es jedoch die Pflicht des gewissenhaften Lehrers, in der 
Auswahl des zu lehrenden Materials selbst niemals das richtige Mass zu iiberschreiten, niemals 
aber auch den Knaben zu gęstatten, Atlas und W andkarte bei Seite zu lassen und mechanisch 
auswendig zu lernen. Natiirlich ist zu verlangen, dass die ganze Classe „den kleinen eisernen 
Bestand von geographischen Kenntnissen, der dem Schiiler unverwiistlich fest eingepragt werden 
muss,“ wohin ich vor allem Namen und Lage der vornehmsten Meerestheile, der Lander, Halb- 
inseln und Inseln, der hervorragendsten Gebirge und Fliisse, der Staaten mit ihren Hauptstadten 
rechne, so in sich aufnehme, dass sie das Gelernte fur die Dauer besitzt, was aber dariiber hin- 
ausgeht, ist vom tfbel. Ein Heer von Kiistenfliissen und obscuren Stadten ist, wie A. Nohl richtig 
bemerkt, reiner Gedachtnissbalast Allenfalls darf man im zweiten Jahre einen Schritt weiter ge- 
hen, indem man hier oder dort dem Hauptflusse einen Nebenfluss hinzufugt, bei Deutschland und 
speciell hei Preussen die Theilung in Provinzen und Regierungsbezirke durchgeht und auch neben 
den Hauptstadten diese oder jene andere Stadt von historischer oder kulturhistorischer Bedeutung 
anmerkt. Wenn man aber aus Besorgniss, des Knaben Kopf mogę zu einem geographischen Magazin

i) R itte r  n e n n t die L eh re  von d er p h y łisch e n  B eschaffenheit der E rd ra u m e  die B asie  d e r  G e o g rap h ie . 
„S ie ist, sa g t er, das S kele t, um w elches a lles a n d e re  n u r F le isch  u n d  M uskel is t ;  sie g ieb t dem  G anzen  Z u sam m en - 
h an g  u n d  jed em  T h e ile  se inen  eigenthiim lichen C h a ra k te r  u n d  sein  L e b e n .“

J) M it R e ch t h e b t d e r  R e fe re n t a u f  d er d r i tte n  D irec to re n co n feren z  zn P o se n  h e rv o r (P ro to k o ll S . 57), d ie  
p h ysika lische  G eo g rap h ie  du rfe  n ich t zum  G egenstande des U n te rr ic h ts  e in er bestim m ren  C lasse  g em ach t, m usse  v ie l
m ehr n a c h  dem v e rs ta n d n is s  d e r  Schiiler a u f  alle C lassen  v e r th e ilt  w erd en .
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werdea, alle Zahlangaben aus der Sexta und Quinta verbannen will, so is t das meines E rachtens 
zu wett gegangen. ,,Man th u t wohl,“ sagt Palm er in seiner Piidagogik (3. Aufl. S. 624), ,,die Na- 
men und Zahlen nicht gering zu achteD oder darin gegen die Schuler weich zu sein, in der M ei- 
nung, solches Lernen sei geisttodtend oder langweilig, an diesem Punkte halten  wir es m it der 
alten  Weise des geograpbisclien U nterriclits.“ Wenn der Lehrer nur einigermassen Gescbick be- 
sitzt, die Thatigkeit, des Gedachtnisses zu unterstiitzen, so werden die wenigen Zahlen, die ich fiir 
die un tersten  Classen fiir angemessen halts, und die von dem Lehrer jedesm al nacb den neuesten 
Quellen festzusetzen sind, namlicb die Grosse der fiinf W eltm eere und der fiinf E rdtheile, der letz- 
teren  Einwohnerzahl, ferner die Einwobnerzabl von Deutschland, Preussen und etwa zehn bedeu- 
tenden S tadten  leicht und mit Lust gelernt. Es versteht sich dabei von selbst, dass der Lehrer 
sowohl bei den Arealanguben in Q uadratm eilen als auch ganz besonders bei den einem ewigen 
W ecbsel unterw srfenen Einwohnerzahlen m it W egiassung der H underte, Zehner und E inheiten  
runde Zahlen auswendig lernen lasse. Da aber die Verfasser unserer geographischen Lehrbiiclier nocli 
so ganz in den alten Anschauungen und V orstellungen der Pariser Fuss leben, so wiirde es sich 
empfehlen, um  nach der allgemeinen Einfiihrung des Metermasses uns wie unseren Schlilern all- 
miililich die Auschauucgen dieses Masses gelaufig zu machen, wenn die Lehrer der Geographie an 
einer A nstalt entsprechende Durchnittszahlen unter sich vereinbarten und dem U nterrichte zu 
Grunde legten. Mogen jedoch die verlangten Zahlen uoch so schon abgerundet sein, es sind da- 
durch noch keineswegs die raum lichen Grossen den Schiilern zum Bewusstsein gebracht. Und das 
muss doch schliesslich die H auptsache sein. So weit es sich daher um die Einwohnerzahlen fer
ner Stadte handelt, unterlasse es der Lehrer nie eine Vergleichung m it der des H eim athsortes 
oder einer grosseren N achbarstaJt (bei uns etwa Posen oder Breslau) vorzunehmen, so dass die 
in Bede stehende S tad t als doppelt, dreifach oder vierfacli so gross bezeichnet werde. Scldimmer 
gestaltet sich die Sache noeb, wenn w ir unseren Schiilern die Vorstellung von der Grosse eines 
Areals verm itteln wolleD. A. Kirchhoii schlagt vor, Lander von geeigneter Form, also am besten 
von annahernder Quadratform , z. B. die Pyrenaen-H albinsel m it ihren 11,000 Quadratm eilen, a ls 
Mass zu nehmen und womoglich durch wirkliches Aufdecken eines entsprechend geschnittenen 
Papierstiickes auf iihnlich grosse Lander wie Frankreich und Deutschland oder auf so viel grossere 
wie Russland Ankniipfungspunkte fiir die Phantasie zu schaffen.1) Ahnlich verfahrt C. Riidinger. 
Nach ihm  eignen sich in erster Linie hierzu continentale Inseln , ferner Halbinseln oder irgend 
welche scharf begrenzte Bodenformationen. So soil Sicilien ein gutes Mass sein fiir Riiume von 
circa 500 [HMeilen, wie die Rheicprovinz, ebenso das Konigreich Sachsen m it seiner sich leicht 
einpragenden Umgrenzung (circa 270 Q uadratm eilen).2) So beachtensw erth diese W inke jedoch 
im m erhin sein mogen, in weit hoherem Grade sind wir jedenfalls dem Kaiserlich-Oesterreichischen 
R athe S teinhauser zu Danke verpflichtet, dafiir, dass er in seinern oben angefiihrten Lehrbuche 
die verschiedensten Zahlenangaben in graphischen Darstellungen durch Linien und Flachen an- 
schaulich gemacht hat. Es darf der Lehrer aus seiner Zeichnung nu r die den fiinf E rdtheilen  
und den fiinf W eltmeeren entsprechenden Rechtecke auswahlen und vor den Augeu der Schuler 
nach Massgabe ih rer Grosse auf die W andtafel iibertragen, so wird ein jeder alsbald die richtige 
V orstellung von ih rer Grosse gewinnen; denn der Knabe wird von selbst die Rechtecke m it ein- 
ander vergleichen und zu seiner Freude entdecken, dass der Grosse Ocean beinahe so viel Raum

') Z eitschrift f. <1. Gym.i.-Wps. Jhrg. 71. S. 20.
2) Beitrag znr M ethode des geographischen U nterrichts im Program m  der Scliulanstalten der Polytechni- 

sehen uese llsehaft zu F rankfurt am Maui. Jiirg. 75. S. 30.
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einnimmt, ais die iibrigen Meere zusammen, dass Asien mehr ais viermal so gross ist, ais Europa, 
dass letzteres kaum die Grosse des Nordlichen Eismeeres erreicht u. s. w.

In dieser Weise ist auf der untersten Stufe das Fundament gelegt und der Unterbau ge- 
sichert, der Schliler sollte eben einen Totaleindruck empfangen, vergesse der Lebrer nur nicht 
den durchgenommenen Stoff durch fleissiges miindliches Wiederholen in den Lebrstunden selbst 
tiichtig einzupragen.

Geben wir zum zweiten Cursus iiber! In der Quarta werden von neuem die aussereuro- 
paischen Erdtheile durchgegangen, wahrend das in Quinta absolvirte Pensum sich auf die beiden 
Tertien in der Weise vertheilt, dass in der U ntertertia das nichtdeutsche Europa, in der Obertertia die 
Geographie von Deutschland, Preussen und der heimathlichen Provinz behandelt wird. — Wenn bi3 
dahin aber die Theilnahme der Classe mehr eine in sich aufnehmende war, so muss jetzt, wo die Schiller 
alter und geistig reifer geworden sind, auch die eigene Thatigkeit derselben in Anspruch genommen 
werden. Dazu empfiehlt sich besonders die comparative Behandlung der einzelnen geographischen Ob- 
jekte und das Kartenzeichnen! Was den ersten Punkt angeht, so mogę der Lehrer, um sich zunachst zu 
versichern, dass dieElem ente der Geographie noch geliiufig sind in den ersten Stunden die Kiepert’- 
schen Planigloben wieder zur Hand nekmen und einen Vergleich zwischen der alten und der 
neuen Welt anstellen. Unter Anwendung der dialogischen .oder socratischen Lehrmethode wird 
auch der Quartaner schon herausfinden, dass die neue Welt vorzugsweise einen oceanischen, die 
alte einen continentalen Charakter hat, dass letztere ihrem grossten Theile nach in der nordlichen 
Hemisphare liegt und vornehmlicli der gemassigten Zone angehort, wlihreud erstere zu fast glei- 
chen Theilen auf zwei Zonen und zwei Hemispharen vertheilt ist, dass bei der Landmasse der 
alten Welt die Richtung von Osten nach Westen ebenso iiberwiegend ist, ais bei Amerika die 
Liingendimension u. s. w. In gleicher Weise werden ohne weitere Schwierigkeiten dem Scliiiler 
die Gegensatze in verticaler Gliederung einleuchten. Er wird merken, dass die alte Welt ihre 
Hochgebirge: Himalaya und Alpen im Sliden hat, von denen nach Norden hin Mittelgebirge zu 
einem grossen zusammenhangenden Tielłande uberfiihren, wogegen in der neuen W elt das Hoch
gebirge sich im Westen befindet, an welches sich gegen Osten sofort weite Tiefebenen ohne jede 
Yermittelung schliessen. Auch der Einfluss davon auf den Lauf und die ungleiche Entwickelung 
der Strome in den beiden Welten wird er einsehen lernen. — Nach dieser Voriibung gehe man 
zu den einzelnen Erdtheilen iiber Natiirlich kann diese Methode nicht iiberall ihre Verwendung 
finden; „denn Manches lasst sich gar nicht mit Anderem vergleichen, Ungleichartiges aber zu ver- 
gleichen ist endlos.“ Sehr passend lassen sich indessen zusammenstellen: Europa und Asien,1) 
vornehmlich Sud-Asien und Siid-Europa, ferner die drei sudeuropaischen Halbinseln unter einander 
Slid- und Nord-Amerika, Europa und Nordameriką, Afrika und Sildamerika, Sunda- und Antillen- 
Archipel, Balkanhalbinsel und Britannien, Pyrenaen und Alpen, Rhein, Rhone und Donau, Newa 
und Lorenz u. s. w. Aus eigener Erfahrung kann ich bezeugen, dass die Schiiler in diese Me
thode einmal eingeweiht, mit wahrer Lust an die Arbeit gehen. Es ist aber die beste Art zu re- 
petiren, weil das einzulibende Material in immer neuer und mannigfaltiger Zusammenstellung der 
Classe vorgefiihrt wird, und somit Schuler und Lehrer vor Ermiidung bewahrt bleiben. Dazu 
kommt, dass gerade dieser Weg unsere Zoglinge nothigt, sich mit gespannter Aufmerksamkeit der 
Betrachtnng der Karte zu widmen, wodurch sich von den zur Behandlung gelangten Gegenstanden 
ein klares und lebendiges BilJ fest und sicher dem Gediichtnisse einpragt. — Und dennoch wird

1) D ieser V ergleich  ist durchgefuhrt von C laessen iro Program m  des Gymnasiums zu Diiren. Jhrg. 1869.
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eben dieses in ungleich hoherem Grade durch das Kartenzeichnen erreicht. Ich denke dabei nicht 
an jenes mechanische Copiren oder gar Durchzeichnen yon Karten nach dem Atlas, welches leider 
lange genug auf unseren hoheren Schulen gewuchert hat, sondern an das Entwerfen yon Karten- 
skizzen an der Wandtafel in der Unterrichtsstunde selbst. „Wie mit Zauberschlag, bemerkt sehr 
richtig A. Kirclihoff,1) kommt Lust und Eifer unter die Schiiler, die eben noch dem diirren Her- 
zahlen 'von siidlich, dann etwas siidostlich, dann wieder sudlich u. s. w. kaum weiter zukoren 
mochten, sobald der Lehrer an der schwarzen Tafel das Kartenbild in einfach-deutlichen markigen 
Ziigen aus dem Nichts gleichsam erschafft, darauf die Fliisse und — etwa mit gelber Kreide in 
Form von Ketten einfacher oder doppelter Bogenreihen — die Gebirge, endlich die wichtigsten 
Stadtpunkte eintragt.11 Das Wichtigste ist natiirlich, dass der Schuler die richtige Anleitung er- 
halt nach der Vorzeichnung des Lelirers das Kartenbild auf seiner Schiefertafel oder auf einem 
Blatte Papier sogleich in der Stunde nachzuzeichnen. Selbstverstandlich wird man an die ersten 
fjbungen keine hohen Anspruche machen diirfen; lasst sich der Lehrer aber die Miihe nicht ver- 
driessen, dem einzelnen stets hiilfreich zur Seite zu stehen, so wird sich dieser durch seine an- 
fangs gewiss recht oft missgliickten Proben nicht entmuthigen lassen, und mit der Zeit wird sicher- 
lich ein leidliches Bild herauskommen. Nicht selten sogar habe ich gefunden, dass die meisten 
Schuler, soweit es nur immer ihre Zeit erlaubte, aus eigenem Antriebe zu Hause ihre Zeichnung 
ins Reine iibertrugen. Welche Freude aber erfiillt sie, wenn sich erst die Umrisse eines Conti
nents, die plastischen und hydrographischen Verkaltnisse in ihrem Gedachtnisse so festgesetzt ha- 
beu^ dass ein Jeder auf Verlangen des Lehrers das Bild des Landes, welches in der letzten Un
terrichtsstunde durchgenommen ist, vor den Augen seiner Mitschiiler in einfachen Stricken auf die 
W andtafel zeichnen kann. Freilich wird das nur moglich sein, wenn die Classe gewisse fiir die 
Gestalt des Landes bestimmende Punkte nach geograpliischer Breite und Lange dem Gedachtnisse 
eingepriigt hat, so dass von ihnen bei der Anlage der Kartę ausgegangen werden kann. Um aber 
das Gedachtniss durch das Auswendiglernen der Gradzahlen nicht iibermassig zu belasten, sind 
yon hervorragenden Autoritaten auf dem Gebiete der Geographic verschiedene Modalitaten des 
metliodischen Zeichnens empfohlen worden, olme dass jedoch eine derselben allgemein angenommen 
ware. Ich liabe mich in den letzten Mouaten, nachdem ich in friiherer Zeit die sog. Gradnetz- 
metliode im Uuterrichte in Anwendung gebracht, mit der Methode des Oberlehrers Dr. Czech in 
Dusseldorf befreundet,2) welche die Einpriigung eines Landes dadurch herbeizufiihren sucht, dass 
sie die Differenzen derjenigen Punkte ins Auge fasst, welche eine ausgezeichnete Lage haben und 
das Land nach verschiedenen Richtungen hin gleichsam ausmisst, Diese Methode der Distanzeu 
liegt, soweit die Lander Europas in Betracht kommen, in obiger Abhandlung bereits ausgearbeitet 
vor. Greifen wir einmal, um eine bessere Yorstellung von derselben zu erhalten, ein Beispiel 
heraus. Fiir Italien wird die Strecke Turin—Genua d. i. etwa 15 geographische Meilen als Mass- 
einheit genommen, womit unter moglichst genauer Beriicksichtigung der W eltgegenden folgende 
ausgezeichnete Punkte festgelegt werden.-

Turin—C re m o n a .......................................
Cremona — nbrdliche Pomiindung. 
Nordliche Pomiindung — Addaquelle 
Nordliche Pomiindung — Rom

l 2/* nach 0 . 
l 2/a nach 0.
2 nach NW.
3 nach S.

>) Zeitschrift fu-r das Gym nasial-W esen. Jhrg. 1871. S. 23.
2) ZurLehrm etfiode derG eographie in den Neuen Jahrbiichern  fiir Pliilologie undPadagogik, Jlirg. 1875. S.618ff. 
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Turin — G e n u a .............................................................=  1 nach SO
Rom — Nordecke des G argano ..................................=  22/g nach 0 .
Nordostecke des Gargano — Cap Spartivento =  4 nach S.
Rom — G aeta   =  1 nach SO.
Gaeta — S alerno  =  1 nach SO.
Cap Spartivento — Cap Leuca . =  22/3 nach NO.

Daneben muss der Schiller sich noch m erken, dass der M eridian von Genua den St. G otthard t 
trifft, sowie auch Corsika und Sardinien h a lb irt; dass der M eridian der Pomundung durch Rom 
und die agatischen Inseln an Siciliens W estecke geht. — Ich zweifle keinen Augenblick, dass m ir 
an dieser Stelle ein do’ppelter Einwand gemacht wird. Zuerst wird man m ir entgegenhalten, dass 
gewiss nur wenige Lehrer eine solche Fertigkeit in; Zeichnen sich angeeignet hatten , ferner dass 
ein einstiindiger wochentlicher U nterricht zu solcher Ausfiihrlichkeit keineswegs ausreiche. Auf 
den ersten Einwand kann ich nur antworten, dass jeder G eographielehrer die Fertigkeit eine K arte 
in wesentlich richtigen Ziigen an der Schultafel zu entwerfen besitzen muss und bei gutem W illen 
auch besitzen kann; denn in eine kiinstliche M alerei sollen jene Zeichnungen iiberhaupt nicht 
ausarten. W as aber den zweiten Punkt betrifft, so wiirde derselbe gewiss seine R ichtigkeit haben 
wenn alle Lander der E rde in der oben angefiihrten Weise durchgenommen werden sollten. Ich 
halte  das jedoch durchaus nicht fiir nothwendig, vielm ehr habe ich m einen U nterricht s te ts  im 
Sinne des D irectors Dr. Cauer eingerichtet,1) vvelcher dem Geographielehrer den R ath ertheilt, ge- 
wisse besonders charakteristische R eprasentanten z. B der verschiedenen Bodenformationen, Fluss- 
laufe, klim atischen Verhaltnisse, Stadtanlagen u. s. w. herauszugreifen und sie als geographische 
Typen in lebendigster Stoflffiille zu behandeln, um dann bei der W iederkehr ahnlicher Form en 
oder Erscheinungen au f sie zuriickweisen zu konnen.2) Dabei mogen noch folgende W inke der 
Beachtung empfohlen werden. Es erscheint nicht zweckmassig, grossere Erdraum e, z. B. einen 
ganzen E rdtheil oder auch nur ganz D eutschland in der angegebenen Weise an die Schultafel zu 
zeichnen, sowohl weil die F lache derselben zu klein ist, als auch weil dieselbe zu anderen Zwecken 
(Geometrie) verwandt werden muss, folglich das geographische Bild nicht von einer Woche zur 
andern stehen bleiben kann; am besten eignen sich jedenfalls eng begrenzte Gebiete, sei es nun 
eine einzelne Provinz, ein Gebirgssystem, beispielsweise die Alpen, oder ein wichtigeres S trom , 
system (der Rhein). Ferner miissen Gebirge und FUisse, welche von dem Lehrer zu eingehenderer 
B etrachtung ausgewahlt werden, stets in ih re r T otalita t behandelt und nicht, wie es einzelne geo
graphische Lehrbiicher thun, nach etwaigen politischen Grenzen in verschiedene Theile zerstuckelt 
werden. Auch ist es fiir die Characteristik eines Gebirges ungleich wichtiger, au f die m ittlere  
Kammhohe, die wichtigsten Passe und deren Hohe Rucksicht zu nehmen, als eine Anzahl der 
hochsten Gipfel auswendig lernen zu lassen, wie es in gleicher Weise fiir die Bedeutung eines 
Flusses von grosserer Tragweite ist, seine Stromentwickelung, sein Stromgebiet, sein Gefalle, seine 
Schiffbarkeit und F ruch tbarkeit ins Auge zu fassen, als eine Legion von Neben- und Zufliissen 
dem Gedachtnisse einzupragen 3) Endlich ist zu verlangen, dass der Lehrer, wenn er den Schiilern

')  V erh an d l. d. 7. V ersa rn m lu n g  d e r  Dir. d. Gym n. u. d. R ealsch. d. P ro v . P re u sse n . 1874. S. 83.
2) A uch O h erlan d er sp ric h t d iesen G e d a n k e n in  ahn lich er W eise  au s (S. 8 9 ): „D as H aup tau g en m erk  is t  

im m er n u r a u f  die fu r  die einzelnen E rd rau m e  chara  c te ris tisch cn , die R e p rasen tan ten  abgehenden  O b jek te  zu rich ten ."
3) E inzelne M ethod iker gehen  noch w eite r. So sa g t B o b e rtag  (P ro g ia m m  v .  R atze ln irg  1867): „ E s  is t 

n ich t genug , d ass von einem  F lu sse  die g eo g rap h isch e  L an g e  und B reite  d e r  Q uelle und  M iiudung , d er d ire c te  A b - 
s ta n d  beider, die S trom entw ickelung, G rosse  des F lussgeb ie tes, die N am en d er N eben- und Zufliisse g en an n t w erd en , 
so n d e rn  schon a u f  d er u n te rsten  S tu fe  siud aus all’ d iesen  D ateu  F o lg e ru n g en  zu z ieh en ; s o n s t b leiben  d ie  N am eu 
tod te  K lauge und die Z ah len  vollig inhalts lo s .“
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einmal ein landschaftliches Naturgemiilde schildern will, m itFrische und anschaulicher Lebendigkeit, 
Tor alien Dingen aber gauz frei vortragt; denn nichts ist widerwartiger, ais wenn der Geographielehrer 
jeden Augenblick zu einem gescbriebenen Hefte oder gedruckten Leitfaden seine Zuflucht nimmt.

Wenngleich aber auf das physische Element der Hauptnachdruck gelegt werden muss, so 
yerdient doch auch das politische gebiihrende Beriicksichtigung auf dieser Stufe. Der Schiiler 
muss Aufklarung erlialten iiber die Abgrenzung der einzelnen Staaten, die hier mehr, dort weniger 
mit den natiirlichen Grenzen zusamroenfallt, iiber die Staatsverfassung des engeren und weiteren 
Vaterlandes wie auch aller derjenigen Lander, welche heut zu Tage eine hervarragende Rolle 
spielen. Dagegen geht die Instruction f. d. geschichtl. u. geogr. U n t i. d. Gymn. u. Realsch d- 
Prov. Westfalen hier in ihren Anforderungen zu weit, wenn sie verlangt, das oft diirftige Bild 
fernliegender Lander sei durch Mittlieilungen iiber Volksverwandtschaft, Religion, Staatsverfassung, 
Sitten und Gebrauche moglichst zu erganzen und zu beleben, und die friiher erworbene Producten- 
kunde in dem Masse, wie sich die Darstellung dem Vaterlande nahere, zu erweitern. — Wie 
aber der Quintaner bei Deutschland und speciell bei Preussen sich bereits die Eintheilung in Pro. 
vinzen und Regierungsbezirke gemerkt hat, so muss der Tertianer auch die Eintheilung der wich- 
tigsten fremden Staaten: Oesterreich, Russland, Frankreich, England, Italien, Spanien u. s. w. kennen 
lernen. Doch habe ich dabei keineswegs die zahlreichen Departements von Frankreich im Sinne> 
sondern die ungleicli leichtere historische Eintheilung dieser Lander, wie sie meistens noch frisch 
und lebendig im Gedachtnisse des Volkes haftet. In den fremden Erdtheilen sind im Allgemeinen 
die europaischen Colonien an erster Stelle ins Auge zu fassen. Auch diirfen Asien, Afrika, Amerika 
und Australien nicht mit demselben Mafsstabe gemessen werden. Eine speciellere Behandlung 
verdient jedenfalls Nordamerika, und hier sind es wieder vornehmlich die Vereinigten Staaten, die 
ihrer hohen Bedeotung wegen unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken. Dennoch ist wohl nicht zu 
verlangen, dass jeder Schuler die sammtlichen Staaten und Territorien derselben auswendig lerne. 
Daneben kommen in Amerika noch vorzugsweise Mexiko und Brasilien, in Airika Aegypten, in 
Asien Japan, China, Ostindien und Palastina in Betracht. Ich kann hierbei die Bemerkung nicht 
unterdrucken, dass es mich stets sehr unangenehm beriihrt hat, wenn auf die richtige Aussprache 
der fremden Namen gar kein Gewicht gelegt wurde. Es moge der Lehrer, welcher die nothige 
Sprachkenntniss nicht besitzt, Dr. Mullers allgemeines Worterbuch der Aussprache ausliindischer 
Eigennamen, neu bearbeitet von Dr. Brooch-Arkossy, 5. Aufl. zu Hiilfe nehmen, ein Buch, welches 
allgemeine Yerbreitung verdient. — So bleibt endlich noch die Angabe der wiclitigsten Stadte 
iibrig. „Es sind allerdings, hemerkt Oberliinder, Stadte anzufiihren, aber so wenig als mbglich, 
und auch jede erwahnte S tadt ist so wenig als moglich mit Notizen von allerhand Merkwiirdig-
keiten u. dgl. zu belegen................ Die Hervorhebung der durch ihre geographische Lage bedingten
Bedeutung einer Stadt ist weit fruchtbringender, als eine detaillirte Aufzahlung der innerhalb ihrer 
Mauern befindlichen Sehenswiirdigkeiten.“ Gewiss ein sehr richtiger Gedanke; denn wer sich 
iiberzeugen will, welche Yerwirrung diese bunten Stadtgemalde in den jugeudlichen Kopfen anzu- 
richten im Stande sind, der darf nur unsere dickleibigen geographischen Lehrbiicher iilteren Da
tums nachschlagen. Mag man aber diesen Unfug jetzt fur ziemlicli beseitigt halten, eine andere 
Streitfrage dagegen ist nach wie vor noch ungeschlichtet. Es handelt sich namlich darum, ob und 
wie weit der Lehrer interessante Notizen, seien sie nun der politischen Geschichte oder der Cultur- 
und Litteraturgeschichte entnommen, bei den einzelnen Stadten anfiihren diirfe. Schon in fruherer 
Zeit erklarte K. v. Raumer: „Es ist, als hatten sich in unserer Zeit alle Wissenschaften und

5
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Kiinste bei der Geographie ein Rendez-vous zu einem Familienfeste gegeben“, ') und in der neuesten 
Zeit bat besonders Dr. Langensiepen in dem schon angefiihrten Programm der Realschule zu 
Siegen (S. 4) in etwas allzu burschikosem Tone, der, nebenbei gesagt, der ganzen Abbandlung 
Schaden thut, an alle Lehrer der Geographie die Mahnung erlassen, man solle den bisherigen Irr- 
weg aufgeben, die Geographie nicht mehr „zu einem buntscheckigen Alierweltsrepertorium, einem 
Cento und Sammelsurium alles Wissenswerthen machen."' „Wer die Mumme bei Braunschweig 
erwahnt, fahrt er fort, Briisseler Pliarao und Dortmunder Adam aber an ihrer Stelle auslasst, 
zeigt schon hierdurch, wie einseitig derlei Notizen ausfallen miissen. Selbst Schlachtfekler und 
merkwiirdige K unst- und Naturproducte aufzufiihren kann nicht Aufgabe des Lehrbuclies und 
Lehrers der Geographie sein.“ Natiirlich hat auch die entgegengesetzte Ansicht ihre mann- 
haften Yertreter gefunden. Dahin gehoren vor allem Schacht und Daniel in ihren Lehrbiichern 
der Geographie und in hoherem Grade noch C. Riidinger in dem Programm der Schulanstalten 
zu Frankfurt am Main 1873, S. 25. Heine Ansicht geht dahin, dass man aus anderen 
Gebieten in das der Geographie moglichst wenig heriibertragen soil. Aus diesem Grunde 
habe ich den geographischen Lehrstoff fiir die einzelnen Classen ganz unabhangig von der Ge- 
schichte vertheilt, und aus demselben Grunde billige ich es auch nicht, wenn dein in der Geo- 
graphiestundepurchzunehmenden Lande ein geschichtlicher Uberblick vorausgeschickt wird. Darum 
aber weise ich nicht jeden geschichtlichen oder culturgeschichtlichen Zug ohne weiteres von der 
Hand, nur miissen die betreffenden Facta stets knapp und kurz gehalten, auch den Schiilern aus 
der Geschichte schon vorher bekannt sein; denn sie erst damit bekannt rnachen, hiesse die Zeit 
auf Nebensachen verwenden.

So, glaube ich, besitzt der Schuler, wenn er fiir die Secunda reif ist, ein orographisches 
und hydrographisches iibersichtliches Bild der gesammten Erdoberfhiche, er ist vertraut mit der 
politischen Eintheilung der Hauptstaaten nebst den vornehmsten Stadten, und zwar nennt er alles 
das in einer Weise sein eigen, dass er auf Yerlangen ein kleineres Gebiet aus dem Kopf auf die 
Tafel zeichnen kann. Ein solcher Abschluss aber muss erreicht werden, einmal urn den Schuler 
fiir die wissenschaftliche Behandlung der Geographie vorzubereiten, iiberdies aber auch schon des- 
halb, weil immerhin einzelne Zoglinge, sobald sie ein Jahr spater das Zeugniss zum einjahrigen 
Militairdienst erreicht haben, die Anstalt verlassen und ins praktische Leben eintreten.

Was zum Schlusse den geographischen Unterricht in den oberen Classen angeht, so wer
den in den meisten Gymnasien alle zwei oder drei Wochen sogenannte Repetitionen abgehalten, 
d. h. der Lehrer unterbricht, wo es ihm passend erscheint, den Unterricht in der Geschichte und 
wiederholt einzelne Partien aus der Geographie, ohne tiefer in die Sache einzudringen, fast ebenso, 
wie sie der Schuler bereits auf der unteren und mittleren Stufe kennen gelernt hat. Welcher 
Nutzen dabei herauskommt, ist von selbst klar, Lehrer und Schuler sind meistens froh, wenn sie 
von dieser unangenehmen Unterbrechung zur Geschichte zuriickehren konnen. „Ich glaube, lautet 
hieriiber das zwar scharfe, aber nicht unbillige Urtheil Kirchhoff’s, wenn man preussische Schul- 
thatigkeit auf der argsten Missachtung des non scholae, sed vitae ertappen wollte, so miisste man 
diese erbaulichen Repetitionen belauschen, wie sie hoffentlich nicht in alien, aber wohl in den 
meisten Schulen betrieben werden."2) Um mich solchen Vorwiirfen nicht auszusetzen, habe ich 
oben die Forderung gestellt, mindestens ein Viertel der fiir Geschichte und Geographie angesetzten

')  Geschichte der Padagogik. III. 263.
2) Zeitschrift fur das Gymn.-Ws. 1871. S. 366.
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Zeit und zwar das ersteY iertel lediglich auf die letztere Disciplin zu verwenden. Diese Fordcrung 
scheint mir nicht zu weit zu gehen, bin ich mir doch dabei bewusst geblieben, was der Correfe- 
rent auf der Posener Directoren-Conferenz sehr richtig betont hat, dass die Geographic mcht das 
Vorzugsrecht besitze auf der Schule ais Wissenschaft vorgetragen zu werden, sondern dass in 
dieser&Richtung nur einem Verstandniss vorzuarbeiten sei. In welcher Weise aber der Unterncht 
in der Secunda und Prima im Einzelnen einzurichten sei, welche Resultate man mit den Schiilern 
dieser Classen zu erzielen Hoffnung haben diirfe, das werde ich in umfassenderer Weise, ais es am 
Schlusse dieser Abhandlung iiberhaupt statthaft ware, an einer anderen Stelle zu zeigen versuchen. 
Ich kann kaum annehmen, dass Jemand in allem Ernste eine Schwierigkeit darin erblicken 
sollte den schon reiferen Schiilern die innigen Wechselbeziehungen zwischeu Land und Leuten 
klar zu machen, ihnen zu zeigen, dass ein Volk bei der gegebenen Beschaffenheit seines Wohn- 
sitzes so und nicht anders sich entwickeln konnte. „Wie befruchtend deraitige Betrachtungen 
gewesen bemerkt Director Seemann, ergiebt sich, wenn wir, urn ein Beispiel zu erwahnen, nur 
den einen Punkt beriihren, dass August Boekh den Gegensatz des Dorismus und Jomsmus, wie 
er sich in der Sprache, in dem Verfassungsleben, in der Literatur und Kunst offenbart, aus der 
Thatsache entwickelt, dass er in den Dorern vorzugsweise Gebirgs- und Plateaubewohner, in den 
Jonern eine Kiistenbevolkerung uns vorfiihrt.“ ') Sollte aber ein Lehrer in Verlegenheit sein, wie 
er in diesem Sinne seinen Unterricht in den oberen Classen in fruchtbringender Weise einzu
richten hat, so verweise icli ihn einstweilen auf den ganz neuen zweiten Theil der schon ofters 
citirten Methodik von Oberlander. In demselben will, wie es in der Vorrede heisst, der Verfasser 
zeigen, wie der Lehrer bei der Betrachtung eines jeden Erdraumes im Unterrichte die einzelnen 
geographischcn Elemente als Bedingungen fiir andere auffassen, wie er von einem jeden den Ein- 
fluss nachzuweisen versuchen soil, den dasselbe auf alle iibrigen, namentlich auf das Menschen- 
leben, ausgeiibt hat und ausubt. Zu dem Zwecke theilt derselbe seine Arbeit in neun Abschmtte 
in denen die geographischen Objecte, welche bei der Betrachtung eines Erdraumes ins Auge zu 
fassen sind, der Reihe nach betrachtet und einzeln nach ihrer Wichtigkeit fiir das Culturleben 
und die Geschichte der Menschen gewiirdigt werden. Diese sind: 1) die geographische Lage, 2) die 
wagerechte Gliederung, 3) der geologische Bau des Erdbodens, 4) das Gebirge oder die senkrechte 
Gliederung des Bodens, 5) das Wasser, 6) das Klima, 7) die Pflanzenwelt, 8) die Tliiere, 9) der 
Menscli. — Da Herr Oberlander sein Material aus den besten und neuesten Quellen, vor allem, 
aus den unsterblichen Werken eines R itter und Peschel geschopft und in ebenso geschickter als 
anziehender Weise bearbeitet hat, so erhalt jeder Geographielehrer durch ihn die trefflichste An- 
leitung. und es wird bei einer solchen Behandlungsweise das tiefe Bildungselement dieses baches 
sicherlich bald erkannt werden.

i) Y rhandlungen der fiinften Versam ralung der Directoren in de r Prov. P reussen . S. 76
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P e n s e n-

Sexta. Qointa. Quarta Unter-Tertia.

Keligien:
katholisch:

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

Religion:

evangelisch:

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

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

b) Katechism us: 1. u. 2. 
Hauptstfick mit Luthers 
E rk larung  m em orirtund 
kurz erklart.

Bibelspruche. 10 Kircheu- 
lieder. w. 1 St.

3ibl. Gesch.: Die Gesch der 
Konige b iszudenM akka- 
baern.

Geschichten aus dem N. T ., 
die sich nicht auf die 
christl. Feste  beziehen. 
w. 1 St.

V  u. IV . a) Erkl. der Pe 
K irchenjahres. Einl, ii 
T . Jesu  Lehrjahre, v\ 

a) 1., 2. u. 3. Hauptstfick 
r ir t  u. kurz erklart. K

■ikopen u. des christlichen 
d. Biicher d is  A. u. N.

. 1 St
mit Luthers Erki. niemo- 
rchenlieder. w. 1 St.

i) aus d. A. T . werden d. 
grosserem  Zusamnienh. 
Psalm en u. prophetische 
die Geschichte anschlies- 
w. 1 St. 

i) Zusammenfassende E r-  
Kirchenlieder.

Religion:

judisoh:

V I !  bis I V .  |
Stellen aus der heiligen Sch-ift, die au f die Sabbathe, F est- und Fasttage Be- 

zug haben und E rk larung  der mit denselben verbundenen Ceremonicn 
j W iederholung d- r  bib lschen Geschichte.

I V b is I !  D ieL ehreuberd ie  
zum Schluss der Glau- 
horigen Theile der heili— 
und Reihenfolge der

Deutsch:

Redetheile, Lesefibungen u. 
Nacherzahlen des Ge- 
lesenen u. Vorerzahlten. 
In  Verbinduug damit die 
Lehre vom einfachen u. 
erw eiterten H auptsatze. 
P rapos'tionen. Lesen u 
V ortragen von Gedichten. 
W bchentlich ein ortho- 
graphisches Diktat.

Lesefibungen und Nacher
zahlen des Gelesenen und 
Vorerzahlten. InV erb in - 
dutig damit die Lehre von 
der Koordination der 
H auptsatze.

Lesen und V ortragen von 
Gedichten.

W ochentlich ein Diktat zur 
E inubung der O rthogra- 
phie und der einfachsten 
Interpunktionsgesetze.

Uebungen im G ebraueheder 
Nebensatze.

Lesefibungen und N acher
zahlen des G elesenenund 
V orerzahlten.

Vervollstandigung der Iu- 
terpunktionslehre.

V ortragen von Gedichten.
Alle 2 W ochen eine schrift

liche Reproduktion eines 
vorerzah lten , moglichst 
einfachen Stoffes, vor- 
wiegend Erzahlungen.

Die indirekte Rede.
Starke u. schwaeheDekl. u. 

Conj.
L ik liirenu  mfindliches Re- 

procuciren von prosai- 
schen Lescstiicken be
sonders erzahlender A rt 
mit besonderer Achtung 
aut die H auptabschnitte 
derE: zahlung. E rk larung  
u. V o rtrag  von Gedichten, 
besonders epischer und 
lyrisch-epischer A rt.

Aufsatze dreiwocherflich u. 
zwar Repmoduktionen von 
Erzahlungen.

Latein.

Regelm. Deklination u Con
jugation nebst Deponen- 
tien. I ashauptsaehl. von 
der Comparation, von den 
Prononi., Zahlvv. (Cardin, 
u. Ordin.) Praeposit.

Schultz §§ 2—105, von § 1 
nur die Genusregeln, von 
§ 25 nur N r. 1, von § 33 
nur N r. 2, von § 45 ntn 
die Deelin., von § 47 nut 
IV . u. V . von § 58 nut 
Z ahl 1 — 10. D asK leinge 
druckte fallt we gbei §§ 21 
48 ,53 ,63 ,64 ,66 ,67 . Gam 
fallen weg: §§ 15,35,42,52 
54,59,60,61,68,69,76,104

Vokabeln. Uebersetzung 
E infacher Satz.

W iederholungu.Erganzung 
des Pensum s der VI. Un- 
regelni. Form enlehre. 
Schultz §§ 106—165.

Das W ichtigste  von den 
Conjunktionen.

Ace. C . Inf.. Abl. abs. aus 
deni Gebrauch.

Zusam m engesetzte Satze.
Lektiire im Anschluss ai 

die Grammatik.

*

Die Kasuslehre mit Aus- 
sehluss derSpezialitaten  
M em oriren von je  einem 
Satze zu jed er Regel 
K onjunktionen. Etwas 
aus der W ortbildungs- 
lelire. U ebersetzunger 
aus Schultz’ Uebungs- 
buch.

i
i

Kasuslehre vervollstandigt.
Das W ichtigste von den 

syntaktiscbenEigenthfim- 
liehkeiten im Gebrauche 
d r Adj. u. Pron. Vom 
Gebraache der Tem jiora, 
vom Indikativ und Con- 
junktiv  das W esentlicbe. 
§ 236—264. — Ueber- 
setzungen. D»s W ich
tigste aus der Prosodie.

2 7 -

T a b e 1 i e,

Ober-Tertia- Dnter-Secunda. Ober-Secunda. Unter-Prima. Ober-Prima.

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

Iiistorisch. Abschnitte in 
gelesen, dazu leichtere 
Stellcn, wo sie sich an 
sen.

klarung des Katechismus 
1 St.

a) Gesch. des Reiches G ottes im alten Bundę, 
mit besondr. Rficksicht au f d. Didaktische. 
Griech. Lekt. des Evang. St. Joh. u. d. 1 
Joh. Briefes. 2 St.

Kircliengeschicbte bis auf d. neuere Zeit. 
Lekiiirc der Augsburgischen Konfession. 
Unterscheidungslehren. 2 St.

mcnscliliche Seelc bis 
benslehre u. die dazu ge- 
geu Schrift. Eiutheilung 
biblischen Biicher.

11 bis 1. incl.
Fortsetzung der Pflichtenlehre und E rklarung ausgew ahlter Theile der heiligen Schrift. 

Jiidisclie Geschichte von E sra  bis Aristobolus I,

P e r iodenbau.
Bei der Lektiire von er- 

zahlenden Stoffen _ Auf- 
suehen der Disposition.

K leinere V ortrage.
Y o rtrag  von Gedichten, 

besonders leichterer Bal- 
laden.

Dreiwochentliche Aufsatz 
erzahlenden Inhalts mit 
moglichst einfacher Dis
position.

Belehrung iiber die 
w ichtigstenGattuugen 
der Poesie, besonders 
Epos u. Balladen, 
immer imAnschluss an 
die Lektiire. Nibelun- 
genlied und Gudrun 
Prosaische Lektiire 
von Brschreibungen 
u. Darstellungen (Re- 
niacly S. 1 — 130). 
V ortrage. 4wochent- 
licheAufsatze. beson- 
ders Beschreibungen 
und Charakteristiken, 
moglichst in erzahlen- 
der Form .

Belehrung iiber die wich- 
tigsten Gattungen der 
Prosa. V ortrage. 
Schillers Balladen. 
Herm ann u. Dorothea 
oder T e l l  oder die 
Jungfrau  v. Orleans. 
V ierwoehentl. Anf- 
satze, besonders Scl.il- 
derungeneinheitlicher 
Charaktere aus den

W iederliolungen, E rgan- 
zung und Abschluss der 
M oduslchre nach der 
kleinen Spraehlehre von 
Schultz.

Uebersetzungen.
Prosodie.

Xach Schultz grosserer 
Spraehlehre §§ 319— 
402. T em porau. Modi. 
U ebersetzungen aus 
Siipfle 2. Theil.

Balladen
Epen.

und den

Ueberblick fiber den in- 
nern Entw icklungs- 
gangu. dieG liederung 
der L ite ra tu r  bis Les
sing incl.

Im Winter:
Bis zur Reformation. 

Niiheres Eingehn auf 
das Hildebraudslied, 
auf Parcival u. eine 

Ausvvahl von Gedich- 
ten W althers von der 
Vogelweide (nhd.).

Im Sommer: 
LiteraturbisLessingincl 

N ahereB etrachtung v. 
Klopstock u. Lessing. 
Lektiire: K lopstoeks 
Oden u .L essings Lao- 
koon (cap. 1—24). 

P rivat-L ektiire : Minna 
von Barnhelro, Emilia 
Galotti, N athan der 
W eise.

Uebungen im Definiren 
trave. 4 \v. Aufsatze

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

Schultz § 420—427.
Das W ichtigste vom 

Satzbau u. der Satz- 
verbindung. Anleitung 
zum lateinischen Auf
satz. Uebersetzen aus 
Siipfle.

W iederholungen u. E r- 
ganzungen einiger 
wichtigen Parthien 
aus der Grammatik 
Periodenbau. Kleine 
Lateinische V ortrage 
und Sprecliubungen. 
Siipfle 3. Schriftliche 
Uebungen. Aufsatze.

L iteraturgeschiehte.
Repetition.

Im W inter: 
Betrachtung'Herders m. 

Heranziehungeinzel- 
ner Proben u. Anlei- 
tung zu privaterLek- 
tfire (Auswahl aus d. 
Ideen z. G. d. M.) 

Goethe mit bes Einge- 
hen auf die Jphigenie 
u .T  a s s o, von denenl 
Otiick vollstandig ge
lesen u. erklart w ird. 

P rivatim : W ahrheit u. 
Diehtung.Italien.Reise.

Im  Som m er: 
Schiller m. bes.Eingehen 

an f W allenstein. 
Klassenlektfire: Ueber 

A nm uthu. W firde od. 
fiber naive u. sentim. 
Dichtung.

und Disponiren. Vor- 
. Propadeutik .

Syntaxis ornata. 
Periodenbau. 
W iederholungen. 
Lateinische V ortrage u.

Sprechubungen. 
Schriftliche Uebungen. 
Aufsatze.



S exta. Quinta Quarta Unter-Tertia.

G riechisch :

Einiibung d tr  regclin. 
attischen Form enlehre 
bis zum verb, mutum 
incl.E nger§§!—44,excl. 
§ 16. § 17,' 6 31, § 33, 
4 ,5 . § 38, § 39 2. Anm. 
1, 2, 3, § 42, § 44 
3. Anm. I, 2, 3, 4. Vo- 
kabellernen nacliKiibler. 
Uebersetzen aus deniLe- 
sebuche von Enger.

W iederholung d.regelm. 
Verbum s V erbaliquida, 
contracta u. verba in fit 
§§ 4 7 - 5 8 .  Vokabeller- 
nen. U ebersetzen.

Franzosisek:

Lesen. Aussprache. 
Avoir und etre.
Plotz E lem entargram . 
Lektion 1—43, mit Be- 
riieksichtigung von Lek
tion 44—'60 in Betreff 
der Aussprache und der 
Yokabeln.

D e 4 regelmassig. Con- 
jugationen, das Yerbe 
passiv und pronomin. 
P lo tz Elem entargram . 

Lektion 61 — 105.

Die unregeltnassigen 
Verba,
Plotz Schulgram m atik, 
A bschnitt 1 u. 2, Lek- 
tion 1 bis 24.

Polnisch (fakultativ).

Redetheile. Der einfaehe 
Satz. Lesen u. N acher- 
zahlen n. d. Lesebuche 
Przyjaciel dzieci. O rtho- 
graphisehe Uebungen.

Koordination d. H aupt- 
satze. Das Uebrige wie 
in VI.

Uebungen im Gebrau- 
che der Nebensatze. 
Lesen und Nacherzah- 
len wie in VI. Schri/t- 
liches Nacherziililen

Beendigung der Satz- 
Uebungen nach dem Le- 
des Lesestoffes ausK ra- 
ken. Schriftliches Nach-

Hebraisch (fakultativ).

Geschichte

und
Geographie.

Die notbwendigsten 
Grundbegrifle aus der 
physisehen und matlie- 
matischen Geographie 
ohne Beweise. Die oro- 
grapli. u. hydrograph. 
Verhaltnisse der einzel- 
nen Erdtheile nebst den 
wichtigsteu L andern in 
denselfeen.

W iederholung u. E r- 
w eiterung der V orbe- 
griffe aus der mathem. 
G eographie, d ieS taaten  
Europas mit den lier- 
vorragendsten S tadten. 
Einzelnes iiber P reus- 
sen.

G esehichte der Griechen 
und Romer.
Topische u. politische 
G eographie von Siid- 
E uropa, Asien u. Nord- 
afrika.

Deutsche Geschichte 
w ahrend des M ittelal- 

ters. Brandenburg. - 
Preussische Geschichte 
bis 1517.
Topische u. politische 
Geographie v. Deutsch
land u. Oestreich - U n- 
garn.

M athem atik

und
Rechnen.

N um eriren. Die 4 Spe
cies m it unbenannten u. 
benanntenZ ablen ; Zeit- 
rcchnung; gewohnliche 
Srucbe E iniibungdurch 
vonStunde zuStunde auf- 
gegibene Beispiele.

W iederholung u.Erw ei 
terung der Lehre von den 
gemeinen B ruchen; De- 
zimalbruche; einfaehe u. 
zusammenges. Schluss- 
rechnung. Einiibung 
durch aufgegebene Bei
spiele.

a) R e c h n e n :  W ieder- 
ho luugu .E rw eiterung  d. 
Lelire von den Dezimal- 
briichen; V erhaltnisse 
u. P roportionen ; Geseli- 
sehaftsrechnung; Zins- 
rechnung u. andre biir- 
>erl. Rechnungen. Bei
spiele.
:>) G e o m e t r i e :  Von 
den graden Linien und 
gradlin. W inkeln; von 
d.Parallellinien. Kambly 

1 - 3 2 .

a) A r i t h m e t i k :  Von 
den absolu-ten Zahlen u. 
von den relativen bis zur 
Potenzirung. Kambly §§ 
1 -3 9 .
b) G e o m e t r i e ;  V on 
den ebenen F iguren  im 
Allg., von den Drei 
ecken speciell. Von den 
V ierecken, besonders d.

Parallellogram m en. 
Kambly §§ 32—81.

Physik

und
Naturbeschreibung.

W i n t e r :  Beschrcibung 
ler bekanutesten W ir- 
lelthiere.
S o m m e r  : Beschrei- 

bung von Pflanzen.

W ie in Y Laber ausfiihr- 
icher, m itB erueksichti- 

gung der Systeinatik. M ineralogie.

Zeichnen.

V orbereitungsunter- 
•icht fur Freihandzeich- 
len.NachDomschke.Heft. 

und 2. i

Hlementarunterrieht im 
Freihandzeichnen. 

Kach Domschke Heft 3 
md 4.

Freihandzeichnen. 
lom schke Heft o u. 6. Zeichnen

Schreiben.
Jeutsche u. lateinische J 
juchstaben, einzelne u 
im Schriftzusamm en- g 
ange. Ziffprn. v

-.eschaftHeft 9 u. Folgę. 
Im letzten Quartal: 
uckow griech. Schreib- 
orschriften.

Ge sang. votzolt's Gesangscbulc 1 
left 1 u. 2. Yolkslieder. \

L G. ^Heft 3 und 4-
iolks- und C lio r-lieder 2 S t u n d e n

29

Obei-Tertia Uoter Secunda. Ober-SecuDda U ster-Prim a. Ober-Prima
W iederholung d e rF o r -  
m enlehre; Durchnahm e 
u. E inubung der Verba 
anomala und der Pra- 
positionen. V okabeller- 
nen. Uebersetzen.

k rganzung  der V erba 
anomala,-Durchnahme u. 
E inubung d. Kasuslehre, 
des A rtikels und der hy- 
pothetischen Satze. Vo- 
kabeln.

Lehre voai den Tem - 
poribus u. Modis. Wrie- 
derholungen.

W iederholung u.Erw ei
terung der gesammten 
Syntax.

W iederholungen u. E r-  
w eiterungen der Syntax.

A nw endung von avoir 
und etre zur Bildung 
de r zusammengesetzten 
Zeitform en Form en
lehre des Substant.,A dj , 
A dv.: die Praeposit. u. 
Z ahlw orter. Inversion. 
P lo tz  Schulgram . III., 
IV . V A bschn , Lektion 
25—45.

Syntax des Artikels, des 
Adj. u. Adv.; das F iir- 
wort.
Plotz Schulgramm. Ab- 
sch n ittV II,u. V III. Lek
tion 58—75. Ein leich- 
ter franzos. Scluift- 
steller (Prosaiker).

G ebrauch der Tem pora 
u. Modi. Konkordanz 
des V erbe mit dem Sub- 
jekt. Kasus der V erba ; 
Infinitiv und Konjunk- 
tionen.
Plotz Schulgram . A b
schnitt V I u. IX. Lek
tion 46—57 u. 7 6 -  78. 
E in Prosaiker.

W iederholung d. Gram, 
matik im A nschluss an 
die Lektiire. E Im fran- 
zosischer K lassiker.

W iederholungen. Lek- 
tiire von Prosa  und 
Poesie.

lehre. Fortsetzung der 
sebuche u. E rw eiterung 
sickis prosaischen W er- 
erzahlen.

Das Hauptsachlichste aus der Stiiistik u. iibe: 
die D ichtungsarten. P ioben . Lektiire aus 
Krasicki. Seliriftl. Klassenubungen.

L iteraturgeschichte. Vortriige. Monatiich- 
schriftliche Klassenarbeiten.

E’orm enlehre bis zu den schwaehen Verbalwur- 
zeln; miindlielie und zum Theil schriftliche 
Uebersetzung d. Uebungsbeispiele (nachSeffer).

E 'ortsetzung der E'ormenlehre bis zur Syntax. 
Einzelnes aus der Syntax, Lektiire aus den 
historisehen Biiehern und leichte Psalm e.

Deutsche u. genauer die 
brandenb. - preussische 
Geschichte von 1517 bis 
jetz-t.
Topische u. polit. Geo
graphie v. W  est- N ord- 
u . O st-E urop . Die eu
rop. K olonien u. N ord- 
amerika.

Griechische Geschichte. 
E rganzende W iederho
lung der Geographie 
von Asien und Afrika. 
Das W ichtigste sus der 
physischen Geographie.

Romische Geschichte. 
E rganzende W iederho
lung der Geographie 
von Amerika u. A u stra - 
lien. W ichtige A t-  
schnitte  aus der physi
schen Geographie.

Geschichte des M ittel- 
alters mit besonderer 
Beriicksichtigung der 

deutsrhen. Repetitionen 
aus der alt. Geschichte. 
'W iederholung der Geo
graphie v. E uropa exel. 
Deutschland,

N euere Geschichte. Re
petitionen aus alien Ge- 
bieten der Geschichte. 
W iederholung der Geo
graphie von Deutsch
land.

a) A r i t h m e t i k :  P o - 
tenziren, Radiziren und 
WTurzelgrossen. Kambly 
§§ 39—56.
a) G e o m e t r i e :  Vom 
Kreise u. vom Flachen- 
raum e geradliniger F i
guren. Kambly §§ 81— 
127.

a) A r i t h m e t i k :  Wrie- 
derholung der W urzel- 
grossen; von den Be-
stimmungsgleichungen 

1. u. 2. G rades mit 1. 
u. m ehrenU nbekannten. 
2 St.
b) G e o m e t r i e :  Aehn- 
lichkeit; B erechnung d. 
regelmassigen Polygone 
u .desK reises. Aufgaben. 
2 St

a) A r i t h m e t i k :  
Schwierigere unreine 

quadratische Gleichun- 
gen ; Logarithm en; Ex- 
ponentialgleichungen. 2 
St.
b) G e o m e t r i e :  V er- 
vollstandigung u.Scliluss 
der Planim etrie; geome- 
trisehe Aufgaben. Aus 
der Trigonom etrie die 
3oniom etriebis§ 18 nach 
Kambly. 2 St.

a) A r i t h m e t i k :  Si- 
cherheit in der Theorie 
der Logarithmen; arith- 
m etische u. geometrische 
R eihen; Zinseszinsrech- 
nung. 1 St. 
b) G e o m e t r i e :  T rigo
nometrie 2 St. c)Uebung 
im Auflosen von A uf
gaben aus dem ganzen 
Gebiete. 1 St.

a) A r i t h m e t i k :  Kom- 
binationslehre und der 
binomische L e h rsa tz ; 
Kettenbriiche, diophan- 
tische Gleichungen. IS t.
b) G e o m e t r i e :  S tereo
metric. 2 St. c) Uebung 
im Auflosen von Auf
gaben aus dem ganzen 
Gebiete. 1 St.

Abw echselnd die Geo
logie und die Lebenser- 
scheinungen des Men- 
schen.

Abwechselnd in einein J a h r e : Mechanik der 
esten K o rp e r, im andern : Mechanik der 
liissigen und luftform igen K orper.

Abwechselnd in einem Jahre; die Lehre vom 
Schalle, vom Licht und von der W arm e, im 
a n d ern : Lehre vom M agnetism us und der 
Elektricitat.

nach V orlegeblattern : Arabesken, Landsehaften, Kopfe. Ptlanzemibungen und Kreidezeichnen. Perspektive.

C h o r - G e s a n g .
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Schriftliche Arbeiten: ina Lateinischen und Griechischen wochentliche, im Franzosischen zwei- 
wochentliche Arbeiten, Extemporalien und Scripta wechseln ab Dazu kommen in O.I1 3 bis 
4 lateinische Aufsatze, und in I monatliche lateinische Aufsatze.

Im Deutschen VI—V wochentliche Diktate, in IV zweiwocbentlicbe Reproduktionen, in II I  
dreiwochentliche, in II und I monatliche Arbeiten.

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

L e h r b i i c E i e r .
R elig io n :  k a th o l i s c h :  (der Unterricht ist ausgefallen).

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

iu d is c h :  Systematisches Lehrbuch der israelitischen Religion von Feilchenfeld.
D eutsck: Die deutschen Lesebiicher von Hopf und Paulsiek fiir Vll—III. Das Lesabuch von Re- 

macly fiir I I—I.
Lateinisch: Ferd. Schultz kleine lat. Sprachlehre VI —III, dessen Uebungsbuch V1-1V, Aufgaben- 

Sammlung IV—III, dessen grossere lat. Sprachlehre II—I. Siipne Aufgaben fiir lat. 
Stiliibungen, 11. Theil in II, 111. in I

Griechisch: Griech. Elementar-Grammatik und Uebungsbuch von Enger IV- i l l ,  Kublers yoka- 
bularium. Buttmanns Grammatik u. Bbhmes Aufgaben zum Uebersetzen ins Griechi- 
sche I I—I.

Franzosisch: Plotz Elementargrammatik V —U.lll. Plotz Schulgrammatik 0  111— 1.
Polnisch: Przyjaciel dzieci von Łukaszewski VI—0.111. Woliński und Hensel: Elementarbucn.
Hebraisch: Seffer: hebr. Grammatik und die hebraische Bibel.
Getchichte: Der Grundriss von Piitz fiir die mittleren (IV—111) u. oberen Klassen (11—I).
G eo g ra p h ic: Voigts Leitfaden.
Mathematik: Feaux’ Rechenbuch VI—IV. Die Lehrbiicher von Kambly 111— I.
Physik:  Leitfaden von Brettner 11—I. . .  . . .  . . , . ...
Naturbeschreibung: Schillings Thierreich und Pflanzenreich VI—V. Mineralreich in 111.

Oete§en w isnlc in:
P rim a

A  Cic. de or. 111. Tusc. 1. Horat. carm. 1. 11. und einige Satiren. (priv. Liv. XXV11, XXV111). 
Herod VI 3 3 -E n d e . Vll Platon: Apologie und Kriton. (priv. Xenoph. Kyrop. 1. Memor 111). 
Hias: X -X V 1. Soph. Antig. Goebel. 11. 10— 17. Racine: Athalie.

B . Cic. de off. 1. Tusc. 1. Horat. carm. 1.11. und einige Satiren. (priv. Liv. XXV11.) Herod. VI. 33— Ende. 
Vll. Platon: Apologie und Kriton (priv. Xenoph. Kyrop. 1. Memor. 111). Ilias X —XIV. Soph. 
Antig. Goebel. 11. 10— 17. Racine: Athalie.

g ec u n d a :
A  Liv XXIV Cic pro Milone, in Verr. Act. 11 lib. VI. Vergil. Aen. V. VI. (priv. Liv. XXV. Cic. 

’ de imp. Cn. P.). Xenoph. Kyrop. 1. 11. Hell. 1. 11. Odyssee Vll—Xlll Thiers: Bonaparte en Ć-

B  Liv.1 XXIV.11 C laude imp. Cn. P. (priv. Caes. b. c. 1). Verg. Aen. V. VI. Xen. Kyrop. 1. 11. 
Hell. 1. 11, Odyssee. V ll—Xlll. Michaud: Hist, de la prem. crois. 1 -X  cap.

Ober-Tertia:
Caes. bell. Gall. VI. 2 0 —Ende. Vll. 1. Ovid. Met 1.1 — 162. 111.511— 733. IV 6 0 4 -7 8 9 . V. 1 - 2 3 5 .  
V. 346 — 571. XU, 604— 789. Xenoph. Anab. V. 1. cap. 1 - Vlll. Odyssee 1. 1 229.

V nter-T ertia:
Caes. bell. Gall. VI. u. Vll. 1 - 6 0 .  Ovid. Met. 800 Verse.
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Q uart a :
Corn. Nepos:

A . Miltiades, Aristides, Cimon, Alcibiades, Conon, Dion, Timotheus, Datames, Phocion, Eumenes, 
Timoleom, Hannibal, de regibus, Hamilcar, Cato.

B. Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Conon, Chabrias, Timotheus, 
Epaminondas, Timoleon, Hannibal.

Themata zu deu sciiriflliclieit Arbeiten in

P rim a :
A . im D e u t s c h e n :  Welche Bindemittel gab es fiir die geographisch und politisch zerrissene 

Nation der alten Griechen? — Gliicklich bestandene Gefahren sind eine wahre Wohlthat 
fiir die Volke. — Worin liegen die Griinde der Spannung und des Streites zwisehen An
tonio und Tasso in Goethes Drama? — Wallenstein und Caesar verglichen mit Beziehung 
auf die Worte des ersten bei Schiller (Wallensteins Tod 11. 2 ,): Was thu’ ich Schlimmeres, 
als jener Caesar that?  -  Der nachtheilige Einfluss der Eiusamkeit auf den Menschen, nach- 
gewiesen an Goethes Tasso (Klassenarbeit). — Der peloponnesische Krieg vergliohen mit dem 
dreissjgjahrigen Kriege in Deutschland. Ab:t.-A. z. Ost. — Gedankengang der Horazischen 
Ode 11. 10, nebst Ausfuhrung des darin behandelten Themas. — „Schaffet fort am guten 
Werke Mit Besonnenheit und Starke, Lasst Euch nicht das Lob bethoren, Lasst Euch nicht 
den Tadel stbren .'1 — Ursachen der Uberlegenheit Europas iiber die anderen Erdtheile. =  
Abiturienten-Aufsatz.
im L a t e i n i s c h e n :  De Ciceronis vita et scriptis — Discordias civiles Graecis exitio fuisse.
— Unus homo nobis cunctando restituit rem. — Cur Alexander Magnus Persas tarn cele- 
riter vicerit? — Abiturienten-Aufsatz. — Quibus causis Cicero ad philosophiam recolendam 
adductus sit? — Themistoclem et Aristidem pro sua utrumque parte de re publica bene 
meritos esse. — Quibus in rebus cernitur Romanorum magnitudo? — Argumentum Cice
ronis libri de oratore tertii. — Abiturienten-Aufsatz.

B. im D e u t s c h e n :  Seelengrosse der Romer im Ungliicke. — Spruch auf einer Glocke: „Jubelt, 
Menschen. oder zittert, wenn Euch unser Ruf erschiittert.“ — Die Laokoonsgruppe verglichen 
mit der Erzahlung bei Vergil. — Der pelopon. Krieg mit dem ersten punischen verglichen.
— „Invidia gloriae comes“ in seiner inneren Begriindung und in Beispielen aus der Ge- 
schichte (Klassenarbeit). — Das Gliick eine Klippe, das Ungliick eine Schule. — W allen
steins Soldateska. — Einfluss der olymp. Spiele auf das Culturleben der Griechen — Das 
Wesen der Freundschaft mit Riichsicht auf das Verhaltuiss des Orestes und Pylades. — Ex- 
ternus timor maximum concordiae vinculum. Livius. (Klassenarbeit).
im L a t e i n i s c h e n :  Cicero consul et exsul. — Optimo cuique Athenis accidere solitum esse, 
u t in exsilium mitteretur. — De Marcello cum Hannibale decertante. — Unus vir nobis 
cunctando restituit rem, Praecipitando unus vindicat hie patriam — Est quasi deorum im- 
mortalium dono et munere rei publicae Romanae Brutorum genus et nomen datum ad liber- 
tatem  populi Romani vel constituendam vel recipiendam. Cic. Phil. IV. cap 111. — a) Impie 
Coriolanus, qui auxilium a Volscis petiit, recte Themistocles, qui mori maluit. b) M. Manlius, 
unde Gallos depulerat, inde ipse praecipitatus est. (Klassenarbeit). — Legatio Graecorum 
ad Achillem missa. — a) Catoni moriundum potius. quam tyranni vultus aspiciendus fuit. 
b) Thebae, quamdiu Epaminondas praefuit rei publicae, caput fuerunt totius Graeciae. 
(Klassenarbeit). — a) Nil sine magno Vita labore dedit mortalibus. b) Beatos puto, qui
bus deorum munere datum est, aut facere scribenda, aut scribere legenda, beatissimos vero, 
quibus utrumque. Plinius. epist. VI 16. 3. — Honesta mors turpi vita potior, et incolumitas 
ac decus eodem loco sita sunt.

Secunda:
A . im D e u t s c h e n :  a) Die Senatsverhandlungen fiber Caesar im Anfange des Jahres 49. (Nach 

Caes. b. c c. 1 — 9 .) oder: b) Die Einmischungen fremder Staaten i ndi e  deutschen Agelegen-
8
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heiten von 1555— 1618. (Nacli Schillers dreissigjahrigem Kriege. Erstes Buch. — a) Der 
Abfall der Stadt Syrakus vom romisehen Blindnisse im zweiten punisehen Kriege. (Nach Ld- 
vius Buch 24. 4 — 7) oder.- b) Wallenstein. (Kurzer geschichtlicher Uberblick nach Schiller).
  a) Gustav Adolf in Deutschland (Nach Schillers Geschichte des dreissigjahrigen Krieges)
oder: b) David und Jonathan. (Erzahlung nach 1. Buch Samuels Kap. 18 u. ff. und 11. Buch
Samuels Kap. 1). — a) Athen unter Perikles Leitung oder: b) Was versteht man unter
Freundseliaft ? (Klassenarbeit). — a) Das Bild eines grossen Kbnigs. (Nach Schubarts Hymnus 
auf Friedrich den Grossen) oder: b) Die Treue als sittliches Band zwischen Herrn und Va- 
sallen im Nibelungenliede. — Das Bild eines geistlichen Ordensritters. (Nach Schillers Kampf 
mit dem Draclien). — Der Charakter Rudolfs von Habsburg. (Nach Schiller). — Wie kam 
es, dass das grosse Achamenidenreich bereits nach drei Schlachten dem Alexander erlag? (Klas
senarbeit) — Wie wird Ivassandra in dem gleichnamigen Gedichte von Schiller gescliildert? 
— Welche Zustande der Schweiz macht uns Schiller in der ersten Scene seines Dramas 
„Wilhelm Tell4, anschaulich? (Klassenarbeit).
im L a t e i n i s c h e n :  Fortuna plerumcpie eos, quos plurimis beneficus exornavit, ad duriorem 
casum reservavit — a) Victoria Marathonia non exitus belli, sed causa longe majoris. b) Ex-
peditio Atheniensium in Siciliam facta. — Est quodam fato ea sors Romanis data, ut om
nibus magnis bellis victi vincerent. — Actum erat de pulcherrimo imperio, nisi ilia coniu- 
ratio in Ciceronem et Antonium consules incidisset.

B. im D e u t s c h e n :  Die Sitten der Gallier (nach Caes. VI. c. 11—20). — Der Seesturm (nach
Verg. Aen. I 34—141). — Das Begrabniss eines Armen. — Der Jehrm arkt in einer kleinen 
S tadt — Der Zug der Athener nach Sicilien. (Klassenarbeit). — Inhaltsangabe des 5. Bu- 
ches der Aeneide. — Der Weichling. — Charakteristik der Personen in Uhlands Ballade 
,Des Sangers Fluch.11' — Gedankengang in Ciceros Rede „liber den Oberbefehl des Gn. Pom- 

pejus.“ — Leben und Wirken des iilteren Cyrus.

Atifgabcii zn den Abiturleatenarfoeitcj!

O stern 1876:
Der peloponnesische Krieg mit dem dreissigjahrigen Kriege in Deutschland verglichen. — De
bello Tarentino. - -  Die Seiten und der Fliicheninhalt eines rechtwinkligen Dreiecks sollen aus-
gedrlickt und berechnet werden aus dem Ueberschusse der Kathetensumme liber die Hypothenuse 
a-H b — c =  u =  208m“ und einem spitzen Winkel « =  4 1 ° 42 '32", 1. — Wie verhalten sich die 
kubischen Inhalte einer regelmassigen m-seitigen und einer regelmiissigen n-seitigen Pyramide, de
reń Grundflachen einem und demselben Kreise eingeschrieben sind, und deren Hohen gleich ihren 
betreffenden Grundkanten sind? m =  b; n =  8. — Man sucht^ 2 Zahlen von folgender Beschaf- 
fenheit: addirt man zu ihrem Produkte ihre Summen, so erhalt man m(523/ 6); subtrahirt man 
aber von ihrem Produkte ihre Summe, so erhalt man d(27 Ve)- Welche Zahien sind es? — Wenn 
man eine gewisse Anzahl von Elementen zu Ternionen m it Wiederholungen und o h n e  Wieder- 
holungen combinirt, und die Anzahl dieser von jenen subtrahirt, erhalt man ebensoviel, wie wenn 
man dieselbe Anzahl von Elementen, von denen aber n — 2 gleich und die iibrigen 2 ebenfalls 
gleich sind, permutirt, und dazu das Fiinffache der um Eins vermehrten Anzahl der Elemente addirt. 
Wieviel Elemente sind es?

M ich aelis 1876:
Welche Ziele verfolgte Karl der Grosse wahrend seiner Regierungszeit? Wie suchte er sie zu er- 
reichen? — Cn. Pompejus praeter ceteros fortunam et secundam et adversam expertus est. — 
Es ist der Umfang eines Dreiecks 2m =  1040” , der Winkel a =  65° 28' 13",6 und der Winkel 
S =  42° 30' 3",6. Es sollen die einzelnen Seiten und der Flacheninhalt des Dreiecks durch die 
gegebenen Stucke ausgedriickt und berechnet werden. — Eine dreiseitige Pyramide hat die 
Grundkanten a, b, c; eine Seitenkante d macht mit der Grundflache den Winkel d. Wie gross 
ist der Inhalt des hineinbeschriebenen Beriihrungskegels, dessen Grundkreis in die Grundflache
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der Pyramide fallt? a =  101“ “ ; b - 2 9 — ; c =  78— ; d =  145— , 1954; Winkel i  =  69° 17' 20".l 
-  Alle vier Paare yon Wurzeln folgender beiden Gleichungen sollenberechnet werden: 

x2 +  y2 =  3 6 - ( x  +  }') ,  und 3(x2 -+- ya) =  362 _  4xy
Z n  ? ^ ^ eif n e r  g ^ t v o n  einem Orte ab und macht den ersten Tag 1 Meile, den zweiten 2, 
den dn tten  8, den vierten 4 Meilen u. s. f  in anthm etischer Progression. 7 Tage nachher 
geht ein anderer von demselben Orte ab, mmmt denselben Weg und macht taglich 12 Meilen 
An welchem Tage nach der Abreise des ersten werden beide Reisende zusammenkommen ? (Es ist 
die Bedeutung b e i d e r  Auflosungen anzugeben). '

Verfugungen der vorgesetzten Eehorde von allgemeinem Interesse.

** S&faT "ird iede mamtm der A"St“lten “Is
d £ % T te l,b d i e t l b i dr„  der UeberM«ł “ "S der Schuler mit hiuslichen Srbeiten und

3. D ecem ber: betrifft die Dispensation jiidischer Schuler gemass der Verfiigung vein 6 Mai 1859 
Die Dirigenten haben fiber Mass und Folgen der Dispensat.onen zu berichten 

U . ^ebruar■ ^ e i l u n g  der Ferienordnung fiir 1876. Weihnachtsferien yoni 22. December
876 bis 3. Januar 187/, einschliesslich der angegebenen Monatstage.

Mai 18S76mmUDS katliolischen Feiertage, an denen frei zu geben ist. vgl. Verf. vom 6. 

^Halten v o ^ ^ n s io n a re if  ̂ngaben uber die Nebenbeschaftigung der Gymnasiallehrer und das

,e s  SfSss m:£drs » ^ ż a i^ i
“ l T ^ r d e r ^ n d S s X f t ' J i d S u n d 8 emjnhr'« OT Militairdienste yerlassen, welche

2) wwtere ^heoretische AusbUduug auf einer hoheren landwirthschaftlichen Lehran- 
stalt voraussichtlich mcht erhalten werden.

crlTprl*pr r*n ^ nD.^kme ,und Verrechnung der Wittwenkassenbeitriige sammtlicher Mit-
g l r  - i i t  r f  gememen Wittwen-Verpflegungsanstalt durch die Regierungs-Haunt- 

in  r/ sP; Bezirks-Haupt-Kassen und deren Unterka.ssen. 8 S aUpt
u i. is leilung der Verfiigung des Herrn Ministers vom 30. Juni betreffend das Absanss 

emUfa n d e re  derTelbenmii t t  Uebergang von SchUlern VOn einer h5here» Lehranstalt auf
15. J u li:  Die ausgedehnten Dispensationen jiidischer Schuler an Sabbat- und Feiertagen betreffend 

Der Herr Minister ,hat angeordnet, die Eltern .nachdrucklich auf die n a c h tS is e n  K e n S  
die Fortschritte ihrer Kinder aufmerksam zu maehen. nacntbeiiigen folgen fur

Bie vorgesetzte Behorde wies ferner auf folgende Bucher hin:
29. J a n u a r  1876: l) auf die von dem Nordwestdeutschen Volksschriften-Verlase A G in Rrom™

JTSKSf «•*■* — «• s.
25. F ebruar: 1) auf die auf Veranlassung des Koniglichen Kriegsministeriums erschienenen Be-

P r r , g” e .“& e r V a ^ f  D“ “ ‘ “  ” "d Marine,
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*' y l ” łi f ^ a ęf v,dil  Ve l̂ag® VOn Hertz in Berlin ™m Gymnasialdirektor Dr. Schwartz heraus- 
8. A L  4) a u f d t  Z d tL h rift * *  G jm "asieI1 »  sdner ! « « • * «  Gestaltung;

>2 tofdn b e f  Wd Kom "  empfehlenden Lncbs’schen cultarMstorischen Wand-

h-rs Łs,rr” £ assists s““l- '-'ŁSS£5ra«.

C h roD ik  d er  A n s ta lt .

Das neue Schuljahr begann am 14. October 1875, nachdem am vorhergehenden Tase die 
Anmel dung und Prafung der neu aufzunehmeuden Schuler stattgefunden hatte. °
Resnnhp “ w ,  ^ ovemr^ef  beehrte der Eegierungs-Priisident Herr Wegner die Anstalt mit einem

des Gymnasiunfs und de°r T urnW l'e” “ ehrere“ “ “ “ “ “  U" d beSich‘igte di°
Herr F lekrher I* 8®? V°r ^  Wei.hnacBtsferien erkrankte der wissenschaftliche Hiilfslehrer
O sten  l  l  pp £ ? ♦  u Łr fnach Wl mSeu TaSen;  a“  25. Dezember 1875, am Typhus. Beit

c h E i f e r “ n J G e s c h i c k im
rM aim  nTi-i10' r ^ 1’2 * Y de dpS ^undei;tjahrige Geburtstag der hochseligeu Kdnigin Luise durcli 
Gesan0) Deklamation und eine Rede, welclie Herr Oberlehrer Dr. Schroeer hielt gefeiert
a otoH U . , 1876 verliess uns der Herr Dr. Dolega, welcher seit Michaelis 1874 an der
Anstalt gewirkt natte, um einem ehrenvollen Rufę zur Uebernahme einer zu griindenden Ober- 
lehrerstelle am Progymnasium zu Kempen zu folgen. Zur Aushiilfe wurde der Anstalt der Probe-

S  a e rtL renD wufd61 r  d f n  i n eher ****? d®8 G^ asir S Ub™ en’ d^  M -haehs enassen wird, urn ais Hulfdehrer am Gymnasium zu Bromberg thatig zu seiu
( W h  A KU w rZ WUl:de d,as, Allerh5chste Geburtsfest Sr. Majestat des Kaisers und K5ni<*s
Kotlińskl hfelt dgie er sl e f e “ 8chulaktS fe8tIich be«an8en Der Herr GymnaSiallehre°r

aki, ein“  ?Cll“ '-
V ■+ J ne Mąturitatsprufung fand ani 27. und 28. Marz sowie am 11 . September unter dem 
Vorsit/e des Komghchen Regierungs- uud Provinzial-Scliulraths Herrn Tschackert statt welcher 
beidemal an den be,den folgenden Tagen dem C ntem chte in y.rsohiedenen Klasaen beiwobnte 

Der Gesundheitszustand der Lehrer und Schiiler war ein ungiinstiger.
H u n u n /  i f SOr, ? r ' v?n Br° nik°wski war fast das ganze Wintersemester durch Krankheit 
Haus gefesselt und konnte auch im Sommer nur mit einer geringen Stundenzahl herangezogen 

werden Herr Gymnasiallehrer Wegner war viermal krank und war im Ganzen 20 Tage verhindert ■ 
Herr Oberlehrer l ojster und Herr Gymnasiallehrer Kotliński waren je 8 Tage krank Herr Ober- 
e rer Regentke und Herr Gymnasiallehrer Zenkteler je 3 Tage, Herr Oberlehrer Dr. Zwolski und 

Herr Gymnasiallehrer Tschica je 2 Tage. Ausserdem war Herr Oberlehrer Polster 8 Ta»e ais Geschwo- 
lener abwesend, Herr Gymnasiallehrer Zenkteler war 14 Tage zu Landwehriibuno-en eingezo^en

SSsTStrbUS/6” P£“SS,,Sri“" 3 T8Se *“« d“ dNabr“|eń 2E 
.u rd e  TO* mi i L S ”L d  S c b £ t  K8,“Ź"J Und
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Statistisches.

Von den 3 3 6  Schulern, welche am Sc’hlussi3 d w  Yt0"®ee“  die Gesammtfrequenz

s X a bu\en374 inbelief.9 8 VOT M i S i s  "zHhffe die Vorschule 25 Schuler, davon verblieben 6, neu

aufgenommen wurden 18.

11
2
8

21
1

10

13
4
5 

22

11

U.II. o m  
15 22

Es befanden sich in:
0 .1. 0 .1. 0.11

katholische..............  9
evan gelische...... 5
j iid is c h e ............. 3
zu sa m m en ........  17
abgegangen . . .  . 10
a u s  Ostrowo waren 9
G eeenw lrtig besucben die Anstalt demnach 335 h 

D er Abiturienten-Priifung unterzogen sich

1J.I1I. 1VA. 1VB. VA. VB. VIA. VIB

2
9

26
3
8

7
12
41

2
15

31
9

13
53

4
15

12 9 
10 8 

3 7 
25 24  

3 3 
10 11 

22

22
7
7

36
3

15

20
6
7

33
3

17

14
14
10
38

1
18

25
9
4

38
6

13

VII.
7

10
7

24
2

14

Summ«:
203

83
88

374
39

152

7
10

7
24

2
14

857 Schiller.

N A M  E  N
der

Abiturientem___

Kon-
fession.

Alter.

Jahre.
Ilciniatli.

Im Gym
nasium  
Jahre.

F riedrich  Albinus 
S tanislaus Daszkiewicz 
W ilhelm  Fischer 
Isidor Laser 
Otto Meyer 
S tanislaus Bobowski 
A lfred Sorgatz 
Jacob Teichmann 
W enzel W odniakowski 
W lad islaus Zielewski

Maximilian Kantecki 
Johann  Kwieciński 
Pau l Pawelitzki 
W ladislaus Schmidt 
A nton S tanek 
Hugo Strassm ann

Paul T ietz

evangel.
katholisch
evangel.
inosaisch
evangel.
katholisch
evangel.
mosaisch
katholisch

katholisch

evangel.
katholisch

mosaisch

katholisch

Ostern (in  Prima 2 1/:
Ostrowo
Olszowa K r. Schildberg
Li cg n i tz
Ostrowo

W ill sich widmen dem Studium

der

Jahre):a)
2L%
20%
203 4 
2 2 %
21‘/u  
21%
20'/.
19 
2 0 '/2
22%   —  -

b) Micbaelis (in Prima 2 Jahre)
18"/,
22 y4 
19 %
19 >/,
2 0 %
16%

Schildberg
Jaskulki Kr. Schildberg

O strow o 
Plescheu 
Ostrowo

Praszka Kr. W ieluń 
Raschkow K r. Adelnau

19 '/, Ostrowo

11'/*
10%

7%
10*/,
11%
10%
10%
10%
9%

10%

9
7 
9
9
8 
7

10

Rechte 
Chemie 
Theologie 
Medici*
Theologie 
Rechte 

dto. 
dto.

Medicin 
Agronomie

Philologie
Rechte
Rechte und Geschichte
Chemie
Philologie
Philosophie und vergl.

Sprachwissenschaften
Medicin

Breslau
K rakau
Breslau
Berlin
Breslau

Berlin
Halle

P rag
Breslau
S trassburg
Jena
B reslau
Berlin

Breslau
1Z Katnousen ro -/» _
Samm tliche Abiturienten erhielten daa Zeugniss der Reile.

  ,8 7 5  3 Schulern der Anstalt Stipendien
Von der vorgesetzten Behorde wurdejt fur das^  a _ ^  gekundanern Joseph W eber und

bew illigt, dem Primaner W enzel W odniakowski 3 > Kretschmerschen Stipendium s fiir das
Kasim ir Spychalski jo 150 Mark D .e und dem Quintaner Rudolf
Jahr 1875 wurden zu gleichen Iheilen dem (Juartan
Fiebich verlielien.

Fiir die Lebrer- und S c h u le r b ib lio t t lT » m ó ’ (Ór das physikaUsche K abinet sind d ie elate-

m assigen M ittel verwendet w°rden einem  M h eren  Schiller derselben, H e r m  stud. jur.
Ais Geschenk erhielt die Anstalt Universal-Bibliothek von Reclam  in Leipzig

Bruno Peltasohn, ein Exemplar der von mm  
besorgten Ausgabe des M essias von Klopstocx.
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8 - - 8>/2
8 % — 9
9 - • G’A
9 % — 10

10 — 10 Vz
10*/, —  11
11 — H ’/a
1 1 ‘/a —  12

O R D N U N G  
der (jffentlichen Prufung: und des Schulakts

g d e n  iwf. S e p t e m b e r
Vo r mi t t a g s  8 Uhr : '  Nachmi t t ags  2 Uhr:

/ / /  Deutsch . . . Bliimel 1- Gesang.
V IA  Latein  . . . .  Tschich l Deklamationen.
V  Mar-ton o. Lateimsche Rede des Abiturienten Maximilian Kantecki:

• • • lT ld -I L tJIl neacio  a n  m ira b il io r  a d re r s is  q u am  secu n d is  re b a s
I V  rranx'dsisch . W eg n e r fuerit Hannibal (Liviua).
f i I I I  Gripchitrh  Z p n lftp W  4' Deutsche Rede des Abiturienten Faul Pawelitzk i:

r  w w W r te t" Y C ' * ^ e n K t e i e r  R & ck w * rts , v a rw iir ts  la s s t  u n s  b l ic k e n .
O .II1 Deutsch . . . Hellwig 5 Gesang.
I I  Vergil . . . .  Regentke Entlassung der Abiturienten.
1  Geschic/lte . . Schroeer. Die Verlesung der Versetzungen erfolgt nach beendeter

Feierlichkeit in den einzelnen Klassen.

Z u r B cachtung .
_ 'M ittw  o eh", den  ł F ,  O c t o b e r  von 9 U h r  V o r m i t t a g s  ab finden die Anmeldungen, Nachmittags 2 Uhr die 

Priifung der neu aufzunehmemlen Schiller statt. DieselLen huben ein Geburts- u. Impfattest resp. bei einem Alter von 
fiber 12 Jahren ein Revaccinationsattcst sowie ein Zeugniss iiber den zuletzt genossenen Unterricht beizubringen.

Die Aufnahme in die S ex  ta  geschieht vorschriftsmassig in der Regel nicht vor dem vollendeten n e u n t e n  Le- 
bensjahre. Die elementaren Vorkenntnissc, die dabei nacbgew iesen werden miissen. lassen sieli dahin zusamrnenfassen, 
dass von dem Knaben gefordert wird:

Gelaufigkeit im Lesen deutsclier und lateinischer Druckschrift; Kenntniss der Redetheile; eine leserliche und 
reinliclie Handschrift; Fertigkeit, Diktirtes ohne grobc orthographische Fehler nachzuschreiben; Sicherheit in 
den vier Grunrechnungen mit ganzen Żabien; Bekanntschaft mit den Geschiclitcn des A. u. N. Testaments.

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 mechanisch richtiges Lesen; 

Befahigung, kurze Sat/.c mit leserlicher Handschrift um Beachtung der einfachen Regeln der Orthographie nie- 
derzuschreiben; Bekanntschaft mit der Addition und Subtraktion unbenannter ganzer Zaiilen und mit dem 
kleinen Einmalcins.

Die W ahl der Pensionen bedarf meiuer Genehmigung. 
c An Schulgeld zahlt jeder das Gymnasium sowie die Vorschufe besuchende Schuler 72 Mark jahrlich.

TFds<nVc.^b»-g, d e n  +2./J0 k t o b e r , 8 Uhr Vormittags wird das neue Schuljahr eroffnet.
V  Die vorgesetzte Behorde hat am 31. October 1875 vepfugt, Nachstehendes zur Kenntniss der Eltern 
und Pfleger der Schuler zu bringen:

„Die Schule ist darauf bedacht, durcb die de;i Schidcrn aufgegebene hausliche Beschaftigung 
den Erfolg des Unterricbts zu sicbern und die Schuler zu selbststandiger Thatigkeit anzuleiten, 
aber nicht einen der korperlichen und geistigen Entwickelung nacbtbeiligen Ansprucb an die 
Zeitdauer der hauslichen Arbeit der Schiller zu machen. In b e i den  Hinsichten hat die 
Schule auf die Unterstiitzuug des elterlichen Hauses zu rechnen. Es ist die Pfliclit der Eltern 
und deren Stellvertreter auf den regclmassigen bauslicbeu Fleiss und die verstiindige Zeitein- 
theilung ihrer Kinder selbst zu halten, aber es ist eben so sehr ihre Pflicht, wenn die Forde- 
rungen der Schule das zutriigliche Mass der hauslichen Arbeitszeit ibnen zu iiberschreiten 
scheinen, davon Kenntniss zu geben. Die Eltern oder deren Stellvertreter werden ausdriicklich 
ersucht, in solchen Fallen dem Direktor, oder dem Klassenordinarius personlich oder schriftlicb 
Mittbeilung zu machen und wollen iiberzeugt sein, dass eine solcbe Mittbeilung dem betref- 
fenden Schiiler in keiner Weise zum Nacbtheile gereicht, sondern nur zu eingebender und 
unbefangener Untersuchung der Sache fiihrt. Anonyme Zuschriften, die in solchen Fallen ge- 
legentlich vorkommen, erschweren die genaue Priifung des Sachverhalts und machen, wie sie 
der Ausdruck mangelnden Vertrauens sind, die fiir die Schule unerlassliche Verstandigung 
mit dem elterlichen Hause unmoglicb.11 utAQftto

lii’, tiechhaus. vNtv.̂G'Ao**--
C*ACOVIENSIS


