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P. P. VERGEPJUS i  n i . M. VEGIUS.
BIN BEITRAG ZlTR GESCHICHTE DER PADAGOGIK.

P i e  Verdienste der Italiener urn die W iedererweckung der klassischen Studien sind tiuch in 
neuerer Zeit von cornpetenter Seite verdientermassen gewiirdigt worden, und selbst ihre V erir- 
rungen haben erst neuerdings ihre grundliehe Erorterung gefunden. *) Dagegen sind ihre Lei- 
stungen auf dera Gebiete der eigentlichen Padagogik noch immer nicht allgemein bekannt, und 
selbst in grtisseren W erken liber die Geschichte des Erziehungswesens wird diese Seite der &]- 
teren Padagogik oft nur obenhin beriihrt. Und doch hat Italien auch in diesem Fache M anner 
aufzuweisen, die nicht nur unter ihren Zeitgenossen durch ihre praktische Lehrthatigkeit hervor- 
ragten, sondern selbst in spateren Zeiten noch durch ihre Schriften segensreich gewirkt haben. 
Insbesondere ziehen bier zwei Manner unsere Aufmerksainkeit auf sich, die unter den Plidago- 
gen des 14. und 15. Jahrhunderts wie zwei Sterne erster Grbsse glanzen, und deren Namen 
umsomehr der Yergessenheit entrissen zu werden verdienen, da ihre W erke keineswegs einen 
bios voriibergehenden W erth haben, namlich: P. P . Y e r g e r i u s  und M. V eg iu s .* * )

PETRUS PAULUS YERGERIUS
stammte aus einem alten und beriihmten Geschlechte zu Capo d’Istria , dem die Wissenschaft so 
manchen beriihmten Namen verdankt.***) W as ich aus den zum Theil widersprechenden Nach-

*) Y ergl. u. a. D r. J .  S c h i i c k :  Zur C harakteristik  der italienischen Ilum anistcn  des 14. und 15. Ja h rhunderts. 

B reslau  1857.
**) A. H. N i e m e y e r  erk larte  es schon im Ja h re  1837 fur Bu n b e g r e i f l i c h w a r u r a  Y ergerius und V egius von 

Schw arz in seiner G eschichte der P adagog ik  ubergangen  w orden scien (cf. E ncyclop. von E rsch  und G ruher i. d. A rti- 

k e l: Padagogik .) A uch J .  lv. O r e l l i  erw ahnt ih rcr als llau p tq u e llcn  fiir die G eschichte der italienischen Padagogik . (S. 

V ittorino von E e ltre , Zurich 1812, p. X III.)  Cm  so unbogreiflicher ist c s , dass auch K . v. Ilaum er in srinem  so um fang- 

reichen W erke n icht einmal cin P latzchen  fur ihre N a m e n  ixhrig gehah t ha t.
***) A us dersclben Fam ilie stam m te P e t r u s  P a u l u s  V e r g e r i u s ,  B ischof zu Capo d’Is tr ia , der spater als Rcfor-
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richten iiber sein Leben mit einiger Gewissheit habe feststellen konnen, belauft sich etwa auf 
Folgendes. E r  wurde im Jahre  1349 zu Capo d’Istria geboren und erhielt seinen ersten Unter- 
riclit, wie es scheint, zu Yenedig. Yon da begab er sich spater nach Padua, wo er sich insbe- 
sondere dem Studium der Philosophie und der griechischen Sprache hingab und auch von Em. 
Chrysoloras im Griechischen unterrichtet wurde.*) H ierauf studirte er zu Florenz unter F ran 
cesco Zarabella die Rechtswissenschaft. Each Beendigung seiner Studien ging er nach Padua 
zuriick, wo er durch seine umf'assende Gelehrsamkeit sehr bald die Augen des Kunst und 
W issenschaft-liebenden Francesco von Carrara**) auf sich zog, der ihm die Erziehung seiner 
K inder ubertrug und ihn im Jahre 1393 an der dortigen Academie ais Professor der Logik an- 
stellte. Im  Jahre  1404 wurde ihm zugleich in der Philosophie, der Medicin und den beiden 
Rechten die Magister - W urde verliehen, und seit dieser Zeit stieg er dermassen in der Gunst 
seines Gonners, dass dieser ihm nicht nur seine P lane mittheilte, sondern auch oft in wichtigen 
Angelegenheiten seinen Rath verlangte. Ais C arrara’s Lage immer bedenklicher ward und sein 
naher Untergang wohl nur von ihm allein nicht vorausgesehen wurde, rieth ihm Vergerius zum 
Frieden mit Yenedig, ais dem einzigen Rettungsmittel, das ihm in seiner bedrangten Lage iibrig 
blieb. Durch diesen wohlgemeinten Rath verscherzte er sich jedoch die Gunst seines Fursten 
in dem G rade, dass er sich genothigt sah, Padua zu verlassen. E r hielt sich hierauf einige Zeit 
in Yenedig***) auf und war schon im Begriff, nach Capo d’Istria zuruckzukehren, ais sein

m ator au ftra t (+ 1565) and  dessen B ruder J o h .  B a p t i s t  V e r g e r i u s ,  B ischof von P o la , der jenem  folgte und vergiftet 

worden sein soil (vergl. G rosses vollstandigcs U n iversa l-L ex icon  — L eipzig  und H alle 1745, Bd. 46 .); ferner H i e r o 
n y m u s  V e r g e r i u s ,  ein beriihm ter A rzt (f  zu P isa  1C78); dann J o h .  B a p t .  V e r g e r i u s ,  der zu S tu ttg art zur lu the- 

rischen Kirclie u b ertra t und noch 1702 als P rof. der italienischen Sprache zu Kiel le b te ; ein P e t r u s  P a u l u s  V e r g e r i u s ,  

llec litsgelehrter in Capo d’Is tr ia , h a t aucli die V orrede zu der L eipziger A usgabe der W erke unseres P iidagogen ge- 

schrieben.

*) Cf. Jac . B ruckeri hist. crit. p h ilo s ., L ips. 1766. T om  IV .,  1. p. 5. N ach dem G ross, vollst. U niv. - Lex icon  

u nd  B ayle : D iet. hist, e t crit. s. v. V ergerius genoss er den U nterricht des C hrysoloras schon zu V enedig.

**) Es] ist wohl der jiingere F rancesco (il Novello) gem eint, der i. J .  1388 seinem V ate r in der lle rrsch a ft folgte 

und 1390 das verlorene P adua w ieder eroberte . D ass cr ubrigcns auch bei dem altern Francesco in liohen E h ren  ge- 

standen , gelit aus vielen N achrichten  und auch seinen eigenen W erken hervor.
***) le h  flnij e zwar ;n dei. V orrede zur L eipziger A usgabe seines W erkes: D o ingenuis m oribus cet. v. J a h re  1604 

die N o tiz , V ergerius habe es nach dem Sturzc C a rra ra ’s n icht fur rathsam  geh a lten , w eder in P ad u a  noch uberh au p t im 

V enetianischen zu verb leiben, weil er der Fam ilie  C arra ra ’s sehr theuer gew esen sei und auch um  seine P lane  gewusst 

h ab e , — allein  diese V orrede ist u berhaup t so voller Irrth u m er, dass ich auch in diese abw eicliende A ngabe Zweifel setze. 

So heisst es z. B. ebendaselbst: „H aud ita  m ulto post Constantiensi concilio in terfu it, quo ad  Benedictum  eius nominis 

P apam  duodecimal)i (s ic !), qui inde in Tarraconensem Hispaniae provinciam profugerat, Legatus pubhcus missus, pro sua 

prudentia et eloquentia, ut Papatu sponte abiret, potuit persuadere“ u. a. — D er M erkw iird igkeit weg'en will ich liier mit- 

theilen , was J .  B onardus (i. J . 1493) in seiner V orrede zu dem selben W erke ilber den  altern C arrara  sa g t: „ — quidam , 

qui F ranciscus appellabatur Senior, vir c larissim us, P ad u ae  civis et nobilis p ro sap iae , omni laude praestantissim us de Car- 

r a r ia , D om inus P a d u a e , qui m ulta gessit suo tem pore circa rem publicam . — Tandem Franciscus domo expulsus sen ob in-
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L ehrer und Freund Zarabella an der Spitze einer Gesandtschaft nach Venedig kam , um Padua 
an die Republik zu iibergeben. Dieser fuhrte ihn nach Padua zuriick und behielt ihn auch spa- 
ter als E rz-B ischof und Cardinal in seiner niichsten Umgebung. Als Zarabella im Jalire 1414 
in Folge der kirchlichen Streitigkeiten vom Papst Johann X X III . zugleich mit J . v. Challant 
und Era. Chrysoloras an den Kaiser Sigismund geschickt wurde, begleitete ihn Yergerius und 
gewann sich wahrend der kurzen Zeit seines Aufenthalts am Hofe die Gunst des Kaisers. In 
Zarabellas Gefolge besuchte er auch im Jahre 1415 das Concil zu Costnitz. Ob er jedoch von 
liieraus an der Yersohnungsreise des Kaisers zu Benedict X II I .  Theil genommen, wie der Verf'. 
der obcnerwahnten Yorrede vermuthen lasst, habe ich nicht ermitteln konnen. Jedenfalls muss 
er sich liier aber die Gunst des Kaisers in noch hoherem Grade erworben haben; denn als Za
rabella im Jahre 1417 kurz vor der W ahl M artin’s Y. gestorben w ar, brachte er zwar den 
Leichnam seines Frenndes und Gunners nach Padua, verliess dann aber sein Vaterland auf im- 
mer, um den Rest seines Lebens am Hofe des Kaisers hinzubringen. Im  Gefolge desselben 
nahm er noch im Jahre 1419 an der Reise nach Ungarn Theil und schloss dort*) sein thatiges 
Lcben im Jahre 1428.

Von seinen Schriften, die jedoch nicht alle im D ruck erschienen sind,**) verdienen Erwali- 
nung: Epistoła de vita et obitu Zarabellae; Vitae principum Carrariensium, beide in M uratorii 
scriptores rer. ital., letzteres auch in Graevii thes. script, ital. abgedruckt; dann Vita Petrar- 
chae***) und vor alien sein padagogischcs W erk: D e  i n g e n u i s  m o r i b u s  e t  l i b e r a l i b u s  s t u -  

d i i s  a d  U b e k t i n u m  C a r r a r i e n s e m . ****)

vidiani, aut obtrectatores, aut aliquid mali commiserit, demum pervenit ad mortem — soil heissen: er ergab sieli del* Republik 
Venedig auf Gnade und Ungnade und wurde i. J . 1406 mit scinen beiden Sohnen Francesco (il Novello) und Giacomo 
erdrosselt.

*) Dies behauptet M oreri: Le grand Diet, historique s. v. Vergerius. Dagegen wird von andern (cf. Gross, vollst. 
U niv.-Lex., Leipzig 1745 bei J . H. Zedler, Bd. 46.) die Vermuthung aufgestellt, dass er zu Padua gestorben sei.

**) Wie seine (die erste) Ubersetzung von Arrian’s Anab. Sie war noch nach der Mitte des 15. Jahrhunderts vor- 
handen. Aeneas Sylvius, damals Cardinal und Bischof von Siena, schickte urns Jah r 1454 das einzige von des ITber- 
setzers eigner Hand gesehriebene Manuscript an den Kiinig Alfons von Sicilien. Im  Jahre 1658 suchto sie Nic. Blancar- 
dus, als er seine Ausgabe des Arrian vorbereitete, vergebens in Brabant und F landern, in Paris, London und Frankfurt 
und wandte sich zuletzt ihretwegen an Gronovius. Aber auch dieser lconnte ihm keine Auskunft daruber geben. „Vergerii 
editionem ignoro,“ schreibt er ihm , „practerquam ex Basiliensi, qua sola utor et praefatione Facii.“ (Cf. Burmann: epist. 
clariss. viror. T . II . p. 631. sq. und Epistolae Aeneae Sylvii. 422.).

***| J . I t . Orelli (a. a. 0 .  p. 98) fuhrt als Merkwurdigkeit aus dein 15. Jahrhundert auch eine Kinder-ComOdie 
von Vergerius an: „Paulus, comoedia ad juvenum mores c o r r ig e n d o s d ie  sich handschriftlich in der ambrosianischen 

Bibliotliek zu Mailand hefinden soil.
***») j) ;c ei.st0 Ausgabe von 1490 (in dem Gross, vollst. U niv .-L ex . wird eine zu Brescia 1485 und zu Venedig 

1499 erwahnt), die sich auf der Dresdcner Bibliotliek hefinden soil, habe ich nicht einsehen konnen. Die zweite wurde 
von Johannes Bonardus, Priester aus Verona und Lehrer der Grammatik und Poetik zu Legnano i. J . 1493 vorbereitet,



4

Dieses W erk scheint zwar erst im Jahre 1490 durch den Druck allgemeine Yerbreitung 
gefunden zu haben, gelangte dann aber bald zu einer solchen Beruhmtheit, dass es nicht bios 
von bedeutenden Gelehrten, wie P. Bembus u. a., wegen der Gediegenheit des Iidialts und der 
Gewandtheit der Sprache angelegentlichst empfohlen, sondern auch in den Schulen als Jugend- 
lectiire eingefuhrt wurde.*)

D ie Abhandlung ist an den jungen Ubertino di Carrara,**) den Sohn des jungeren Fran
cesco, gerichtet, also eigentlich eine Gelegenheitsschrift, doch sagt Vergerius selbst ausdruck- 
lich , er wolle nicht sowohl ihm , als durch ihn andern Lehren geben; und wenn er andern 
ihre Pflichten vorschreibe, moge er (Ubertino) sich daraus bewusst werden, was er aus ei-rnem 
Antriebe leiste. — Daraus geht auch hervor, dass er eigentlich kein System der Pada- 
gogik aul'stellen, sondern nur uber die geistige und korperliche Erziehung ini Allgemeinen 
W inke und Andeutungen geben wollte. W ie weit er darin dem Geiste seiner Zeit***) voraus-

u n d  e rs e h ie n  zu  V e n ed ig  i. J .  1497 u n d  w ie d e rh o lt v o n  C a lp h u rn iu s  B rix ie n s is  eb en fa lls  zu  V e n e d ig  i. J .  1502 u n te r  dem  

T i te l :  P e tr i  P a u li V e rg e rii  de in g e n u is  m o rib u s  u n a  cum  co m m en tariis  J o a n n is  B o n a rd i p re sb y te r i V e ro n e n sis . B asilii de 

leg en d is  a n tiq u o ru m  lib ris  o p u scu lu m  div inum . T ra d u c tio  de  ty ra n n id e  e x  X e n o p h o n te  G u a rin i V e ro n e n sis  in P lu ta rc h is  

(s ic!) p rae fa tio . C um  G ra tia  e t P r iv i le g io ,  in  4 °  o h n e  A n g a b e  d e r  S e iten zah le n . U n s e r  W e rk  u m fasst d ie  e rs ten  sicben  

B o g en  u n d  d ie e rs te  S e ite  dcs a ch ten . D e r  T e x t  is t s e h r  in c o rre c t. D e r  C o m m e n ta r  (ad  m o d u m  M inellii) is t e rb a rm lic h  

u n d  b e s c h ra n k t s ich  fa s t au ssch lie ss lich  a u f  d ie  A n g a b e  vo n  S y n o n y m en  u n d  a u f  e ine  u n g e sc h ic k te  P a ra p h ra s e  des o ft 

n ic h t e in m al v e rs tan d e n e n  T e x te s .  —  D ie  le tz te  A u sg a b e  e rseh ien  zu  L e ip z ig  i. J .  1604 in  l 2 mo u n te r  dem  T i te l :  P .  P . 

V e rg e r i i ,  J u s tin o p o litan i S e n io ris  de  N o b iliu m  p u c ro ru m  e d u c a tio n e , lib e llu s  g rav is  si m u s. C um  tc s tim o n io  P e tr i  B em b i 

in te r  d o c to s  I ta l ia e  n o s tr i  tem p o ris  fa c ile  p rin c ip is  e t p ra e fa tio n e  P e tr i  P a u li V e rg e r i i , J C t i  J u s tin o p o lita n i Ju n io ris . —  D e r 

T e x t  is t c o rre c te r  a ls  in  d e r  v o rg e n a n n te n , d o c h  lin d e n  s ich  a u c h  in  ih r  n o c h  s in n en ts te llen d e  D ru c k fe h le r .

*) B e m b u s  sag t von der S p rach e : „oratio  gravis et digna philosopho atque (ut in illo seculo) pererud ita .“ — 

T r i t h e m i u s  nennt ihn  „virum  non m odo in  divinis scripturis studiosum , verum  etiam  in secularibus literis eruditissim um , 

philosophum  et rhetorem  celeberrim um ; R a p h .  V o l a t e r r a n u s :  Jurisconsultorum  suo tem pore eloquentissim um  et simul 

pliilosophum . (Cf. B ayle D iet. hist. T . IV . s. v. V ergerius.) — P a u l u s  J o v i u s  in  den E log iis doctorum  v iro ru m : 

„ — latine autem  scribendi singularis in co seculo facultas en itu it, uti appare t ex eo libe llo , qui de educandis liberis ad 

exactam  disciplinam  peram oene atque p rudenter sc rip tus, me puero in scholis legebatur. (Dafiir spricht auch der U m stand, 

dass das von m ir benutzte E x em p la r der B onardischen A usgabe m it zahlreichen handschriftlichen R andglossen versehen 
is t , in denen der C om m entar des B onardus noch e inm al, und wo m oglicli noch ungeschickter com m entirt wird.) — Und 

noch M e u s e l  sa g t: „V ergerius schrieb m it v ieler.K enntn iss des m enschlichęn H erzens iiber die sittliche B ildung der Ju -  

gend und em pfahl S tu d ien , die vorher in Schulen nicht getrieben und geduldet w urden. (Cf. L eitfaden  zur G esch. der 
G eleh rsam k e it, S. 766.)

**) B onardus sagt dariiber a. a. O .: „C upiens Paulus V ergerius habere vinculum  hujus U b ertin i, com posuit hoc 

parvum opusculum  in honorem  et laudem  ipsius (i. e. E rancisci Senioris) ostendendo ei sum m am  benevolentiam  et vincu

lum am icitiae cum avo suo Erancisco.

***) D ie  A b h a n d lu n g  is t w ah rsch e in lich  b a ld  n a c h  d e r S c h la c h t bei B r ix e n ,  in d e r sich  d c r  ju n g e  U b e rtin o  au s- 

z e ic h n e te , a lso  e tw a  im J a h r e  1392 o d e r  w en ig  s p a te r  g e sch rieb en . U m  so w e n ig e r  is t es zu  re c h tfe r t ig e n , w enn  m a n  

V e rg e riu s  e inen  S c h u le r  des V itto r in o  da  F e l t r e  n e n n t ,  d e r  fa s s t d re iss ig  J a h r e  j i in g e r  w a r u n d  sein  e rs te s  U n te rr ic h ts -
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g in g ,* ) wie genau er das R ichtige, das o ft erst nach Jah rhunderten  zu r G eltung kam , erkannte, 
will ich durch  nachfolgendes R eferat darzuthun versuchen.

Schon Y e r g e r i u s  spricht sich entschieden gegen die klosterliche Abgeschiedenheit der 
Jug en d  aus und verlangt vielm ehr, dass sie in grosseren S tadten erzogen und gebildet w erde; 
denn die G rosse der Y aterstad t sei von entschiedenem Einflusse auf' die G rosse des M annes. 
D as W ichtigste jedoch , w odurch die E lte rn  das Lebensgliick ih rer K in d er begriinden konnten, 
sei eine griindliche wissenscbaftliche und m oralische B ildung; und zw ar sei- dam it in der fruhsten 
Ju g en d  zu beginnen. D enn im spateren A lter konne hierin w eder das V ersaum te nachgeholt, 
noch eine verkehrte B ildung wieder beseitigt werden. „— D a r u m  a l s o  m u s s  d e r  G r u n d  f u r  
d i e  k i i n f t i g e  G ł i i c k s e l i g k e i t  i n  d e r  J u g e n d  g e l e g t  u n d  d e r  G e i s t  z u r  T u g e n d  g e 
b i l d e t  w e r d e n ,  so  l a n g e  e r  n o c h  z a r t  i s t  u n d  j e d e n  E i n d r u c k  l e i c h t  a u f n i m m t .  
D e n n  wi e  e r  j e t z t  i s t ,  so w i r d  e r  f i i r  d a s  g a n z e  k i i n f t i g e  L e b e n  v e r b l e i b e n — Vo r  
Allem aber miissen hierin die F iirsten  und G rossen des S taa tes, auf die das Y olk sieht und 
dereń Thaten und W orte  nicht verborgen bleiben konnen, mit gutem Beispiele vorangehen. D e n n  
es i s t  b i l l i g ,  d a s s  d i e j e n i g e n ,  d i e  a u f  A l l e s  A n s p r u c h  m a c h e n ,  s i c h  a u c h  i n  A l l e m  
b e w a h r t  z e i g e n .

E s ist daher die Pflicht der E lte rn , darauf zu ach ten , wozu sich ihre K inder von N atu r 
hinoezosen fiihlen, und darnach ihre B eschaftigungen und Studien einzurichten. Insbesondere

O “  3 o o

aber durfen sie edlere C haraktere weder in trag e r M usse erschlalfen, noch in niedrigen B eschaf

tigungen verkom m en lassen.
O o

E s giebt aber gewisse M erkm ale, an denen edlere C harak tere  schon fruhzeitig erkannt 
w erden konnen; und zw ar zuerst, wenn sie nach L ob  streben und von Ruhm begierde entbrannt 
sind ; demn&chst wenn sie alteren Personen  gern  gehorchen und gegen Erm ahnungen nicht trotzcn; 
sodann wenn sie nach dem V ergniigen zur bestim m ten Stunde m unter zu ernsten Beschaftigun
gen zuruckkehren. A uch  kann man es fu r ein gutes Zeichen ansehen, wenn sie sich vor D ro - 
hungen und Schlagen , noch m ehr aber, wenn sie sich vor D em iithigung und Schande furchten; 
denn hieraus entsteht d ie  S c h a m h a f t i g k e i t ,  d e r  s c l i o n s t e  S c h m u c k  d e r  J u g e n d .  Es ist 
erfreu lich , wenn Junglinge beim T adel errOthen, durch R ugę besser w erden und dennoch ihre 
L eh re r  lieben; denn auch strenge Zucht lieben ist ein gutes Zeichen, u. s. w.

und E rz ie liu n g s-In s titu t zu P ad u a  erst im J .  1422 b eg riindete ; vielm ehr h a t d ieser, so wie M ancinellus, B e b e l, A eneas 

Sylvius und m ancher andere spatere P ad ag o g ik er aus ihm  gescliopft.

*) B rucker Sagt a. a. O. p. 29 ilber seine P a d a g o g ik : D um  juven tu ti m orum  et honestarum  disciplinarum  prae- 

cepta tra d it, ita  institutionem  hanc discipulo com m endat, u t p a te a t, hum ani eum animi natu ram , v itia , em endationem  ita  

p ersp ex isse , u t accurate  inde philosophiae m oralis eognitio is tis , quibus v ivebat, tem poribus prorsus insolita et peregrma  

illi adfuisse censeri queat. M axim e vero com m endandus est libellus utilissim us eo quoque n o m in e , quod disciplinarum  

quoque juveni tradendarum  ordinem  instituit optim um  et viam  p ra e p a ra t, u t philosophia non ad  osten ta tionem , sed ad 

usum animi m uniri queat.
2
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Eine ganz besonders vortheilhafte W irkung verspricht sieli V e r g e r i u s  davon, wenn sich 
Jilnglinge altcre, bewalirte M anner ais Vorbilder der Sittliclikeit wahlen und ihnen nacli Maas- 
o-abe ihres Alters nachzukommen streben. D enn, sagt er, wenn P . S c ip  i o und Q. F a b i u s  ge-fe
standen, dass sie durch den Anblick von B i l d e r n  beriihmter Manner bedeutend angeregt wor- 
den seien, so wie auch J . C a e s a r  durch den Anblick des Bildes von Alexander dem Grossen 
zu Grossthaten entflaramt wurde; welchen Erfolg muss nicht der Anblick eines l e b e n d e n  Bil
des und eines athmenden Musterbeispiels hervorbringen ? Sicher ist auch auf Sittliclikeit und 
o-elehrte Bilduno- so wie d a s  l e b e n d i g e  W o r t ,  so das  l e b e n d i g e  s i t t l i c h e  V o r b i l d  v o n
f t t 5

g r o s s e r e m  E i n f l u s s .
D i e s e ,  so w i e  u b e r h a u p t  a l t e r e  P e r s o n e n ,  m i'issen  d e n  j u n g e n  L e u t e n  a b e r  

a u c h  in W a l i r h e i t  e in  B e i s p i e l  d e r  W i i r d e  u n d  d e r  B e s c h e i d e n h e i t  d a r b i e t e n ;  denn 
die Jugend ist zum Fehlen geneigt, und wenn sie nicht durch das Beispiel der Aelteren gezii- 
gelt w ird, sinkt sie leicht irnrner tiefer und tiefer.*)

Den Gco-ensatz zu jenen edleren Naturen bilden die unfreien, niedrigen Charaktere, die 
V e r g e r i u s  als wahre Kramerseelen schildert. Man erkennt sie schon in der Jugend daran,
dass sie mehr zur Kargheit und zum Geiz, als zur Freigebigkeit hinneigen. D aher eignen sie
sich auch ganz besonders zur Erw erbsthatigkeit, zum H andwerk, zum H andel, u. s. w.; und 
w e n n  s i e  a u c h  h o h e r  s t r e b e n  u n d  s i c h  d e n  f r e i e n  K i i n s t e n  u n d  W i s s e n s c h a f t e n  
w i d m e n ,  so t r e i b e n  s i e  d i e s e l b e n  docl i  n u r  urn d e s  E r w e r b e s  w i l l e n  u n d  g e b e n  
A l l e m  e i n e  x n a t e r i e l l e  R i c h t u n g .  Ferner machen sie sich leicht allerlei grosse Hoffnungen 
und rechnen auf cin langes Leben. Daher sind sie auch stolź und hochfahrend, aber eben darum 
auch anmassend und (wie F l a c c u s  sagt) trotzig gegen Ermahnungen und geneigt zu Schma- 
hungen gegen A ndere; sie streben nach Auszeichnung, nehmen den Schein an, als wussten sie 
Alles, geben sich aber bei ihren Prahlereien leicht Blossen, und weil sie noch keine Erfahrung 
haben, so konnen sie W ahres von Falschem nicht unterscheiden und werden daher meistentheils 
betrogen. V o n  d i e s e r  E i n g e b i l d e t h e i t  u n d  L u g e  i s t  d i e  J u g e n d  v o r  A l l e m  a b z u -

f t  °

s c h r e c k e n .
Ein wirksames Mittel dazu ist, dass man sie ermahnt, w e n i g  z u  s p r e c h e n  u n d  n u r ,  

we n n  s ie a u f g e f o r d e r t  w e r d e n ,  i h r e  A n s i c h t  zu  s ag e n .  Denn durch unzeitiges Schwei- 
gen kann man hochstens nach e i n e r  Seite hin fehlen, durch unzeitiges Sprechen aber nach 
vielen Seiten hin irren. Insbesondere hat man dafiir zu sorgen, dass aie sich nicht an unan-
standige und schmutzige Reden gewohnen.

*) Ich  habc nicht die A bsich t, diesen A uszug m it B em erkungen zu begleiten; allein die W ich tigkeit der Sache und 

bekan n te , naheliegende V erhaltnisse lassen den W unsch nicht un te rd ru ck en , dass die E lte rn , und  nam entlich die E ltern  

u n s e r e r  S chu ler bei der W ah l der H auslehrer, C orrepetitoren u. s. w. diesen vaterlichen B a th  des alten  P adagogen r e c h t  

s e b r  b e h e r z i g e n  m ochten. U berhaupt w ird diese, so wie die folgende A bhandlung M anclierlei b n n g e n . dem auch noch 

in unserer Zeit A nw endung zu wunsclien ware.



Nachdem hierauf noch mehrere Jugendf'ehler besprochen worden sind, wie die Leichtglau- 
bigkeit, Flatterhaftigkeit u. s. w. kommt V e r g e r i u s  auf die Beauf'sichtigung der Erziehung von 
Seiten des Staates. Zwar, sagt er, ist die Erziehung der Jugend grossentheils Sache der haus- 
lichen Zucht, doch pflegt auch die Gesetzgebung in Einzelnem einzugreifen; ja  ich mochte fast 
behaupten, sie miisste sie ganz in die Hand nehmen. D e n n  es  l i e g t  i m I n t e r e s s e  des  
S t a a t e s ,  d a s s  d i e  J u g e n d  wo h l  g e s i t t e t  sei ,  und eine vernunftige Erziehung der Jugend 
kommt nicht bios dieser, sondern auch der htirgerlichen Gesellschaft zu Gute.

Ganz besonders aber sind die Junglinge gegen die sittlichen Yerirrungen zu wahren, zu 
denen sie die Sinnlichkeit in diesem A lter so sehr geneigt macht. D a h e r  s i n d  sie v o n  T a n z

o  O

u n d  a h n l i c h e n  Y e r g n i i g u n g e n ,  so wi e  v o n  j e d e m  V e r k e h r  m i t  d e m  w e i b l i c h e n  
G e s c h l e c h t e  f e r n z u h a l t e n .  Unausgesetzte korperliche und geistige Beschaftigung ist das 
wirksamste Gegenmittel. D e n n  d i e  M u s s e  v e r l o c k t  s i e  z u r  W o l l u s t  u n d  j e g l i c h e r  
A u s s c h w e i f u n g .  Nicht minder gefahrlich ist ihnen die E i n s a m k e i t .  Zu Gesellschaftern aber 
wiilile man nur diejenigen, d e r e n  S i t t l i c h k e i t  u n d  g e i s t i g e  R e i f e  v o l l s t a n d i g  e r p r o b t  
ist .  Man gewohne sie ferner friihzeitig an M a s s i g k e i t  in S p e i s e ,  T r a n k  u n d  S c h l a f .

Vor Allem aber ist ihnen von fruhster Jugend an eine heilige Scheu vor Gott und dem 
gottlichen Gesetze einzupflanzen. „ D e n n  wie  w i r d  d e m  e t w a s  M e n s c h l i c h e s  h e i l i g  s e i n ,  
d e r  d a s  G o t t l i c h e  v e r a c h t e t ? “ Darum sollen sie auch vor leichtsinnigem Schworen gewarnt 
werden, „ d e n n  w e r  l e i c h t  s c h w o r t ,  p f l e g t  of t  f a l s c h  z u  s c h w o r e n .'1 Nicht weniger soli 
ihnen das Alter ehrwurdig sein. Junglinge, die gern mit alteren M annern verkehren, von denen 
sie lernen konnen, berechtigen zu den besten Hoffnungen fur die Zukunft.

Auch auf g e s e l l i g e  B i l d u n g  ist friihzeitig Bedacht zu nehmen. Die Jugend muss ler
nen, wie sie mit Anstand den Ankommenden zu bewillkommnen, sich mit dem Abgehenden zu 
verabschieden, altere Personen ehrerbietig zu grussen, jilngere freundlich an sich zu ziehen und 
mit Jugendfreunden geselligen Umgang zu pflegen hat. Dabei aber ist eben so sehr vor bauri- 
scher Steifheit, wie vor geckenhafter Beweglichkeit zu warnen. Bei Allem aber sind die jungen 
Leute so zu erziehen, dass sie freundliche Zurechtweisung und wohlgemeinten Tadel gern und 
dankbar hinnehmen.

Das Letztere gilt ganz besonders von den Hochgestellten, die das Gluck der Yolker in 
ihren Handen haben; einmal weil sie bei ihrer unbeschrankten Freiheit iiberhaupt viel leichter 
zum Fehlen geneigt sind, und dann, we i l  es  w e n i g e  g i e  b t ,  d i e  i h  n e n  di e  W a h r h e i t  zu 
s a g e n  w a g e n ,  n o c h  w e n i g e r e ,  d i e  sie h i i r e n  wol l en .  D e n n  w e r  di e  W a h r h e i t  h o r e n  
wi l l ,  f i n d e t  l e i c h t  j e m a n d e n ,  d e r  sie i hm sag t.

Hierin wird nun allerdings durch die Nachsicht und Milde der Eltern viel gefehlt, wie 
man an den Jiinglingen sehen kann,  die von W ittwen verhatschelt worden sind. Daher ist die 
Sitte mancher Volker, die Jugend ausser dem Vaterlande, oder wenigstens ausser dem vaterli- 
chen Iiause bei Verwandten oder Freunden erziehen zu lassen, wohl zu billigen.



Hierauf geht Y e r g e r i u s  auf die wissenschaftliche Bildung der Jugend fiber und niaclit 
noch einmal darauf aufmerksam, dass man damit so frfih wie moglich beginnen mfisse. Denn 
Niemand kann im A lter weise sein, der in der Jugend nicht gelernt hat; ja durch das ganze 
Leben muss man lernen. Es mttsste denn eine grossere Schande sein zu lernen, als unwissend 
zu sein. Haben es doch selbst berfihmte Manner, wie S o c r a t e s ,  C a t o  u. a. fur keine Schande 
gehalten, noch im hohen Alter zu lernen, „ w a h r e n d  bei  u n s  b i s w e i l e n ,  so G o t t  w i l l ,  
j u n g e  B u r s c h c h e n  s i ch  s c h a m e n  z u  l e r n e n ,  u n d  w e n n  s i e  k a u m  v o n  d e r  M u t t e r -  
b r u s t  e n t w o h n t  s i n d ,  es f u r  e i n e  S c h a n d e  h a l t e n ,  u n t e r  e i n e m  L e h r e r  zu  s t e h e n . “

E s sind aber die verschiedenen Naturen verschieden zu behandeln: die einen sind durch 
Lob und Aussicht auf Auszeichnung, die andern durch kleine Geschenke und Liebkosungen 
anzulocken, noch andere durch Droliungen und Schlage anzutreiben; ja  selbst bei einem und 
demselben mfissen diese Kunstgriffe wohl zu verschiedenen Zeiten Anwendung finden. D er L eh
rer sei aber weder zu milde, noch zu strenge. Namentlich bewirkt das fortwahrende Schelten, 
dass die Knaben vor lauter Angst nichts wagen, und aus Furch t vor Fehlern gerade stets in 
Felder verfallen. Auch hat der L ehrer nicht bios mit den guten Kopfen zu arbeiten, sondern 
gerade auf die mittelmassigen muss er besondere Sorgfalt verwenden. — Ein besonderes Gewichto  o  *->

legt V e r g e r i u s  darauf, dass man den Knaben s c h o n  i n  d e n  E l e m e n t e n  d u r c h  d e n  b e -  
s t en  L e h r e r  u n t e r r i c h t e n  la sse .

Hier folgt nun ein langerer Abschnitt uber den W erth  der W issenschaften, in dem zum
~  O

Theil die Urtheile S c i p i o ’s,  C a t o ’s und C i c e r o ’s uber diesen Gegenstand adoptirt werden. 
Bei dieser Gelegenheit zeigt jedoch Y e r g e r i u s  auch an Beispielen aus der rfimischen K aiser- 
geschichte ( C l a u d i u s ,  N e r o ,  D o m i t i a n ) ,  d a s s  w i s s e n s c h a f t l i c h e  B i l d u n g  o h n e  s i t t -  
l i c h e  G r u n d l a g e  n i c h t  n u r  k e i n e n  W e r t h  h a t ,  s o n d e r n  d e r  m e n s c h l i c h e n  G e s e l l -  
sclxaf t  g e r a d e  u m  so g e f a h r l i c h e r  w e r d e n  k a n n .

Von alien wissenschaftlichen Disciplinen nennt Y e r g e r i u s  zuerst die G e s c h i c h t e  und 
x verbreitet sich ausffihrlich fiber ihren Nutzen und ihre W ichtigkeit fur die Jugendbildung; dann 

die P h i l o s o p h i c  und zwar besonders die M oral-Philosophic. ,,Denn,“ sagt er, ,,die iibrigen 
Ktinste und W issenschaften nennt man freie, weil sie sich fur den freien Mann geziemen; die 
Philosophie aber ist darum eine freie, we i l  s ie d e n  M e i l s c h e n  f r e i  mach t .  Sie geht mit der 
Geschichte Hand in Hand. Die eine enthalt die Vorschriften fur ein sittliches Leben, die andere 
bietet die Beispiele dazu“ u. s. w. An sie schlieśst sich zun&chst die B e r e d t s a m k e i t ;  denn 
sie lehrt das, was wir durch die Philosophie als wahr erkannt haben, schon und mit Nachdruck 
aussprechen. — F erner die R h e t o r i k  und P o e t i k ;  jene lehrt die Gesetze fiir die kunstge- 
masse Anfertigung der Rede; diese scheint zwar hauptsachlich das Vergnugen zu bezwecken, 
doch hat sie auch einen bedeutenden Einfluss auf die Sittlichkeit und auf die Redekunst. — Die 
M u s i k  ist nicht bios darum zu empfehlen, weil sie dem Geiste Erholung gewahrt und zur Be- 
ruhigunar der Leidenschaften beitragt, sondern auch weil wir durch śie das Verhaltniss, die Natur

O  O  O '
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und Macht der Tone erkennen. — Durch die A r i t h m e t i k  und G e o m e t r i e  erlangen wir Ein-  
.siclit in die Verhaltnisse der Zahlen und Grossen; die A s t r o n o m i e  lehrt uns die Grosse und 
Entfemung der Sterne und „ e r h e b t  u n s  aus  d e r  F i n s t e r n i s s  u n d  aus  u n s e r e r  d i c k e n  
A t m o s p h a r e  u n d  l e n k t  u n s e r  A u g e  u n d  u n s e r n  G e i s t  z u  j e n e n  g l a n z e n d e n  S t e r -  
n e n h o h e n . “ — „Am nachsten liegt der menschlichen Erkenntniss die N a t u r w i s s e n s c h a f t ,  
durch die wir K e n n t n i s s  von  d e n  P r i n z i p i e n  u n d  d en  E r s c h e i n u n g e n  in d e r  b e l e b -  
t en  u n d  l e b l o s e n  N a t u r  e r l a n g e n  u n d  v o n  Y i e l e m  d i e  U r s a c h e l i  a n g e b e n  k o n -  
n e n ,  wa s  d e r  g r o s s  en M e n g e  wi e  ein W u n d e r  e r s c h e i n t . “ Ausser diesen empfiehlt Y e  r - 
g e r i u s  noch die Z e i c h e n k u n s t ,  die P e r s p e c t i v e  und die G e w i c h t s k u n d e ;  und sehliesslich 
erwfthnt er auch noch die beiden mehr praktischen W issenschaften: die M e d i z i n  und die J u -  
r i s p r u d e n z ,  die darum weniger zu den freien Kunsten zu zahlen sind, weil sie um des Loh- 
nes willen ausgeiibt werden. Die T h e o l o g i e  aber begreift die Lehre von den ersten Ursachen 
und von den iibersinnlichen Dingen. — Es soil nicht gesagt sein, dass sich ein jeder alien diesen 
Wissenschaften widmen solle; denn fast jede einzelne nimmt den ganzen Menschen in A nspruch; 
aber sie hangen so eng mit einander zusammen, dass man keine von ihnen Bei vollstandiger 
Ilnbekanntschaft mit den andern grundłich fassen kann.

Die F&higkeiten der Menschen sind aber verschieden. lici einigen tiberwiegt die Erfindungs- 
kraft, bei andern die Urtheilskraft; jene sind fahiger zum Opponiren, diese zum V ertheidigen; 
jene eignen sich mehr zur Poesie und zu den Yernunftwissenschaften, diese zu den Realien. 
Wieder andere besitzen Gewandtheit des Geistes, es fehlt ihnen aber Gewandtheit der Sprache, 
und diese eignen sich mehr fur die zusammenhangende Rede; die in Beidem gleich gewandt 
sind, mehr fur die Dialektik; bei denen aber die Zunge fertiger ist ais der Geist, die taugen zu 
keiner A rt der Rede. Manche haben ferner ein starkes Gedachtniss; ihr Gebiet ist die Geschichte 
und die Reehtskunde, wobei zu bemerken ist, dass Gedachtniss ohne Geist wenig werth ist, 
Geist ohne Gedachtniss, wenigstens filr die Wissenschaft werthlos; denn fur sie gilt der Satz: 
tantum scimus, quantum memoria tenemus. — Einige fassen ferner leicht das Abstracte und 
das Allgemeine, andere das Concrete und das Besoudere; filr diese sind die Naturwissenschaf- 
ten, filr jene die Mathematik und Metaphysik das geeignete Feld. -— Jenachdem bei dem einen 
die speculative Vernunft, bei dem andern der praktische Yerstand tiberwiegt, hat sich ein jeder 
den entsprechenden W irkungskreis zu wahlen. — Es giebt auch gewisse beschr&nkte Kopfe, 
die nur in e in  e r  Sphare etwas Ausserordentliches leisten, und diese haben sich auf' diese allein 
zu beschranken. Denker und Gelehrte werden wohl weder ani Ruder des Staates, noch im 
Privatleben brauchbar sein.

Hierauf giebt Y  e r  g e r i u s  einige wichtige Vorschriften iiber Methodik und Behandlung der 
Schiller, wobei er zuerst noch einmal auf die Wichtigkeit des Satzes aufmerksam macht, d a s s  
auc 'h  d e r  U n t e r r i c h t  in d e n  e r s t e n  E l e m e n t e n  v o n  d e n  b e s t e n  L e h r e r n  e r t h e i l t  
w e r d e n  u n d  d e r  J u g e n d  di e  b e s t e n  S c h r i f t e n  in d i e  H a n d  g e g e b e n  w e r d e n  mi i s„

3
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sen.  Daruni liess Philipp semen Solin von Aristoteles unterrichten und die alten Roiner bc- 
gannen den U nterricht in den Schulen mit dem Virgil; und zwar mit vollem Reclit. Denn hat 
die Jugend einmal etwas Verkehrtes gelernt, so bedarf es spater der doppelten Zeit, um das 
Felilerhafte auszumerzen und das Richtige beizubringen. Darum  verlangte auch der beruhmte 
Musikus T i i n o t h e u s  von Schulern die noch keinen Unterricht genossen hatten, das einfache 
H onorar, von solchen, die schon von einem andern L ehrer etwas gelernt hatten, das doppelte.

U nter den HI nd  e r n i s  s e n  i m S t u d i r e n  erwahnt V e r g e r i u s  zuerst die a l l z u g r o s s e  
W i s s b e g i e r d e .  Die Jugend will oft Alles fassen und erfasst darum nichts. Man lialte also 
darauf, d a s s  t a g l i c h  n u r  w e n i g  g e l e s e n ,  d i e s e s  a b e r  g e h o r i g  v e r d a n t  we r d e .  Nicht 
minder scliadlich ist der M a n g e l  an Q r d n u n g  u n d  A u s d a u e r  beim Lernen. Die Jiinglinge 
treiben oft die verschiedeusten Dinge zu derselben Zeit und zersplittern dadurch ihre Thatigkeit; 
oder sie ergreifen zwar jetzt den Gegenstand mit aller Energie, werfen ihn aber bald bei Seite 
find greif'en nach einem andern. D aher v e r e i n f ' a c h e  m a n  d i e  U n t e r r i c h t s g e g e n s t a n d e  
u n d  l i a l t e  d a r a u f ,  d a s s  e i n  G e g e n s t a n d  m i t  d a u e r n d e m  E i f e r  g e t r i e b e u  w e r d e  u n d  
dass  di e  L e h r  o b j e  c t e  n a c h  i h r  c r  i n n e r e n  V e r w a n d t s c h a f t  au f  e in an  d e r  f o l g e n .  O fttritt 
dem Erfolge auch d ie  S c h w i i c h e  d e s  G e d a c h t n i s s e s  hindernd entgegen; und zwar pflegen 
diejenigen, die leicht fassen, auch wieder leicht zu vergessen. M an  w i e d e r h o l e  d a h e r  o i t e r ,  
wo m o g l i c h  j e d e n  A b e n d ,  w a s  man  den T a g  i i be r  g e t r i e b e n  hat .  — A u c h  g e m e i n -  
s c h a f t l i c h e  W i e d e r h o l u n g e n  u n d  B e s p r c c h u n g e n  s i n d  s e h r  f o r d e r n d .  A n d e r e  d a s  
z u  l e h r e n ,  was  m a n  s e l b s t  g e l e r n t  h a t ,  i s t  g l e i c l i f a l l s  zu  e m p f e h l e n  (docendo disci- 
mus). — Das grosste Hinderniss aber ist der E i g e n d i i n k e l  o d e r  d i e  U b e r s c h a t z u n g  d e r  Gei -  
s t e s k r a f t e .  Die jungen Leute sprechen oft halsstarrig iiber die gelehrtesten Dinge; und doch 
ist der erste Schritt zur Gelehrsamkeit, z w e i l e l n  zu  k o n n e n .  Diese Selbsttauschung fiihrt sie 
zur Oberflachlichkeit oder Fluchtigkeit im Arbeiten, indem ,sie Schwierigkeiten entweder iibersehen 
oder sie wohl gar der Unwissenheit oder Nachlassigkeit der Schriftsteller zur Last legen und 
leicht iiber Unverstandenes hinweggehen.

Ein wesentliches F o r d e r u n g s m i t t e l  beim Studiren ist auch eine richtige Z c i t e i n t h e i -  
l ung.  Die Jugend ist daher auf d e n W e r t l i  d e r  Ze i t  aufmerksam zu machen und daruber zu 
belehren, dass auch der geringste Zeitverlust grossen Schaden bringt, dass daher bestimmte Ta- 
uesstunden ausschliesslicli zur Arbeit bestimmt werden miissen, ja  dass man selbst von den Musse-ft
stunden durch eine leichte Lecture Nutzen ziehen konne.

Hierauf verbreitet sich V e r g e r i u s  in einem■ langern Abschnitte ausfuhrlich uber die Erzie- 
hung fur den Kriegsdienst, wobei auch die k o r p e r l i c h e n  U b u n g e n  ihre W iirdigung finden. 
Besonders empfiehlt er das L a u f e n ,  S p r i n g e n ,  R i n g e n ,  den  F a u s t k a m p f ,  d a s  B o g e n -  
s c h i e s s e n ,  S p e e r w e r f e n ,  R e i t e n  u. s. w.

Was  die S p i e l e  der Jugend anbetrifit, so ist vor Allem der Grundsatz festzuhalten, dass 
sie nicht der Sittlichkeit zuwider sind; ferner, dass sie entweder den Scharfsinn oder den Kor-
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per iiben. Spiele, die Moss auf dem Zufalle beru hen, wie das Wfirfelspiel, sind ganzlich zu mei- 
den. Dagegen sind das B a l l s p i e l ,  d i e J a g d ,  das S c h a c h s p i e l ,  M u s i k  und G e s a n g ,  wenn 
sie niclit der Yerweichlichung dienen, zu empfehlen. Selbst der Tanz ware nicht auszuschliessen, 
da er Korpergewandtheit verschafft, wenn er nur niclit die Sinnlichkeit aufregte. Ein massiger 
S p a z i e r g a n g  und heitere G e s p r & c h e ,  so wie eine l e i c h t e r e  L e c t u r e  ersetzen dem wis- 
senschaftlich Gebildeten das Spiel. Dock scheint es erspriesslich, bisweilen jede Beschaftignng 
bei Seite zu legen, um zu neuer Anstrengung neue Kraf'te zu sammeln. Bei dem Allem ist zu 
bedenken, d a s s  w i r  u m  so l & n g e r  l e b e n ,  j e  mc h r  Z e i t  wi r  a u f  n i i t z l i c h e  B e s c l i a f t i -  
g u n g e n  v e r w e n d e n .

Die K l e i  d u n g  endlich sei anstandig und weder gesucht, noch ąu nachlassig, und der 
Zeit wie den Verhaltnissen entsprechend. So wurde es sich fiir einen Furstensohn nicht schicken, 
sich in einem groben, schmutzigen und abgeriebenen Rocke zu zeigen; dagegen verrath zu grosse 
Sorgfalt fur das Aussere einen weibischen Geist, und ist ein Beweis von grosser Eitelkeit. —r  

U b r i g e n s  m u s s  m a n  d e n  J u n g l i n g e n  M a n c h e s  n a c h s e h e n  u n d  n i c h t  a l l e i h r e  V e r -  
g e h u n g e n  s t r e n g e  s t r a f e n .  D e n n  w e n n  sie n i c h t  e i n i g e r r n a s s e n  d e r* 'J u g e n d  G e - 
ni i ge  g e t h a n  h a b e n ,  w e r d e n  s ie di e  F e h l e r  d e r  J u g e n d  m i t  i ns  A l t e r  h i n u b e r  
ne l ime 11.

Schon dieses kurze Referat wird wohl die Wichtigkeit des vorliegenden W erkes erkennen 
lassen, auch wird man nach Vergleichung desselben mit den Mittheilungen Orelli’s iiber Yitto- 
rino da Feltre, wie ich glaube, meine Behauptung begrilndet finden, dass dieser in seinem be- 
ruhmten Institut zu Mantua grossentheils nur die padagogischen Grundsatze unseres V e r g e r i u s  
in praktische Anwendung gebracht hat.

MAPHEUS VEGIUS
wurde im Jalire 1407 zu Lodi an der Adda geboren. Sein Yater liiess B e l l o r t u s ,  seine Mutter 
C a t h a r i n a  stammte aus der Familie L a u t e r i a .  Seine Eltern miissen in seiner fruhsten Amend

D

ihren Wohnsitz nach Mailand verlegt haben; denn hier erhielt er nach seiner eignen Angabe 
seinen ersten Unterricht. Aber noch hatte der Knabe nicht das eilfte Jah r erreicht, als sein 
Vater von Mailand an einen andern (mir nicht bekannten) O rt zog, wo M a p h e u s  einen neuen 
Lehrór erhielt.**) Schon in seiner fruhsten Jugend fand er sich dermassen zu den Dichtern 
hingezogen, dass er den iibrigen Wissenschaf'ten mehr, um dem W illen seines Vaters Folge zu

*) Sein Vorname wird bald M a p h e u s  (auch M aphaeus), bald M a f f e u s  geschrieben , und J. V a d ia n u s  hat in 

einem und demselben W erke: U e poetica et carminis ratione, Viennae 1518, sowohl die eine als auch die andere Schreib- 
weise. Seinen Fam ilien- Namen flnde ich •ubereinstimmend nur Y e g i u s  (bei Y a d ia n u s  a. a. O. auch V u e g i u s  und 

W e g i u 8) geschrieben, wogegen ihn I)r. J. S c h i ic k  a. a. O. S. 27. A . V e g g i u s  nennt.

**) Cf. D e liberor. educatione lib. II. cap. 9.
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leisten, ais aus innerem Antriebe oblag. Selbst die Philosophie, fiu- die ilm der Yater bestimmte, 
vermochte ihn nicht zu fesseln und erst die Rechtswissensehaft, der er sieli auf der damals so 
beriihmten Aeademie zu Pavia widmete, hatte dauerndes Interesse fiir ihn.*) Trotzdem aber 
beschaftigte er sieli schon wahrend seiner academischen Studien und spater mit Schriftstellerei 
und seine ersten poetischen Yersuchc scheinen beim Publicum giinstige Aufnahme gefunden zu 
haben.**) Insbesondere ergab er sieli, dem Geiste seiner Zeit gem ass, dem Studium des V i r g i l  
und war ein grosser Verehrer dessełben; ja er schrieb sogar einen 13. Gesang der A eneis, in 
dem er die Thaten des Aeneas bis zu dessen 1'ode besingt, nicht, wie J o e c h e r  sagt, weil er 
sie fiir unvollendet lxielt und sie vollenden w ollte, sondern um sioh in der poetischen Darstellung 
zu iiben. ***)

“ ) Cf. D e liberor. educatione lii). D I. cap. 2.

» **) N och B a y le  (a. a. 0 . )  nennt ih n :  le plus g rand  poBte la tin , que l’on eut vu depuis plusienrs sieeles. Und

bei S c h o t t u s  in  der M ax. Bibl. P atr. B d. 26. heisst e r: o rato r et poeta  insignis.

***) Cf. S c h o t t u s  a. a. 0 .  p. 632; und Y a d i a n u s  a. a. 0 .  T itel X V I. D r. S c h u c k  erk lart denselben fiir „sehr 

langw eilig“ , und es ist n icht zu leugnen , dass er eben n icht zu den M eisterw erken der neueren lat. D ich tkunst g eh e rt; 

doch diirfte er auch den m eisten ahnlichen D ichtungen jen e r Zeit nicht gar zu sehr nachstehen. —• U brigens e rk lart sieli 

V e g i u s  zw ar entschieden gegen die dam als iibliche seichte E rklarungsw eise der D ich ter von Seiten d e rje n ig e n — “ qui cum 
corticem  rerum  tantum  in te lligan t, ea etiam tantum  d ijudicant, quae oculis exterius apparentia  in tu en tu r; sed ad cogno- 

scendas m agnas arduasque res oportet la ten tes , celatasque eorum  quae d icuntur rationes in tro sp ecu la ri, pensareque vim 
omnium pensato longe ac perpenso exam ine ju d ic i i , ad quod penetrandum  nulla hebetis ct crassi vulgi vis quantum libet 
m agna et acris sufficere potest (cf. P h ilaletes s. veritas invisa e x u la n s , dialogue ad  Eustachium  fratrem ) — doch konnte 

auch er sich iiber die allegorische D eu tu n g  des G edichtes nicht erheben. — V ielleicht ist es nicht unin teressant nach  den 

verschiedenen D eu tu n g en , die D r. S c h i i c k  a. a. 0 .  m itgetheilt h a t ,  auch  die des V e g i u s  kennen zu lernen. E r  giebt. 

sie in dem  im Ja h re  1448 zu R om  geschriebenen W erk e : D e  perseverantia Religionis lib. I. cap. 5. — „Poeta  summus 

(Virgilius) uti singulari caeteros excessit ingen io , ita  nihil aliud toto suo opere quo A eneam  decantavit, videtur exponere 

voluisse, quam  perseverantiae o rig inem , p rogressum , vim atque exitum . —■ non putandum  est V irgilii animum eum 

fuisse , u t A eneam  m agis to t gestis insignem , quam virum quempiam omni virtute praeditum  describeret, quem cum ita 

describere aggredere tu r, convenienter etiam fieri a se debere cred id it, u t duabus tanquam  colum nis, quae ad exam inan- 

dam virtutem  liecessariae omnino su n t, firm aret omnem operis sui m achinam , adversitate scilicet et prosperitate , quibus 
qui p robatus probe fu e rit , veram  ille virtutis et sapientiae landem consecutus ju re  videri potest. — P orro  haec d u o , quibus 

periculum  fit v irtu tis , sola est quae dirigit perseverantia. et tanquam  auriga  adhortans laeto demum atque optato fine 

eonsum m at. E gregius ig itur P o e ta  virum sapientem sub persona Aeneae descripturus, primo ilium malis exam in an s, horrenda 

oa, qua nihil tristius le g itu r, m aris tem pestate exag itari facit, turn a m o r te , cui propior fuerat pene liberatum , dis- 

jec tis , obrutisque navibus, amissa m ajore parte  soc io ru m , desertum , nudum , ab jectum . egen tem , ignarum  locorum , om ni

bus afflictum et in trep id u m , consolantem  seipsum , fortique animo cuncta to leran tem , sperare om nia in m eliu s, expectare 

lae tiu s , perseverare co n stan tiu s, cohortari insuper socios — verborum  gravitate et sapientia. Nunc age probernus eum in 

laetis secundisque casibus. Restituitur classis, redduntur soc ii, suscipitur hosp itio , D idonis augetu r opibus, fovetur joe is 

et p lausibus, sed u t Carthaginem  (quam accipimus mundi delicias) re linquat et L atium  (quod supra  coelum in terprctati, su- 

mus) p e ta t, divinae eum voces e t oracula saepius adm onent, quibus parere vir sapiens satius proponit spretis insanientis 

foem inae blanditiis et fletibus. E n  quan ta perseverantia hie noster A eneas res advei-sas sustinet, quanta secundas despicit.
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Durch (licse und ahnliche Schriften wurde sein Name bald auch in weiteren Kreisen be- 
kannt und der Papst Gugenius IV .*) ernannte ihn zu seinem Secretarius Brevium und spater 
zu seinem Datarius. Im Jahre 1443 erhielt er das Canonicat zu St. Peter, eine Stell im cr <jj(>

7 O  " '

ihm so selir gefiel, dass er ein ihm angebotenes Episcopat ablehnte. In dieser Zeit lenkte er 
seine Studien mehr auf die Bibel und besonders auf die Psalm enpoesie, dereń einfache Grtisse 
ihn bald in so bobem Grade fesselte, dass ihm die poetisclien W crke des klassischen Alterthums 
nach und nach gleicbgultig wurden.**) Naehst der Bibel bescbaftigte ihn das Studium der K ir- 
chenvater, unter denen ihn besonders der h. A u g u s t i n u s  anzog.***) Diesem liess er namlich 
in der Kirche di S. Agostino eine prachtige Kapelle bauen, holte die Gebeine seiner Mutter

quan ta  coeleslibus mandatis obtemperat. Turn navigat hoc m are mundi m agnum  et spaciosum , in quod P alinu ro  nau ta , 

dim  delictis ejus illectus obdormit, excusso A eneas (quern virtus vigilantem  pro  aliis curam  et labores subeuntem  facit) 

praesenticns navim vitae nostiae  ineertam  et errabundam  a g i,  rem nm  ultro ipse sollicitudinis accip it, et per totam  errorum, 

noctem navigando desudat, nec servile licet officium m agnoque in d ig n u m 'v iro , quo m ultorum  saluti con su lta t, aspernatur. 
Turn Averni poenas (quae significant mundi miserias) rev isit, contem plans quibus prim o in fan tia , dehinc ad o lescen tia , ac 
rcliqua omnis aetas malis subjecta es t, E lysium  quoque, quo A nchises p a te r  caeterique soli boni ac ju sti v iri, Deo et lite- 

* ris vacantes quiescere , dum lianc vitam  colunt tranquillitateque frui videntur. Turn priusquam  prom issam  L atio  quietem  

assequatur, T u rn u m , i. e. diahohnn. infestum h a b e t, L atinos quoque, i. e. mundum; bella gerun tur a rd u a , p ugnatu r pro  

L av in ia , quae anima accipienda e s t, sed superat T u rn u m , subjugat L a tin o s , fit com pos L av in iae , Ita liae  regno quietus 

lru itu r , D eusque tandem  efficitur. H ie e s t fr u c tu s , hie Jinis perseverantis v ir i, qualis ille descriptus est. N am  p o st m ultas 

mundi v exationes, post longa et tristia diaboli b e lla , proculcatur m undus, vincitur d iabo lus, anim ae bene consulitur, vita 

ducitur tu ta  et tranqu illa , iinm ortalisque demum et aeterna beatitudo acquiritur. — C ontra quoque videam us, quis finis 

sit eo ru m , qui in bis quae bene coeperunt non perseveran tes, levitatis e t inconstantiae suae exem plum  aliis re liquerunt. 
— E xpressit earn rem  in Didone.

*) J .  M o r e r i :  L e  G rand D iet. hist. T om . V I. und I>ay 1 e : D iet. hist, et crit. s. v. V e g i u s ,  so wie der H eraus- 
geber der P arise r A usgabe nennen nach G h i l i n i  den P a p st M a r t i n  V .; der Verf. des L eipziger Gross, vollst. Univ.- 
L ex . und  nach  ihm  J O c h e r :  G elehrten-Lex., P e t r i :  M agazin d. padag . L it. u. a. e rk laren  diese A ngabe fur unrich tig .

**) E r  selbst sagt in dem W erk e : D e perseverautia relig. lib. I . cap. „P rio ra  recolens te m p o ra , quibus inhia- 

bam quotidie condendis carm inibus, nihil prae ter m usas et poetarum  lusus pulchrum  ducens, m irari non satis possum ,

adeo im m utari affectus m eos potu isse, u t a  dulcibus prurientibusquc fabulis ad  studia severiora conversus sim — u t pro

Ovidiis et E laccis nunc A ugustinos e t H ieronym os,. pro V irg ilio , quern alteram in terris deum esse arbitrabur, nunc D avid  

fideliorem  vatem  co lam , suscip iam , am plectarque et ejus mihi carm ina , quae tanquam  anilia  deliram enta so rdebant nunc 

m ira adspergan t animum suav ita te , atque (unde m agis etiam  obstupescam ) quod tan topere  detestabar cxhorrescebam que
instar m o rtis , nunc sacerdotio dulcius nihil putem . (Cf. B a y l e :  Diet. hist. s. v. V e g i u s . )

***) „D iese U m stan d e ,“ sag t N i e m e y e r  a. a. O ., „erk laren  es h in re ichend , warum er eifriger als A ndere bem iiht 

is t, seine padagogischen A nsichten m it seiner religiosen U berzeugung in E ink lang  zu bringen und durch A nsspruche an- 

gesehener K irchenschriftsteller zu unterstiitzen. Indessen kom m t e r-tro tz  dieses S trebens eben so wenig wie V e r g e r i u s  

zu einer eigentliehen E ntw ickelung d e r  G edanken des C hristen thum s, die p itdagogisch von der grOssten B edeutung  sind, 

wie es denn auch seinen V orschriften  an einer sichern pliilosophischen G rundlage feh lt, obwohl er sich in dem Capitel, 

w orin er von der B ehandlung der K inder nach ih rer Individualit&t sp rich t, a l s  e i n e n  f e i n e n  K e n n e r  d e r  m e n s c h -  

l i e h e n  S e e l e  b e w a h r t . "  — D ieses L etztere durfte w enigstens in dem selben G rade auch auf V e r g e r i u s  A nw en- 
dung finden.

4
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M o n ic a  von O stia nach Rom  und setzte sie in derselben bei. M o n i c a  gait ihm als M uster 
einer w ahren christlichen F ra u  und er hat sie nicht bios in m ehren Gedichten verherrlicht, son- 
dern auch in dem unten zu erw ahnenden W erk e : D e liberor. educatione an m ehren Stellen ihre 
T W enden in  dem glanzendsten L ichte dargestellt. — U nter seinen F reunden  nennt man beson- 
ders den D iohter A n t o n i u s  P a n o r m i t a  und A e n e a s  S y l v i u s ,  doch habe ich in den Schrif- 
ten des L etztern  nicht einmal seinen Nam en gefunden. E r  starb kurz nach der Papstw ahl des

A e n e a s  S y l v i u s  im  Ja h re  1458.*)
V on seinen zahlreichen W erken  verdienen E rw ahnung: Philalethes, seu veritas invisa exu- 

lans (auch in’s Franzosische flbersetzt); D e IV  hominis novissim is; De perseverantia religionis 
libb. V I .;  und besonders sein padagogisches W erk : D e  e d u c a t i o n s  l i b e e o e u m  e t  e o e u m  

C L A R I S  M O R I B U S  L I B B .  V I.**)
Zw ar o-iebt auch' V e g i u s  noch nicht ein eigentliches System der P adagog ik , doch behan- 

delt e r den G egenstand schon viel planm assiger und ausfuhrlicher, als sein V organger, und es 
diirfte kaum  ein um fassenderes W erk  uber die E rziehung aus der ersten H alite  des 15. J a h r-  

hunderts auf'zuweisen sein, als das vorliegende.***)
Veo- i us  ist meines W issens d e r  E r s t e ,  d e r  d e n  s e g e n s r e i e h e n  E i n f l u s s  d e s  mi l t -  

t e r l i c h e n  V o r b i l d e s  i n  d e r  E r z i e h u n g  n a c h d r u c k l i c h  h e r v o r h e b t  und  darauf hin- 
w eist, wie das geistige und korperliche Gedeihen der K inder von dem C harakter und der L e- 
bensweise der E ltern  abhangt. D arum  m acht er es den M uttern  un ter H inw eisung auf M onica’s 
Beispiel zu r heiligsten P flicht, und w ar’s auch nu r um  ih rer K inder w illen, uberall und zu alien

*) So J o c h e r ,  P e t r i  u. a .;  dagegen  giebt B a y l e :  D iet. hist. a. a. 0 .  das J a h r  1459 als sein T odesjah r a n ;  der 

Verf. des Gross, vollst. U nivers.-Lexic. entscheidet sich w eder fu r das eine noch fu r das andere. S c h o t t u s  in der M ax. 

B ibl. P a tr . nennt m it B estim m theit das J a h r  1457, das erste un ter dem Pontificat des A eneas Sylvius und beruft sich da- 

bei auf T r i t h e m i u s ,  den ich hieruber n icht habe einsehen konnen.
**) Ich  benutze die (auch in  der M ax. B ibl. P a tr. als die erste bezeichnete) P ariser A usgabe un ter dem  T ite l: 

M aphei Vegii pa tria  L audensis divinarum scripturarum  cum primis peritissim i, oratoris item et poete celeberrim i, M artini 

pape  quinti D atarij de educatione liberorum  et eorum Claris m oribus libri V I . , elegantia non minus quam  sententie g ra

vitate redolentes. (Fo lg t die Z ah l der Capitel in jedem  Buche.) D yalogus veritatis insuper adjungitur eiusdem  M aphei 

vegij et P liila lith is ad E ustaehium  fratrem . V enundantur P arrh isius (sic!). D ie  Jah reszah l 1511 befindet sich am Schlusse 

des B uclies. (Nach dem V erf. des Gross, vollst. U nivers.-Lex. soil die erste A usgabe i. J .  1491 zu M ailand in  4 °  er- 

schienen sein.) D ie 2. Auflage erschien zu T ubingen  i. J .  1513; die 3. zu B asel i. J .  1541; die letzte in d e r: M axim a 

B ibliotheca veterum  P a tru m  et antiquorum  scriptorum  ecclesiasticorum — in T om os X X V II. d istributa cet. L ugduni apud 

A nissonios. 1677 fol. im  26. B ande p. 633 — 688. D iese A usgabe enthalt ausser den oben aufgeffihrten W erken auch 

einige poetische V ersuche von V e g i u s ,  nam lich den schon erw ahnten 13. G esang der A eneis (730 V erse); A styanax ; 

V elleris aurei libb. IV .;  A ntoniados libb. IV . und D eclam atio in ter S o lem , T errain  et A urum  (in Prosa).
***) J .  M o r e r i  a. a. 0 .  sag t iiber i h n : M affee est celui des auteurs de son siecle , qui a ecrit le  plus utilem ent, 

le plus agrdablem ent e t le plus elegam m eut. II a  com pose un tra ite  de l’education chretienne des enfans, qui est le plus 

accompli, que nous ayons en ce genre; und w eiterh in : il est plein d’une morale tres chretienne et d u n e  sagesse peu commune.
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Zeiten ehrbar und zfichtig aufzutreten und keine geringere Sorgfalt auf die Reinheit ihres H er
zens, ais auf die Reinlichkeit ihres A ussern uud ih re r U m gebung zu verwenden. D arum  giebt 
er eine Rcilie diatetischer Y orschriften fur N euverm ahlte, wie sie in den besten W erken  der 
G egenw art fiber diesen G egenstand vielleieht etwas gew andter und poetischer, aber nicht treffen- 
der und w ahrer ausgesprocben w erden. H ierau f spricht er fiber die erste N ahrung des Saug- 
lings, aussert sich mit. der grossten E n trustung  fiber die U nsitte m ancher F ra u e n , ihren K indern  
die M utterbrust zu versagen, und giebt dann fur den F a ll ,  dass dies aus G esundheitsrucksichten 
nothw endig w erde, sehr beherzigensw erthe W inkę ffir die W ah l der Ammen.

Koch ausfuhrlicher verb rei tet er sich in den folgenden Capiteln fiber die physische und gei- 
stige E rziehung in den ersten ffinf Lebensjahren. M an w ahre die K inder vor A llem , wodurch 
sie sich Schaden zuffigen kfinnen; man verzartele sie n ich t, sondern gewohne sie fruhzeitig an 
M assigkeit in  Speise, T rank  und Schlaf, an H itze und  K a lte , lasse sie aber w eder hungern, 
noch dfirsten; d e n n  d e r  K o r p e r  v e r l a n g t  i n  d i e s e m  A l t e r  n o t h w e n d i g  e i n  g e w i s s e s  
Q u a n t u m  N a h r u n g s s t o f f , d a s  i h m  o h n e  G e f a h r  ffir s e i n e  f e r n e r e  E n t w i c k e l u n g  
u n d  E r k r & f t i g u n g  n i c h t  e n t z o g e n  w e r d e n  d a r f .  D as W einen unterbreche m an nicht, 
denn es ist gewisserm assen ais eine gymnastische U bung der inneren O rgane zu betrachten. M an 
gewohne sie an deutliches N achsprechen, indem  man ihnen selbst deutlich vorspricht und alle 
W ortverstfinnnelung und W ortenstellung ineidet. M an htite sich sorgfaltig , ihnen durch E in- 
schuchtern und D rohen mit G espenstern und G eistern und durch E rzahlungen  vom Y am pyr, vom 
A lp und anderen Phantasiegebilden G e s p e n s t e r f u r c h t  e i n z u p f l a n z e n ,  d i e  s i e  s p a t e r  
d u r c h  d a s  g a n z e  L e b e n  b e g l e i t e t .

D ie K inder konnen nicht frfih genug zuin G e  b e t  und zur V erehrung  des Heiligen ange- 
halten und nicht ernstlich genug vor leichtsinnigern S c h w o r e n  und vor der L f i g e  gew arnt 
w erden; denn haben sie sich einmal an’s Lfigen gew ohnt, so w erden sie bald vor keinem L aster 
zurfickschrecken. Nicht m inder hat man sie vor schmutzigen W orten und Reden zu wahren und 
in  d ieser H insicht ist besonders die D ienerschaft auf’s Sorgfaltigste zu uberw achen, und darauf 
zu sehen, dass sie un ter ihren A ltersgenossen sich nur wohlgezogene und gesittete Spielgenossen 
wahlen. D aher halte man sie von S c h e n k e n  und ahnlichen offentlichen O rten  fern , w ahre sie 
vor deni Anblick von C a r ' r i c a t u r e n  und unanstandigen B ildern , ffihre sie nicht ins S c h a u -  
s p i e l  und in andere G esellschaften, wo ihre Sinnlichkeit aufgeregt werden kann.*) D agegen 
verschaffe man ihnen U m gang mit alteren und gebildeteren Personen und  gewohne sie frfihzeitig 
auch an einen gewissen aussern A nstand, an Freundlichkeit und Leutseligkeit im Y erkehr mit 
Bekannten und  F rem d en , m it H ohen und N iedrigen, mit R eichen und Arm en.

In  S t r a f e n  werde das richtige Maas beobachtet. D ie  E l t e r n  s i n d  i m  I r r t h u m ,  w e n n  
s i e  g l a u b e n ,  d a s s  D r o h u n g e n  u n d  S c h l f t g e  z u r  s i t t l i c h e n  B e s s e r u n g  f u h r e n .  Zwar

*) Unser a u f g e k l a r t e s  Jahrhundert denkt hieruber freilich andevs
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soil man den K indern  nicht in Allem  den W iden lassen , abet- man hat den G rundsatz festzu- 
halten , dass es erspriesslicher is t, sie die T u g e n d  l i e b e n ,  als das L a s t e r  f u r c h t e n  zu leh- 
ren. D aher w ird  M assigung und milde Zuelit gewiss sicherer zum  Ziele fiihren als Strenge. 
W enn man das G u te , das sie th un , bisweilen lobt, ih re \  erirrungen bisweilen weislich iibersieht 
oder sie sanft beseham end darauf aufm erksam  m aclit; wenn man bei ihren A ltersgenossen die 
F eh le r ernst und  strong tad e lt, das G ute freudig lob t; wenn man ihnen ofter Beispiele aus dcr 
G cschichte erzah lt, in denen die T ugend A nerkennung und das L aster seine Strafe gefunden, 
so w ird  man sicker nicht gar zu oft gcnothigt sein , zu Strafcn seine Zuflucht zu nehmen. K o r -  
p e r l i c h e  S t r a f e n  a b e r  s o l l t e n  u b e r h a u p t  g e i n i e d e n  w e r d e n ;  bei den Folgsam en sind 
sie unnoth ig , bei den S ta rren  durften sie leicht noch grossere V erstocktheit zu r F o lge haben. 
W e r jedoch hierin  anderer A nsicht sein so llte , der wolle dock wenigstens das Terentianische 
„ne quid nim is“ vor A ugen behalten.

N un ist aber der C harak ter der K in d er sehr verschieden und die E ltern  mtissen sie daher, 
wie der A rz t die K ranken , je  nach ih re r I n d i  v i d u a l i t a t  verschieden behandeln. So wirkt z. B. 
bei einigen m ehr ein bffentlicher T ade l, bei andern m ehr eine E rm ahnung un ter vier A ugen ; 
einigen darf man nicht das G eringste ungeriigt hingehen lassen , bei andern muss man Manelies 
ubersehen; bei manchen mtissen w ir zu ziirnen scheinen, auch wenn wir nicht zurnen u. s. w. 
D en Geschwatzigen verbiete man grossere G esellschaften, den Schweigsam en die Einsam keit, 
den M unteren zeige man ein e rn stes , den E rnsten ein heiteres G esich t; die Leichtsinnigen und 
die H erum treiber iiberlasse man nicht sick selbst, wohl aber die G esetzten und llauslichen ; den 
Strebsam en und  Thatigen gonne man ofter R uhe und E rh o lu n g , die T ragen  treibe man of'ter 
zu r A rbeit an ; die Geizigen lasse man nicht sparen , den V erschw endern gebe man nichts zum 
V erschw enden; die Naschhaf'ten und G efrassigen ziehe man nicht an reichbesetzte T afeln , die 
N iichternen und M assigen halte man nicht davon fern , u. s. w. D ie E ltern  milssen daher die 
grosste V orsicht bei der E rz iehung  ih rer K inder anw enden und sie w eder wie L astth iere  p rii- 
g e ln , noch wie Schosshiindchen verhatscheln. — D en Schluss des Buches bildet w ieder eine 
beredte H inw eisung auf M o n i c a ’s lehrreiehes Beispiel.

Im  z w e i t e n  B uche handelt Y e g i u s  iiber die i n t e l l e c t u e l l e  B i l d u n g  und  uber den 
U n t e r r i c h t  und giebt darin m anche, auch je tz t noch zu beherzigende W inke. D er eigentliclie 
U nterrich t soil n i c h t  v o r  d e m  s i e b e n t e n  J a h r e  beginnen, aber auch nicht vie] spater. D ie  
K inder sollen nicht sofort mit A rbeiten iiberburdet, so'ndern nach und nach gewisserm assen spie- 
lend an sie gewohnt werden. Offentliche Schulen sind dem Privatunterricht unbedingt vorzuziehen. 
E in  W echsel d er Schule und  der L e h re r  w irkt nur nachtheilig , u. s. w.

A bw eichend von V e r g e r i u s  ra th  V e g i u s  davon ab , die K in d er ausser dem H ause und 
dem V aterlande erziehen und unterrichten zu lassen, und billigt dies nur, wenn zu H ause durch 
M utter und D iener eine Yei’hatschelung zu furchten w iire, oder wenn die H eim at nicht die no- 
thigen L eh rer. und L ehrm ittel bote. D och miisse d er V ater in diesem F alle  dafiir sorgen, dass
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er nicht aus der C harybdis in die Scylla gerathe und nicht F am ilien , S tadte oder Staaten wah- 

len , die in H insicht der Sittlichkeit ilbelberichtigt seien.
V e < n u s  empfiehlt die Sitte, dem K naben einen P a d a g o g o s  (A ufseher, C orrepetitor) zu 

o-eben, der ihn durch Nachhulfe beim L ernen  unterstiitzen und ihm zugleich in sittlicher 
H insicht ais Y orbild dienen konne. D och sei bei der W ahl desselben die grosste V orsicht nothig, 
weil die zarten L am m er gar zu leicht durch die alten „schm utzigen Bocke'1 verdorben wiirdeu. 
Zu diesen A ufsehern konne man auch m usterhafte M itschiiler wahlen und dies um so eher, wenn 
diese zugleich dem K naben verw andt, etwa altere B ruder oder V ettern warem A uch sei es 
zw eckm assig, dass der V ater selbst m itunter den K naben vornehme und ihn das in der Schule

G elernte zu H ause repetiren lasse.
Keine geringere Sorgfalt sei auf die W a h l  d e r  A n s t a l t  zu verw enden, der man den 

K naben anvertrauen wolle. Die L eh re r miissten w iirdige, in jed e r B eziehung unbescholtene und 
gelehrte M anner sein; d e n n  a u c h  d e r  e r s t e  U n t e r r i c h t  m u s s e  v o n  d e n  b e s t e n  L e h r e r n  
e r t h e i l t  w e r  den .  — D u r  cli  a u s  z u r n e i d e n  s i n d  s e h r  b e s u c h t e  A n  s t a l t e n ;  denn auch 
der tiichtigste L eh re r  ist nicht im Staude bei einer grossen Schiilerzahl jedem  Linzelnen die 
niithio-e Sorgfalt zuzuwenden. — H at nun der V ater einen zuverlassigen L eh re r gefunden , so  
m u s s  e r  s i c h  d e n s e l b e n  v o r  A l l e m  z u m  F r e u n d e  m a c h e n ;  er muss ihn bisweilen in 
den U nterrichtsstunden besuchen, um sich von den Fortschritten  seines Sohnes zu iiberzeugen,*) 
er darf iiberhaupt kein M ittel scheuen, um dem E rzieher sein muhsames G eschaft zu erleichtern 
und angenehm er zu machen. — H ierauf folgt die sehr a lte , aber leider auch noch sehr neue 
Klage", dass fur alles U brige G eld  genug vorhanden is t, nur nicht fur die E rz iehung  und B il- 
dung d er Jugend . „ W a s  k l a g e n , “ ruft V e g i u s  mit E ntriistung  aus, „ w a s  k l a g e n  d i e  E l -  
t e r n  s p a t e r ,  d a s s  i h r e  S o l i n ę  t r a g e ,  f r e c h ,  g o t t l o s ,  u n w i s s e n d  u n d  l a s t e r h a f t  s i n d ,  
d a s s  s i e  n a c h  n i c h t s  H o h e r e m  u n d  E d l e r e m  s t r e b e n ,  s o n d e r n  G e m e i n e m  n a c h j a -  
„ e n .  H a t t e n  s i e ,  w i e  es i h r e  P f l i c h t  w a r ,  f u r  d i e  E r z i e h u n g  u n d  B i l d u n g  d e r -  
s e l b e n  S o r g e  g e t r a g e n ,  so w u r d e n  s i e  j e t z t  n i c h t  d i e  b i t t e r e  F r u c h t  i h r e r  g e w i s -  

s e n l o s e n  E r z i e h u n g  z u k o s t e n  h a b c n .
Die L e h r e r  aber mussen die ilmcn anvertrauten K inder, wie ihre eignen, m it aller S org

falt und L iebe behandeln , und z war miissen sie einem jeden nach A lter und Fassungskraft ein 
bestim m tes Pensum  zumessen und dies allmahlig mit zunehm enden Ja h re n  vergrossern  und er- 
schweren. D abei liaben sie die T ragen  anzuspornen , die Eifrigen zu zugeln , die Fleissigen, 
B escheidenen, G ehorsam en freundlich und sanft, die L eich tsinn igen , B osen , - U ngehorsam en und 
F rechen  streng zu behandeln, doch o h n e  k o r p e r l i c h e  S t r a f e n  a n z u w e n d e n .  Sollten diese 
aber dennoch bisweilen unabw endbar nothwendig w erden, so mussen sie wenigstens m i t  M a s s  
u n d  m i t  R u  h e  v o l l s t r e c k t  w e r d e n .  E in  eifriger L eh rer wird es vorziehen, seine Schiller

*) Es bedarf wohl kaum der Erinnem ng, dass hier von E r i v a t i n s t i t u t e n  die Rede ist.
5
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durch L iebe zu le iten , und die L iebe des Schillers gegen den L ęh re r w ird auch die L iebe zu 
den W issenschaften hervorrufen.

Nicht uninteressant is t, was Y e g i u s  aus seinem eigenen Schiilerleben erzahlt. E r  habe, 
sagt er, zwei L eh re r gehabt. D er eine habe seine »S chill e t z w ar durch mancherlei M ittel, so na- 
mentlich durch  d as , auch je tz t noch angewendete C e r t  i r e n  zum L ernen  anzutreiben gewusst, 
sei aber ein finsterer, strenger, jahzo rn iger M ann gew esen, der es selbst an Schlagen nicht habe 
fehlen lassen. D adurch aber sei ihm (dem V egius) das L ernen  zuletzt so verhasst geworden, 
dass nu r die F reund lichkeit, M ilde und liebevolle Behandlung des zweiten ihn w ieder habe auf- 
richten und fur die W issenschaften gewinnen konnen. D ieser zweite L eh re r habe iibrio-ens auch 
eine eigenthum liche M ethode gehabt. E r  habe namlich einigen Schiilern der obersten Klasse je  
sechs oder zehn der jiingeren zum  U nterrich ten  zugetheilt und nach einiger Zeit nach den U nter- 
richtsstunden durch sie vor der ganzen Schule ein offentliches Exam en unter seinem Y orsitz an- 
stellen lassen. A uch habe er von den Schiilern der oberen K lassen von Zeit zu Zeit Thesen auf- 
stellcn lassen, die nach einigen T agen in einer offentlichen D isputation vertheidigt werden muss- 
ten. D urch  diese und  ahnliche M ittel habe er unter seinen Schiilern einen unglaublichen W ett- 
eifer im L ernen  hervorzurufeu gewusst.

Im  L o b e n  aber halte der L eh re r ebensowohl M ass, wie im Strafen. E r  wahle ilberhaupt 
nach Zeit und U m standen die richtige M itte: e r  s e i  e r n s t ,  a b e r  n i c h t  f i n s t e r ;  h e i t e r ,  
a b e r  n i c h t  p o s s e n h a f t ;  s t r e n g e ,  a b e r  f r e u n d l i c h ;  f r e u n d l i c h ,  a b e r  s t r e n g e ;  e r  
z i i r n e ,  a b e r  m i t  M a s s ;  s c h e l t e ,  o h n e  z u  s c h i m p f e n ;  t a d e l e ,  a b e r  n i c h t  m i t  B i t t e r -  
k e i t ;  i i b e r s e h e  M a n c h e s ,  a b e r  m i t V o r s i c h t ;  l o b e ,  a b e r  n i c h t  i i b e r m a s s i g ;  s c h m e i -  
c h e l e ,  a b e r  m i t  W i i r d e ;  g e b e  n a c h ,  a b e r  n i c h t  i m U b e r m a s s ,  u. s. w. —  U berhaupt 
sei der L eh re r tha tig , scheue keine A rb e it, schenke den F ragenden  freundliches G ehor und rege 
selbst zum F rag en  an.

/

D a nun aber das W issen allein nicht viel nu tz t, wenn mąn nicht zugleich im Stande ist, 
selbst zu produciren und seine G edanken in angem essener F o rm  miindlich und sclirif'tlich aus- 
zudriicken, so muss der L eh rer mit den Schiilern t a g l i c h  U b u n g e n  i m  s c h r i f t l i c h e n  A u s -  
d r u c k ,  b a l d  i n  P r o s a ,  b a l d  i n  Y e r s e n  a n s t e l l c n .  A uch das U m arbeiten schoner D icli- 
terstellen in angemessene P ro sa  ist zu empfehlen. E r  muss aber die A usarbeitung e i n e r  s o r g -  
f a l t i g e n  C o r r e c t u r  u n t e r z i e h e n  u n d  d e n  S c h i i l e r n  v o n  Z e i t  z u  Z e i t  M u s t e r a u f -  
s &t z e  in d i e  H a n d  g e b e n .  Bei der R iickgabe der A rbeiten muss er Lob und T adel richtig  
abmessen und olt darauf aufm erksam  m achen, d a s s  a u c h  d i e  g e l u n g e n e n  Y e r s u c h e  n u r  
r e l a t i v  g u t  s e i e n ,  u n d  d a s s  s i e  a u f  e i n e r  h o h e r n  E n t w i c k e l u n g s s t u f e  d e s  V e r -  
f a s s e r s  n o c h  n i c h t  w i i r d e n  f u r  b e f r i e d i g e n d  e r k l a r t  wre r d e n  k o n n e n .

Von grosser W ichtigkeit ist auch das M e m o r i r e n  von M usterstilcken aus D iclitern und 
Prosaikern . Bei allem  U nterricht aber kann es dem L eh re r nicht warm  genug empfohlen w er
den,  durch h a u f i g e s  W i e d e r h o l e n  dein Schiller das G elernte fest einzupragen und zu seinem
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sreisti(>-eii Eitrenthum  zu machem — Bei den S p r e c h i i b u n g e n  lasse man die Schuler w e d e r  
e x t e m p o r e ,  n o c l i  n a c h  z u  l a n g e r  M e d i t a t i o n  sprechen; das eine erzeugt eine eingebildete 
und affectirte A ltk lugheit, das andere eine gehaltlose G escliwatzigkeit und  eine lacherliche und 
schamlose K eckheit. Noch m ehr gilt dies von den schriftlichen A ufsatzen. Bei diesen hat der 
L eh re r besonders dahin zu w irken , dass die Schuler m ehr mit gewiohtigen G edanken, ais mit 
leerem  W ortschw all die Seiten fullen. In  der Sprache aber halte man auf G e w a n d t h e i t  u n d  
R e i n h e i t ,  a u f  R i c h t i g k e i t ,  M a n n i g f a l t i g k e i t  u n d  S c h o n h e i t ,  vor Allem  aber auf E i n -  
f a c h h e i t ,  U b e r s c h a u l i c h k e i t  u n d  K l a r h e i t .  D aher ist grosse Sorgfalt auf den P e r i o -  
d e n b a u  zu verwenden u. s. w.

D as A l t e r t h u m  muss wie eine ehrw urdige M utter in hohen E hren gehalten w erden; docli 
muss auch h ier eine vernunftige A usw ahl der besten Schriften getroffen und nicht Alles fur 
trefflich erklart w erden, weil es alt ist. Bei der Interpretation soli m an sich nicht in T raunte- 
reien und Spielereien verlieren, sondern den innern G ehalt erfassen. So wird die L ecture deni 
Schuler zugleich als M ittel zu r B ildung der Sprache dienen. E s ist aber die Sprache eine drei- 
fache: die erhabene und pathetische, die sclnnucklose und einfache und die gemischte. Bei der 
ersten hat man die Schuler vor Schw ulst und B om bast, bei d er zweiten vor P lattheit und  T ri- 
vialitat zu htiten u. s. w.

A nregend  und sehr empfehlenswerth sind auch D e c l a m a t i o n e n  u n d  o f f e n t l i c h e  R e d e n  
vor einern grossern Publicum . M an hat daher die S t i m m e  u n d  d e n  Y o r t r a g  der Schuler 
zu  bilden und die wichtigsten Satze aus der D e c l a m a t o r i k  m it ihnen durchzugehen. D abei ist 
auch auf die aussere H altung  zu sehen, damit die Y ortragenden w eder m it bauerischer U nbe- 
holfenheit, noch mit schauspielerhafter Beweglichkeit auftreten.

W as nun die W ahl der S c h  r i f t s  t e l l e r  betrifft, die bei der Jugendbildung  zu G runde 
zu legen sind , so muss dabei uberhaupt der G rundsatz festgehalten w erden , dass nu r g u t e ,  
a l t e ,  g e h a l t r e i c h e  W e r k e ,  z. B. V i r g i l  und C i c e r o ,  dazu geeignet sind. V e g i u s  fiihrt 
bittere K lage dariiber, dass zu seiner Zeit den K indern oft w ahre U n g e h e u e r  v o n  B i l c h e r n  
i n  d i e  H a n d e  g e g e b e n  w i i r d e n ,  d i e  a n  F a d h e i t  u n d  A b g e s c h m a c k t h e i t  n i c h t  i h r e s  
G l e i c h e n  h a t t e n . *) — Von den D i e h t e r n  sind zunachst die E leg iker, wie uberhaupt die 
schlupfrigen 'unbedingt auszuschliessen. D agegegen konnen gehaltreiche S a t i r e n  wolil gelesen 
w erden; die K o m i k e r  jedoch sind dem reifern A lter aufzubewahren. N eben den Profan-Schrift- 
stellern sind auch ausgewahlte Stiicke aus der B i b e l  als eine sehr zweckmassige Jugendlecture 
zu  bezeichnen ,**) nur ist den K indern nicht die ganze Bibel in die H ande zu geben , wie auch 
sclion die alten H ebraer die G enesis, einen Theil des P ropheten  E zechiel, das hohe L ied  und

*) W em  sollten hior nicht unwillkiirlich unsere„S truw w elpcter,“ ',,S truw w elliesen“ und ithnliche U ngethtlm e einfnllen !

**) Kb ist also nicht g a iu  r ich tig , weim m an b ehaup te t, class bei den Ita lienern  dieser Zeit voin L esen der Bibel 
kaum die Bede sei.
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Ahnliches nicht von Jiinglingen unter dem dreissigsten Jah re  leaen liessen. Insbesondere sind zu 
em pfehlen: die Psalm en, die Sprttche Salomo’s , das Buch Je su  S irach , das zweite Buch der 
M accabaer, u. a.

D ie beste K nabenlectiire sind die a s o p i s c h e n  F a b e l n ;  auf diese konnen dann schwie- 
rigere W erke  folgen, wie der durch E leganz und K iirze ausgezeichnete C a t i l i n a  des Sallust; 
nachst diesen die D i c h t e r  mit den oben bezeichneten A usnahm en, also besonders die T r a g i -  
k e r ,  vor Allen aber die E p i k e r ,  un ter denen wieder H o m e r  und Y i r g i l  die ei-ste Stelle ein- 
nehmen. Mit der L ectu re  der letzteren kann man schon in der f'riihesten Jugend  beghm en, selbst 
wenn den jungen L esern  auch noch nicht Alles verstandlich sein sollte. U berhaupt verdient es 
E m pfehlung , den K in d e ra , auch wenn sie die D ichter und G eschichtschreiber noch nicht selbst 
lesen konnen , ausgew ahlte A bschnitte ans denselben in popularer Sprache zur U nterhaltung  zu 
erzah len , weil ihnen dadurch in spaterer Zeit das Verst&ndniss derselben sehr erleichtert wird. 
Jedenfalls aber w ird ih r jugendlicher Geist dadurch niehr gekraf'tigt, als durch die faden A m - 
m enm archen, mit denen die K inder so oft zu ihrem  grfissten Schaden unterhalten werden.

V e g i u s  empfiehlt die damals schon alte E in rich tung , die K naben nicht ausschliesslich mit 
e i n e m  G egenstande zu beschaftigen , sondern e i n e  z w e c k m a s s i g e  A b w e c h s e l u n g  d e r  
L e h r o b j e c t e  e i n t r e t e n  z u  l a s s e n ,  so  j e d o c h ,  d a s s  s i e  s ic l i  a l l e  z u  e i n e m  g e w i s s e n  
G a n z e n  a b r u n d e n .  D abei konnen selbstverstandlich nicht alle mit gleicher A usfuhrliehkeit 
behandelt w erden , sondern von den m inder wichtigen ist n u r gewisserm assen eine encyclopadi- 
sche U bersicht zu geben. D urchaus verwerflich ist die M ethode, die Schuler Y ieles auf einmal, 
nicht aus versohiedenen D iscip linen, sondern iiber einen und denselben G egenstand bis zum 
U berdruss lesen zu lassen. D urch  diese U bersattigung wird namlich der Geist m ehr niederge- 
druckt als erhoben, w ahrend sie bei angem essener Abw echselung im m er w ieder mit neuer F r i-  
sche zu ihrem  H auptstudium  zuriickkehren.

H ierm it bildet sich Y e g i u s  den U bergang auf den G egenstand, den er im d r i t t e n  B u c h e  
behandelt, nam lich auf die W a h l  d e s  B e r u f e s .

E ltern  und L e h re r mussen mit der grossten Sorgfalt darauf ach ten , w o z u  s i c h  d i e  Z o g -  
l i n g e  v o n  N a t u r  h i n g e z o g e n  f ' u h l e n ,  damit diese nichts (wie die A lten sagten) invito, M i
nerva treiben. D enn die M acht des G eistes ist so g ross, dass die Sonne eher von ih rer Bahn, 
als der G eist von der ihm angeborenen Bichtung abgew endet w erden konnte. W ollte man daher 
dem T riebe der N atu r entgegenw irken, so w urden die Zoglinge spater w eder in der einen noch 
in der andern B ichtung etwas E rspriessliches leisten. D araus erk lart Y e g i u s  die E rscheinung, 
dass es zu seiner Zeit so viele unwissende M ediciner und Ju ris ten  gebe; denn die meisten er- 
griffen diese F ach er nicht aus innerem  B eru fe , sondern in der Hoffnung auf pecuniaren Gewinn. 
— D abei habe man sich aber vor jed e r Selbsttauschung zu huten. E s gebe viele, d ie, wenn 
sie kaum  einen Y ers schmieden und einen G edanken m it schonen W orten ausdriicken konnten, 
in ih rer eiteln Selbstiiberschatzung schon den H elikon erstiegen zu haben glaubten , u. s. w.
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Hierauf folgt nun in einer langern Abschweifung die Besprechung derjenigen Ubungen 
und Beschaftigungen, die neben dem eigentlich wissenschaftlichen Unterricht mit der Jugend 
vorzunehmen sind. Die M u s ik  ist ein sehr wesentliches Bildungsm ittel, doch muss man dabei 
die orosste Vorsioht anwenden, damit sie nicht zur Verweichlichung und Entsittlicliung gemiss- 
braucht werde. Eben so wichtig ist die Z e ic h e n k u n s t  und die K a i l i g r a p h i e ; auch der Ge- 
lehrteste hat nach einer schbnen Handschrift zu streben. Die G y m n a s tik  ist fur A lle, nament- 
Hcli aber fur diejenigen, die sich dem Kriegsdienst widmen wollen, von der grossten Bedeutung; 
doch ist dabei eine r i c h t i g e  S t u f e n f o l g e  z u  b e o b a c h t e n ,  damit das zartere A lter nicht 
mit Ubungen beschaftigt werde, die seine Krafte ilbersteigen und der reifern Jugend vorbehalten 
werden sollten. F u r die Erwachsenen eignet sich besonders das R e i t e n ,  B o g e n s c h i  es s e n , 
S c h l e u d e r n ,  S p e e r w e r f e n  und desgl. Auch d a s L a u f e n ,  S p r i n g e n ,  R i n g e n ,  so wie die 
iibrigen Ubungen der Palastra sind zu empfehlen, nur behalte man dabei im A uge, dass sie 
nicht den Zvveck haben, Athleten zu bilden, sondern Gesundheit, Erkraftigung und Gewandtheit 
des Ivorpers zu befordern.

Man gbnne der Jugend bei ihren Arbeiten aber auch die nothige Ruhe und E r l i o l u n g ,  
nur dass die S p i e l e  nicht ilire Sittlichkeit gefahrden. Eben darum ist der T a n z  eben so wenig 
zu billigen, wie das W u r f e l  s p i e l  und ahnliche Gliicksspiele. Das B a l l s  p i e l  aber kann auch 
aus Gesundheitsrucksichten empfohlen werden. Die beste Erholung bleibt jedoch stets ein leich- 
tes wissenschaftliches Gesprach auf einem massigen S p a z i e r  g a u g e  in der f reienSN atur.

Die Jugend ist ferner, sobald es ihre geistigen Krafte gestatten, zum Studium der P h i l o 
s o p h i c  (d. h. der Moral-Philosophic) anzuhalten; denn Kenntnisse ohne eine moralische Grund- 
lage haben keinen W erth. Die Philosophic aber ist die Lehrerin unseres Lebens. Sie lehrt Gott 
verehren, die E ltern lieben, Frem den nach Alter und Stand begegnen, Alteren folgen, Jiingere 
nicht verachten, mit Altersgenossen freundlich umgehen, Luge und Meineid vermeiden, Nieman- 
den verleumden, gegen Freunde T reue, gegen Frauen Bescheidenheit, gegen Diener Milde, 
kurz gegen alle Menschen Freundlichkeit-beweisen, die Leidenschaften bandigen, sich selbst zu- 
geln, das walire Gut erkennen, sich in Gluck und Ungluck schicken u. s. w.

U nter den verschiedenen B e r u f s a r t e n  des  b t i r g e r l i c h e n  L e b e n s  sind hervorzuheben: 
c a r  H a n d e l ,  nur dass er nicht in schmutzigen Gelderwerb ausarte; der A c k e r b a u  und der 
K r i e g s d i e n s t .  Der  g e i s t l i c h e  S t a n d  aber ist der ehrwiirdigste und sorgenf'reiste unter alien 
Standen. D aher muss aber auch die gewissenhafteste Selbstprufung angewendet werden, d a m i t  
e r  n u r  a u s  i n n e r e m  B e r u f e  gewahlt werde. Denn viele entscheiden sich fur dcnselben ent- 
weder aus Ehrgeiz oder aus Geldgier, oder in der Hoffnung auf ein bequemes, mussiges Leben. 
Das ist aber eine schmachvolle Entweihung dieses gottlichen Berufes.

In  den letzten Kapiteln dieses Buches g i e b t V e g i u s  auch einige Andeutungen fiber M a d -  
c h e n e r z i e h u n g ,  und er is t, so viel mir wenigstens bekannt, der E rste, der auch diese Seite
der Padao-ogik in den Kreis seiner Betrachtungen gezogen hat. Freilich durfen wir hier noch

°  °  6
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vveniger als iiber K nabenerziehung Erschopfendes erwarten. Vom U nterrich t ist g ar nicht die 
R ede; die Y orschriften beschranken sich vielm ehr lediglich auf W in k e , wie die schadliehe E in - 
wirkuno- der A usscnw elt auf die Sittlichkeit der M adchen abgewendet w erden kann. D er grosse 
Einfluss des m iitterlichen Yorbildes auf die K inder im allgemeinen und auf die Tochter insbe- 
sondere ist im ersten Buche hinreichend gew urdigt worden. K ann man denn hoffen, ruft dort 
V e g iu s  aus, dass die Tochter, wenn sie sehen, wie sich ihre M utter schm inken, wie sie dem 
Tanze und jed e r A rt von Schamlosigkeit nachjagen, wie sie , was wir des A nstands halber ver- 
scbw eigen, sich vor ihren A ugen erlauben — kann man denn hoffen, dass diese śpater n u r ein 
go ttesfurchtiges, niichternes und thatiges L eben  fiihren w erden? Erw achet doch endlich, ihr 
M utter, erwachet und  horet auf unsere Erm ahnungen. W ir  kennen wohl Jiing linge, die ihren 
V atern  unahnlich s in d , sei es von N atur oder durch die E rm ahnungen der L e h re r , oder, was 
haufio- der F a ll ist, durch den U m gang mit wohlgesitteten A ltersgenossen oder mit alteren P er- 
sonen; a b e r  w i r  k e n n e n  k e i n e  T o c h t e r ,  d i e  n i c h t  d a s  A b b i l d  i h r e r  M u t t e r  w a r e .  
D arum  ra th  er auch jungen M annern , ehe sie sich eine Lebensgefahrtin w ahlen, vorher sorg- 

f&ltig den C harak ter und den sittlichen Lebensw andel der M utter zu priifen.
Gegen den verderblichen Einfluss der A ussenw elt aber sind die M adchen viel sorgsam er 

zu h iiten , als die K naben. D aher wehre jnan ihnen den U m gang mit g e p u t z t e n ,  s c h b n  f r i -  
s i r t e n  u n d  e i t e l n  M o d e b u r s c h c h e n ,  so wie den V erkeh r mit frem den M adchen, b e s o n -  
d e r s  m i t  d e n  s c h o n g e l o c k t e n  u n d  h a l b e n t b l O s s t e n ,  d i e  n a c h  f r e m d e n  W o h l g e r i i -  
c h e n  d u f t e n ,  s i c h  a u f f a l l e n d  k l e i d e n ,  z u  v i e l  S o r g f a l t  a u f  i h r  A u s s e r e s  v e r w e n -  
d e n ,  m i t  s e l t c n e n  S a f t e n  H a a r  u n d  G e s i c h t  f a r b e n ,  g e m  L i e b e s l i e d e r  s i n g e n  — 
A U e s  s i c h e r e  A n z e i c h e n  d e r  L i i s t e r n h e i t .  E ben  so sehr ist ihnen auch die haufige U n- 
terhaltung und der engere V erkehr mit erwachsenen D i e n s t m a d c h e n  zu untersagen , von de- 
nen sie sicher nur alles Schlechte lernen konnen; und dies insbesondere, wenn unter dieser 
K lasse die Sittenlosigkeit so allgemeine V erbreitung  gefunden h a t, wie es in jen er Zeif der F a ll 
o-ewesen zu sein scheint. — Zum Schluss wird dann noch einmal auf M o n i c a ’s segensreiehes 

V orbild  bingewiesen.
In  den drei letzten Biichern g i e b t Y e g i u s  eine kurze S i t t e n l e h r e  fur  die Jugend . N ach- 

dcm or m it wenigen W orten  r a s t l o s e  T h a t i g k e i t  als das sicherste Schutzm ittel gegen alles 
E as te r empfohlen und  auf die W ichtigkeit des H orazischen: qui cupit optatam  cursu contingere 
m etam , m ulta tulit fecitque puer sudavit et alsit — hingew iese’n h a t, geht er auf die F u n d a - 
m ental-T ugend iiber, aus der alle iibrigen von selbst hervorgehen , nam lich auf die e h r f u r c h t s -  
v o l l e  S c h a m  (verecundia), die Quelle der Bescheidenheit, Sittsam keit und  w ahrer Religiositat. 
D enn wie dem G reise W i i r d e ,  dem reiferen A lter L e b h a f t i g k e i t  w ohlansteht, so muss die 
Ju g en d  eine gewisse e h r f u r c h t s v o i l e  S c h a m  besitzen, d ie  a l i e n  i h r e n  i n t e l l e c t u e l l e n  
u n d  m o r a l i s c h e n  V o r z i i g e n  e r s t  d e n  w a h r e n  S c h m u c k  u n d  W e r t h  v e r l e i h t .

Sie aussert sich aber zunachst als E h r f u r c h t  g e g e n  P e r s o n e n  und gegen S a c h e n  mit
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Rucksicht auf O rt und Zeit; jene zerfallt dann wieder in die E h r f u r c h t  g e g e n  G o t t ,  gegen 
die E l t e r n ,  gegen F r e m d e  und g e g e n  u n s  s e lb s t .* )

D ie E h r f u r c h t  g e g e n  G o t t ,  als w ahre F rom m igkeit, ist dem M enschen von N atu r eigen 
und findet sich schon bei den alten V olkern verhaltnissm assig deutlicher ausgeprag t, als bei vie- 
len Schein -C hristen  unserer Zeit, W ir zeigen sie dadurch , dass w ir nichts U nw urdiges oder 
U nheiliges, nichts, wodurch die E h re  Gottes verletzt w erden konnte, thun oder sprechen. Y or 
AHern miissen wir uns vor leichtsinnigem  S c h w o r e n  lmten. D ie H e i l i g k e i t  de s  E i d e s  kann 
der Jug en d  nicht eindringlich genug vorgestellt werden. (Regulus.)

E ben so heilig muss uns die E h rfu rch t g e g e n  d i e  E l t e r n  sein; denn wenn w ir uns schon 
„egen F rem de durch W ohlthaten zur D ankbarkeit verpllichtet fuhlen,  urn wie viel m ehr muss 
dies gegen unsere E ltern  der F a ll sein, die fur uns so viele B eschw erden, S orgen , Schm erzen, 
A rbeit und Noth erduldet haben , denen vvir unser Leben und unsere B ildung verdanken, die 
uns so zu sagen aus Thieren zu M enschen gem acht haben. U nd da w ir nicht im Stande sind, 
ihnen dies in entsprechender W eise zu vergelten , so miissen w ir ihnen in T haten , W orten  und 
G eberden iiberall und zu alien Zeiten unsere grosste E hrfu rch t bew eisen, ihren Befehlen gehor- 
clien ihre E rm ahnungen beherzigen, ihren Tadel geduldig hinnehm en; und selbst wenn sie uns 
etwas Unbilliges und U nerlaubtes befehlen sollten, diirfeu wir ihnen nicht schroft entgegentreten, 
sondern miissen ihnen auch im V erw eigern noch unsere E hrfurch t beweisen u. s. w. Zu mcht 

geringerer E hrfu rch t sind wir auch gegen das V a t e r l a n d  verpflichtet.
N achst G ott und den E ltern  sind wir vor Allem denjenigen Fersonen E hrfu rch t sclmldig, 

die u nserer O bhut und unserem  Schutze anvertraut w orden sind , wie die M i i n d e l  u n d  F f l e -  
g e b e f o h l e n e n ,  so wie denjenigen, die sich selbst un ter unsern  Schutz begeben haben, wie 
die C l l e n t e n  und die G a s t f r e u n d e ,  und dann den B l u t s v e r w a n d t e n .  D ie E hrfurch t gegen 
F r i e s t e r ,  gegen a l t e r e  F e r s o n e n  und G e l e h r t e  gait schon bei den Alten fiir eine heilige 
Fflicht, und sollte daher von uns Christen uni so weniger verletzt w erden. Gegen unsere L e h -  
r e r  und gegen die B e h o r d e n  und F u r s t e n  verpflichtet uns schon die D ankbarkeit zu r grossten 
E hrfu rch t; denn jenen verdanken w ir nachst den E ltern unsere intellectuelle und m oralische B il- 
duno- die grossten Schiitze, die wir auf E rd en  besitzen konnen; diese aber sind unausgesetzt 
bem iiht, uns die A usubung unserer Berufsgeschafte, in einem ruhigen , gesicherten staatlichen 
Zustande zu erm oglichen und uns gegen ungerechte Angrift'e zu schiitzen. — A ber auch die 
A r m e n  und U n g l i i e k l i c h e n  nchmen unsere Theilnahm e und unser ehrfurchtsvolles Mitgefiihl 
in A n sp ruch ; auch in ihnen haben w ir den M enschen zu ehren und wohl zu  beherzigen, dass 
nicht der S tan d , sondern der innere W erth  den M enschen macht. — Eine ganz besondere E h r 
furcht o-ebuhrt endlich den F r a u e n ,  und wir haben die grosste V orsicht anzuw enden, dass wir 
im U m gange mit ihnen auch nicht im Entferntesten ihr Zartgefuhl und ihre Schamhaftigkeit ver-

*J G oethe’s „ d r e i  E h r f u r c h t e i D
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letzen. W ir miissen sie daher mit Bescheidenhcit ansprechen, mit E h rfu rch t g riissen , ihnen auf' 
der Strasse ausweichen u. s. w. U berhaup t sollen wir beherz igen , was P au lus an den Tim o- 
theus schreib t: die A lten sollen w ir nam lich behandeln wie unsere Y ater, die Jilnglinge wie un- 
sere B ruder, die M atronen wie unsere M utter, die Jungfrauen  wie unsere Schwestern.

Sehliesslich kom m t dann V e g iu s  auf die E hrfurch t gegen u n s  s e lb s t .  Schon D e m e t r iu s  
P h a l e r e u s  sagte sehr treffend, Jiinglinge mussten zu H ause den E lte rn , auf der Strasse den 
Becfeo-nenden, in der E i n s a m k e i t  s i c h  s e l b s t  ihre E h rfu rch t beweisen. D enn die Einsam keit

O  O  7
ist fu r denjenigen, der sie nicht mit wissenschaftlicher Thatigkeit ausfiillt, die M utter von T hor- 
heiten und die Pflescerin biiser Leidenschaften und Begierden. D aher miissen w ir besonders in 
der E insam keit G ott stets vor A ugen haben und unsere Leidenschaften zilgeln, damit w ir im 
G eheim en keine G edanken n ah re n , ilber die wir ,  wenn sie offentlich w erden so llten , erriithen 
mussten. A uch miissen w ir die E insam keit ofter zu einer gewissenhaf'ten S e l b s t p r u f u n g  be- 
nu tzen , uns unsere Pflichten vergegenw artigen und uns zum  Bew usstsein b ringen , ob und in 
wie weit w ir im E inklange mit ihnen gehandelt haben.

Im  fiinften Buche wird dariiber gehandelt, worin der J ting ling  diese E hrfu rch t zu zeigen 
hat, namlich in H andlungen und W o rten , in M ienen, G eberden und B ew egungen, in der Rein- 
lichkeit der Kleiduwg und des K iirpers. Bei alien seinen H andlungen denke der J  tingling stets 
d a ran , dass er einerseits w e d e r  d i e  E h r e ,  n o c h  d i e  R e c h t e  e i n e s  a n d e r n  v e r l e t z e ,  
a n d r e r s e i t s  a b e r  s e i n e n  Iv o r  p e r  h e i l i g  h a l t e .  D enn die Iveuschheit ist der schiinste 
Schatz der Ju g e n d , dessen W ertli schon von den A lten richtig  gew iirdigt wurde ( X e n o c r a t e s ,  
S c i p i o ,  J o s e p h ) .  Sie also muss der Jilngling aufs treuste bew ahren; denn sie allein m acht ihn 
beliebt bei G ott und den Menschen.

D er Jilng ling  hat ferner dariiber zu waclien, dass er in  s e i n e n  R e d e n  w e d e r  d i e  S i t t -  
l i c h k e i t  noch uberhaupt d e n  A n s t a n d  verletze; denn nicht mit U nrecht w ird die R ede „der 
Schatten der H and lu n g “ genannt. E r  hat sich daher selbst im Scherz vor b e l e i d i g e n d e n  
A u s d r u c k e n  in A cht zu nehm en, u n i i b e r l e g t e s  G e s c h w a t z  zu m eiden und seine B ildung 
auch in einer gew andten, feingebildeten Sprache darzulegen. —• N icht weniger als durch  die 
Sprache verrath  sich das Innere des M enschen aber auch durch B ew egungen, durch Mienen 
und  G eberden , und Y e g i u s  giebt daher eine Reihe von L ehren ilber den A n s t a n d  i m g e -  
s e l l i g e n  U m g a n g e ,  von denen h ier n u r das W esentlichste berilhrt w erden kann. Zun&chst 
w arnt er einerseits v o r  d e m  g e s p r e i z t e n ,  b r e i t s p u r i g e n  A u f t r e t e n  d e s  H o c h m i i t h i -  
g e n ,  w i e  es  w o h l  m a n c h e n  e i n g e b i l d e t e n  G e l e h r t e n  e i g e n  z u  s e i n  p f l e g t ,  d i e  i h r e  
A u f g e b l a s e n h e i t  i n  j e d e r  M i e n e  z e i g e n ;  andererseits vor dem g e b i i c k t e n ,  k r i e c h e n -  
d e n  S c h l e i c h e n  d e r  S c h e i n h e i l i g e n ,  d i e  n a c h  A r t  f r o m m e l n d e r  B e t s c h w e s t e r n  
m i t  n i e d e r g e s c h l a g e n e n  A u g e n ,  u n t e r  b e s t a n d i g e m  S e u f z e n  m i t  w a n k e n d e n  S c h r i t -  
t e n  e i n h e r g e h e n  u n d  u n t e r  e i n e m  s c h m u t z i g e n  A u s s e r n  d e n  n o c h  g r d s s e r n  
S c h m u t z  i h r e s  I n n e r n  v e r d e c k e n .  D enn viele tragen die D em uth zu r Schau und ih r H erz
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is t vo iler B osheit. D ie  w ahre  D em u th  ab e r kenn t keine S chm iuke u n d  keinen T ru g . —  So ab - 
s to ssend  fe rn e r  d i e  w i l d e ,  a u s g e l a s s e n e  L u s t i g k e i t  i s t ,  d i e  a l l e  A u g e n b l i c k e  i n  e i n  
r o h e s ,  w i e h e r n d e s  G e l a c h t e r  a u s b r i c h t ,  ebenso w iderlich  is t d i e  l a c h e r l i c h e  G e -  

z i e r t h e i t  d e rjen ig en , die wie verb u h lte  W e ib e r  b a l d  d i e  A u g e n  n i e d e r s c h l a g e n ,  b a l d  
v e r s c h a m t  s i e  w i e d e r  h e b e n ,  b a l d  b e z a u b e r n d  l a c h e l n ,  d i e  L i p p e n  z i e r l i c h  a n -  
e i n a n d e r l e g e n ,  m i t  s c h m e l z e n d e n  T o n e n  h a l b g e b r o c h e n e  W o r t e  s t a m m e l n ,  u m  

d u r c h  e r h e u c b e l t e  S c h u c h t e r n h e i t  d i e  B l i c k e  a u f  s i c h  z u  z i e h e n .
H ie ra u f  folgen V o rsch riften  iibe r die W e n d u n g  d er A u g e n , fiber die S te llu n g  des K o p fes, 

fiber die B ild u n g  d er S tirnm e, iiber die H a ltu n g  des K o rp e rs  u n d  die B ew eg u n g  d e r  A rm e  u n d  
H a n d e  beim  S prechen . l l ie r ilb e r  sag t e r  n am en tlieh : m an  soli beim  S prechen  w eder den K o rp e r  

h in  u n d  h er w ieg en , noch schausp ie le rm assig  u m h e rtan ze ln , m an soli sich m it dem  F in g e r  w e
d e r  im  K o p fe  k ra tzen , noch im  O h r oder in  d e r  N ase b o h ren , die H a n d e  n ich t un te r den M a n 
te l s teck en , n ic h t in  die H a n d e  k la tsch en , die F in g e r  sp re iz en , die A rm e h in  u n d  h e rb e w e g e n , 
n ich ts F la tte rn d e s  oder S chw ankendes in den I la n d e n  ha lten  u. s. w. —  N och en tsch iedener 
sp rich t sich  d e r  C h a ra k te r  des M enschen  im  G a n g e  aus u n d  V e g i u s  g ie b t treftende W in k ę , 
w ie sich  die Ju g e n d  einen ru h ig en , g le ichm assigen , festen G an g  anzueignen  ha t u n d  wie h ierbei

die K u n s t d e r  N a tu r  zu  I liilfe  kom m en konne.
A u ch  in  B etreff d e r  R e i n l i c h k e i t  d e s  K o r p e r s  m uss d e r  M ann  die rich tige M itte  zu  

treffen  w issen , dam it e r  w eder w ie ein C y n ik er in unflatigem  S ch m u tz , noch  wie ein g efa il- 

siichtiges W e ib  g es trieg e lt u n d  geleck t erscheine. N i c h t s  i s t  l a c h e r l i c h e r  u n d  z u g l e i c h  

v e r a o h t l i c h e r ,  a i s  e i n  J u n g l i n g ;  d e r  e i n e  u b e r g r o s s e  S o r g f a l t  a u f  s e i n  A u s s e r e s  
v e r w e n d e t ,  s t e t s  d i e  n e u s t e  F r i s u r  t r k g t ,  B a r t  u n d  H a a r e  f a r b t ,  das G esich t d u rc h  
S chm inke en tste llt u n d  alle A ugenb licke angstlich  in den S p ieg e l b h c k t; und  m it R e ch t sag t 
schon O v i d :  fern  b leibe m ir d e r  J u n g lin g , d e r  wie ein W eib  sich  pu tz t. —  D e r  G eb rau c h  von 
S a l b e n ,  w o h l r i e c h e n d e n  Ó l c n  u n d  W a s s e r n  v e r r a t h  e i n  w e i b i s c h e s  G e m i l t h .  —  
D asselbe  g ilt von d e r  K le id u n g , w obei beso n d ers  b u n t e  F a r b e n  u n d  S t i c k e r e i e n ,  g o l d n o  
R i n o - e  u n d  a n d e r e  S c h m u c k s - a c h e n  ais u nm ann lich  bezeichnet w erden. In sb eso n d e re  aber 

w erd en  bei d ieser G elegenheit die oft. alle S ch am  und  S ittsam keit verle tzenden  T o ile ttenk tin ste

d e r  F ra u e n  in  das rech te  L ic h t gestellt.
Im  sechsten  B u ch e  endlich  h an d e lt Y e g i u s  d a r tib e r , w elche R iicksich t w ir im L e b e n  auf 

O r t  u n d  Z e i t  zu  nehm en  haben . H ie r  w ird  z u e rs t d ie  h a u s l i c h e  E i n r i c h t u n g  u n d  die 
M a h l z e i t  e in er au sfu h rlich eren  B e trac h tu n g  u n te rzo g en . In  je n e r  ist iibertriebene E le g an z  
ebensosehr zu  m e id en , wie cy inscher S ch m u tz ; bei d ieser w ird  h au p tsach lich  vo r U nm assigkeit 
im  E sse n  u n d  T rin k e n  u n d  v o r je n e r  u n n atu rlich en  S chw elgerei g e w a rn t , d u rch  die sich die 
R o m er d e r  Ivaiserzeit fur alle Z eiten  so b erilch tig t gem ach t haben . E b e n  so seh r is t d a ra u f  z u  
h a lte n , dass bei den M ahlzeiten  d e r  A n sta n d  gegen  F re m d e , H o h ere  u n d  N ied e re , beobach tet 

u n d  d ass Z u ch t u n d  S ittlichkeit n icht v erle tz t w erde.
7



26

Noch mehr ais in unserer Hauslichkeit sollen wir in unserm Auftreten an o f f e n t l i c h e n  
O r t e n  unsern Sinn filr Sittsamkeit und Anstand offenbaren. Unter den offentlichen Orten aber 
ist es vor Aliens d ie  K i r c h e ,  in d e r  w i r  a u c h  in u n s e r e r  a u s s e r n  E r s c h e i n u n g  j e n e  
c h r f u r c h t s v o i l e  S c h e u  an  d e n  T a g  z u  l e g e n  h a b e n ,  die d i e  H e i l i g k e i t  d e s  O r t e s  
e r h e i s c h t .  — Aber auch a u f  d e r  S t r a s s a  u n d  a u f  o f f e n t l i c h e n  P l a t z e n  diirfen wir in 
kelner W eise dem Gesetze des Anstandes zuwider handeln. Und wenn nun auch von Gebilde- 
ten hier seltener Uberschreitungen zu besorgen sind, so i s t  d o c h  d i e  J u g e n d  f r i i h z e i t i g  
v o r  U n a r t e n  zu  w a r n e n ,  zu  d e n e n  s ie j u g e n d l i c h e r  L e i c h t s i n n  n u r  g a r  z u  o f t  
v e r l e i t e t .  Dergleichen Ungezogenheiten sind: Niemanden zu griissen, dem Griissenden nicht 
zu danken, laut zu schreien oder zu zanken, ohne Noth zu laufen, mit Stocken oder Steinen
zu werfen u. a. Die griisste Roheit aber ware es, Voriibergehende zu stossen oder zu schlagen.

E iner langeren Betrachtung wird ferner das Leben a u f  dem  L a n d e  unterzogen. Nach 
einer beredten Lobrede auf das Landleben und einer treffenden Yergleichung desselben mit dem 
Stadtleben giebt Y e g i u s  eine Reihe von Vorschriften fiber den Umgang des Landmannes mit 
seinen Nachbarn, uber die Behandlung des Gesindes, iiber die Pfiege des Viehes, die Yerbes- 
serung des Ackergerathes u. s. w., wobei er auf C a t o ’s W erk: De re rustica hinweist. D e r

©  O  '

L a n d m a n n ,  sagt er, s e i e in  g u t e r  N a c h b a r ,  h a l t e  Z u c h t  u n d  O r d n u n g  u n t e r  s e i n e m 
G e s i n d e ,  h e i l i g e  den  F e i e r t a g ,  s t r e b e  n i c h t  n a c h  f r e m d e m  G u t e ,  h a l t e  das  S e i -  
n i g e  z u s a m m e n  — h a l t e  d a s  G e s i n d e  g u t ,  l a s s e  es n i c h t  h u n g e r n  u n d  f r i e r e n ,  ze ige  
s i c h  d a n k b a r ,  r e c h n e  of t  m i t  d e m  V e r w a l t e r  a b ,  s t e l i e  z u e r s t  au f ,  g e h e  z u l e t z t  
zu  B e t t ,  n a c h d e m  e r  s i ch  i i b e r z e u g t  h a t ,  d a s s  a l l e  R&ume v e i s c h l o s s e n ,  d a s \  1 e h 
mi t  F u t t e r  v e r s o r g t  u n d  die  S t a l l e  g e h o r i g  g e s t r e u t  s i n d ,  s o r g e  f u r  g u t e s  A c k e r -  
g e r a t h ,  f u r  d i e  G e s u n d h e i t s p f l e g e  d e s  Y i e h e s  u. s. w. — U nter den V e r g n i i g u n g e n  
des Landmannes empfiehlt er besonders die J a g d ,  den V o g e l f a n g ,  aber nur in Netzen und 
Schlingen, nicht vermittelst der Raubvogel, und den F i s c h f a n g .

W ahren Nutzen wird uns die Beobachtung aller dieser Vorschriften aber erst dann bringen, 
wenn wir auch auf d ie  Z e i t v e r h a l t n i s s e  Riicksicht nehmen; denn nicht Alles schickt sich 
fur jede Zeit. Sehon die W ahl der Kleidung muss der Jahreszeit und der W itterung entspre- 
chen und umsomehr die Lebensweise. Zu einer r e g e l  m a s s i g e n  L e b e n s w e i s e  gehort auch, 
d a s s  w i r  S p e i s e  u n d  T r a n k  z u  b e s t i m m t e n  T a g e s z e i t e n  z u  u n s  n e h m e n  und die 
Abendmahlzeiten nicht bis an den lichten Tag ausdehnen; ferner, d a s s  w i r  d e n  T a g  z u r  
A r b e i t  u n d  di e  N a c h t  z u r  R u h e  b e s t i m m e n ;  endlich, d a s s  wi r  an  den  b e s t i m m t e n  
T a g e n  w e n i g e r  u n d  m i n d e r  n a h r h a f t e  S p e i s e n  zu  u n s  n e h m e n ,  wozu uns schon 
GesundheitsrUcksichten. bestimmen miissen. — Noch wichtiger aber als die Riicksicht auf die 
Zeitverhaltnisse ist die Riicksicht auf d ie  Z e i t  s e l b s t .  Denn die Zeit entschliipft unbemerkt 
und unaufhaltsam wie ein fliichtiger Strom , und alles, was wir tliun und sprechen, entschwindet 
mit ihr wie ein nichtiges Traumgebilde. Sie ist eine Gefahrtin des Todes. L nser Leben ist ein
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fortwahrendes Sterben. Unsere Kindheit, unsere Jugend sind, sobald wir sie durchlebt haben, 
fur uns todt; alle Lust und Freude stirbt mit deni Augenblicke, in dem wir sie genossen haben. 
U nd nur E i n e s  giebt es, womit wir der Zeit Zugel anfegen, ja  womit wir ihre zerstorende 
Macht brechen kónnen, nilmlich d ie  T u g e n d .  S i e  a l l e i n  u b e r d a u e r t  in i h r e n  F r i i c h t e n  
j e d e n  W e c h s e l  d e r  Z e i t e n  u n d  m a c h t  d e n  N a m e n  d e s j e n i g e n  u n s t e r b l i c h ,  d e r  
s i ch i h r  e r g e b e n  ha t .  Und die Zeit, in der grosse Staatsmanner und Dichter und Philoso- 
phen zum Wohle ihrer Mitbltrger gewirkt haben, ist keine verlorene gewesen, denn sie leben 
und wirken in ihren W erken noch bei uns und unseren Nachkommen. D a r u m  m o g e n  di e  
J u n g l i n g e  al l  i h r e  K r a f t  a u f  d a s  S t u d i u m  d e r  f r e i en  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t  v e r -  
w e n d e n ;  d e n n  s i e  a l l e i n  b i e t e t  i h n e n  d i e  M i t t e l ,  s i ch  im L e b e n  w a h r e  G l u c k s e -  
l i g k e i t  u n d  n a c h  d e m  T o d e  U n s t e r b l i c h k e i t  i h r e s  N a m e n s  z u  e r w e r b e n .  D a r u m  
m o g e n  s i e  a b e r  a u c h  k e i n e n  A u g e n b l i c k  u n b e n u t z t  v o r i i b e r g e h e n  l a s s e n ;  d e n n  
die  Ze i t  i s t  das  E i n z i g e ,  w o r i i b e r  wi r  in u n s e r m  L e b e n  f r e i  v e r f i i g e n  k o n n e n ,  u n d  
d e r  k o s t b a r s t e  A u f w a n d  i s t  d e r  A u f w a n d  d e r  Zei t .  —

Man wird zugeben, dass P e t r i  nicht iibertreibt, wenn er am Schluss seines Auszuges in 
die W orte ausbricht: „W elcher wiirdige Schulmann und Erzieher sollte d ie  sen  Ermunterungen 
nicht das wiederholte „Amen11 der Pariser Ausgabe hinzufugen? W e r  m u s s t e  n i c h t  n o c h  
i m m e r  d i e  J u n g l i n g e  f i i r  w o h l  e r z o g e n  u n d  l i e b e n s w u r d i g ,  f u r  m u s t e r h a f t  u n d  
h o f f n u n g s v o l l  e r k l a r e n ,  d e r e n  E n t w i c k e l u n g  n a c h  d en  G r u n d s a t z e n  u n s e r e s  V e -  
g i u s  g e l e i t c t  u n d  b e f ó r d e r t  w a r d ,  d e r e n  B e t r a g e n  g l u c k l i c h e  M i t t h e i l u n g  u n d  
t r e u e  B e f o l g u n g  s e i n e r  V o r s c h r i f t e n  u n d  E r m u n t e r u n g e n  v e r b u r g t ? 11 — Und man 
wird es daher wohl auch fiir keine uberfliissige Arbeit erklaren, wenn ich es versucht hake, auf 
die hohen Verdienste dieser beiden wiirdigen Padagogen aufmerksam zu machen und ihre ISa- 
men der unverdienten Yergessenheit zu entreissen.

Posen, den 20. Juni 1858.

Schweminski.
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den Zeitraum vom 7. October 1857 bis zum 80. September 1858.
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od

7. P a ź d z i e r n i k a  1857. do  30. W r z e ś n i a  r o k u  1858.



I. Lehrverfassung.

P R IM A . O rdin. P rof. Wannowski. D ie beiden C urse dieser ClasSe batten gemeinschaftlichen 
U nterrich t mit A usnahm e einiger Stunden, in denen sie getrennt waren. A . Sprachen. L a t e i n :  8 St. 
wochentlich. D avon 4 St. Tacit. H istor. lib. I ,  I I ,  I I I  bis cap. 30. In  I. A. u. B. getrennt. 1 St. 
E xercit. und  E xtem p.; 1 St. A bgabe der freien Aufs&tze. Wannowski. 2 St. H or. carm. I ,  II . 
germ. I ,  1 __3. M etrisćhe U ebung. (U ebersetzungen). M ehre O den w urden m em orirt. Schwe
minski.  G r i e c h i s c h :  6 St. D avon 2 St. P la t. E u th y p h r., Apolog. u. C riton , nebst k u rzer E in -
leitung in P lat. Philosophic. In  I. A . 2 St. Extem p. u. Exerc. nebst W iederhol. der Form enlehre 
und Syntax. In  I. B. 2 St. Extem p. u. Exerc. nebst griechisch. G r. Buttm . §. 140. bis Ende, 
nach W iederholung d. V orhergeh. D r. Steiner. 2 St. H om er Ilias 1. X I I — X X . Wannowski. — 
D e u t s c h :  3 St. D avon in je  2 St. in I .A . u. I .B . Gesch. d. deutsch. N ation.-L iter. v. K lop- 
stock bis auf die neueste Z eit, mit zahlreich. P ro b e n , besonders v. Schiller u. G othe; A ufsatze, 
E x tem p., freie Y ortrage. (P riv a tlec tu re : Schiller’s M aria S tu a r t, B rau t v. M essina; Gdthe: Iph i- 
genie; Shakespeare: Ju l. C asar.j 1 St. gem einsch.: E lem entare L og ik  u. Methodik. Schweminski.
— P o l n i s c h :  2 St. D avon 1 St. mundlicli. Y o rtrage ., abwechselnd mit D urchnahm e der schriffl. 
A rb e it.; 1 St. poln. N a t.-L iter, von A nfang bis zum  17. Jah rh . I t i s p .  Ryrnarkiewicz. — F r a n -  
z o s i s c h :  2 St. D avon 1 St. L u c r t i c e  de P onsard  aus Schwalb’s E lite  des classiques franęais; 
1 St. Exerc. abwechselnd mit E xtem p., wobei U ebungen im mundlichen A usdruck und W ie
derholung der gram m atisch. Regeln. Jnsp. Ryrnarkiewicz. — H e b r a i s c h :  2 St. Yon den schwa- 
chen Y erba lw urzeln , N om inalbiidung, Partikeln  nach Seffer. D as H auptsachlichste aus der Syn
tax nach Yosen. U ebersetzung m ehrerer Psalm en u. a. Stiicke. B is O stern D r. Cichowski. Yom 
1. A ugust R eligionslehrer Bilewicz. —  B. Wissenschaften. K a t h .  R e l i g i o n :  2 St. D ie L ehre  
von der K irche, den heiligen Sacram enten und  von den letzten D ingen. Bis O stern D r. Cichow- 
ski. Vom  1. A ugust Religionslehrer Kantorski. — E v a n g .  R e l i g i o n :  2 St. (com binirt mit 
den beiden Secund.) G laubens- und  S ittenlehre nach P e tr i’s L ehrbuch  der Religion. Schonborn.
— M a t h e m a t i k :  4 St. In  I .A . S tereo inetrie , die L eh re  von den Progressionen , der binomi- 
sche L ehrsatz . U ebung. in  Auflosung mathem. Aufgaben. D er Director. 4 St. In  I .B . von O stern ; 
von den V erhaltn issen , Proportionen und Progressionen nebst A nw endung auf Zinseszinsrechnung; 
verschiedene Aufg. Stereom etrie. D r. Ustymowicz. — P h y s i k :  2 St. M agnetism us, E lectricitat, 
E lectrom agnetism us, M agnetoelectricitat, Therm oelectricitat und ein Theil der Optik. D er D irec
tor. — G e s  c h i  e l i t e :  3 St. Gesch. des M ittelalters nach P u tz ’s Lehrbuch. Czarnecki.. C. Fer- 
tigkeiten. Siehe am E nde dieses A bschnittes.

O B E R - S E C U N D  A. O rdin. O berlehrer Schweminski. A . Sprachen. L a t e i n :  10 St. D avon 
8 St. Gram m at. nach Zum pt §. 672. — 820., Cic. or. pro Rose. A m ., pro  lege Man. u. pro L i- 
gario. (M emor. u. Sprechubgg.) E xercit. u. Extem p. U ebers. aus F o rb ig e r’s Aufgaben. M etri-
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I. P l a n  n a u k .

K L A S S A  I. O rdyn .: Profes. Wannowski. O badw a oddziały tej klassy wspólnie pobierały 
nauk i, w kilku jednak przedm iotach były rozłączone. A . Języki: Ł a c i ń s k i :  8 godz. tygodn. 
Z tych w 4. czytań. Tac. H istor. 1. I ,  I I ,  I I I  aż do c. 30. W  kl. I  A. i B. po 1 godz. ćwicz, 
dom. i w klas.; w 1 godz. oddawano woln. wypracowania. Wannowski. 2 godz. H or. carm. 1, II .
Serm. I ,  1__3. M etrycz. ćwicz, (tłumacz, miarowe). K ilku  ód uczono się na pamięć. Scliwendn-
s k i '  G r e c k i :  6 godz. Z tych w 2 godz. czyt. Piat. E u typhr., Apolog. i K ritona i dano krótki
wstęp do P latona filozofii. W  I  A  2 g o d z .: ćwicz. dom. i w klas. w raz z powtorz. etymol. i składni. 
W  I  B. 2 <>-odz.: ćwicz. dom. i w klas. i gram . greek. podł. Buttm . §. 140. do końca w raz z po
wtórz. poprzedz. D r. Steiner. W  2 godz. czyt. Hom . Iliad. ks. X I I — X X . Wannowski. — N i e 
m i e c k i :  3 godz. Z tych w klas. I  A. i B. we 2 godz. w ykład. Ilis to r. liter, narodow . niemieck. 
od K lopstocka do najnowsz. czas. w raz z licznemi próbam i, mianow. z Szyllera i G etego; w y
prać .; ćwicz, w klas., w ykłady. (Pryw at, czyt. Szyllera: M aryą S z tu art; Oblubienicę M esseńską; 
G etego: IfD en ia ; Szakespeara: Ju liu sza  Cezara.) W  1 gódz. wspóln. wykł. element, logikę i m e
todykę. Schweminski. — P o l s k i :  2 godz. Z tych w 1 godz. w ykłady miewali uczniowie lub roz
bierano w yprać., a w 1 godz. wykł. liter, naród, polską od początku do 17. wieku. Insp. R ym ar-  
kiewicz. — F r a n c u z k i :  2 godz. Z tych w 1 godz. czyt. L u c r e c e  P on sard ’a z Schw alb’a Elite 
des classiques franęais; w i godz. ćwicz. dom. i w klas., ćwicz, ustne i pow tarz. gram. reguł. 
Insp . Ryrnarkiewicz. —  H e b r a j s k i :  2 godz. O słabej konjug., formac. im ion, partykuł, podług 
Seffera. G łów ne praw . z składni podł. Y osen’a. T łum acz, psalm y i inne ustępy. D o W . N. X . 
Cicliowski, od 1. S ierpnia X . Bilewicz. — B. Nauki:. R e l i g i a  k a t o l i c k a :  2 godz. N auka o ko
ściele, sakram entach ŚŚ . i rzeczach ostatecznych. X . Cicliowski do W . N. O d 1. S ierpnia X . 
Kantorski. —  R e l i g i a  e w a n g e l i c k a :  2 godz. (W spólnie z klas. I I . niższą i wyższą.) N auka 
o wierze i moralności podług księg. podręcz. Petrego. Sclioenborn. — M a t e m a t y k a :  4 godz. 
w I A. Stereom etry a , nauka o p rogressyach , tw ierdzenie binom iczne; ćwiczeń, w rozwięzyw. 
zadań matemat. Dyrektor. 4 godz. w I B .  od W . Nocy: o stosunkach, proporcyach i progressyach 
z zastosowań, do rach. proc. od proc.; rozm. zadania; stereom etrya. D r. Ustymowicz. — F i z y k a :  
2 godz. N auka o m agnetyzm ie, elektryczności, elektrom agnetyzm ., m agnetoelektryczn., therm o- 
elektryczn. i optyka (częściowo). Dyrektor. — H i s t o r y a  p o w s z e c h n a :  3 godz. Dzieje średn. 
wieków podł. P u tza . Czarnecki. —  C. Sztuki: P a trz  na końcu tego rozdziału.

K L A S S A  I I  W Y Ż S Z A . O rdyn.: Naucz, wyższy Schweminski. A . Języki: Ł a c i ń s k i :  10 
godz. Z tych w 8 godz. gramm. podł. Zum pta §. (572 — 820., Cic. or. pro Rose. A m ., p ro  lege 
Manii, i pro L igario  (ćwicz, pamięć, i w mówień.), ćwicz. dom. i w klas. T łum . z zadań F orb i-



sche U ebgg. (zuletzt U eberse tzgg .); die G ehbteren fertigten freie A usarbeit.; Privatlectfire: Sal
lu s t: Ju g u rth a  Schweminski. 2 St. Y irg il: G eorgica (auserles. Stell.) und  die Eclog. Bis N eu- 
ja h r  Schweminski, dann Weclewski. -  G r i e c h i s c h :  6 St. D avon 3 St. A rr ia n , E xped  Alex, 
lib I I I  IV  1 — 21.; 1 St. Exercit. u. E xtem p. L eh re  der Syntax nach B uttm ann bis §. 145. 
Wannowski. 2 St. Bias I V — V II  B uch. H om er. D ial. B is N eujahr Schwem inski, dann Weclew
ski _  D e u t s c h :  2 St. L ec tu re : W allenstein ’s Tod von Schiller; V o rtrag e ; hausl. A usarb .; 
E xtem poral. Czarnecki. -  P o l n i s c h :  2 St. Theorie der D ichtkunst nach Cegielski’s N auka poe- 
zy i; A ufsatze, E xtem por. und V ortrage. v. Przyborowski. -  F r a n z o s i s c h :  2 St. G ram m atik 
nach O tto , 2. C ursus. D ie beigefiigten Beispiele w urden iibersetzt; E ? erc. Extem p. Goebel 
V I I I  B d .: L e  chasseur de chamois und P a rtie  et revanche. Węclewsh. -  H e b r a i s c h :  2 St. 
V erbalbildff der starken V erba : U ebung im  U ebersetzen auserw ahlt. Stucke aus d. h. Schnft. 
B is O s te rn 'D r .  Cichowski; vom A ugust d. J .  R eligionslehrer Bilewicz. -  B  Wissenschaften. 
K a t h .  R e l i o - i o n :  2 St. D ie L eh re  von der E rlosung. D r. Cichowski. Vom 1. A ugust die L eh re  
von der G nade. R eligionslehrer Kantorski. — E v a n g .  R e l i g . :  s. Prim a. M a t h e m a t i k :  4 St. 
Im  W intersem ester: L ogarithm en, ebene Trigonom etric mit Uebungsauf'g. Spiller. Im  Som m er- 
sem ester- reine und unreine quadrat. G leichung., L ogarithm ., Exponentialg leichung., ebene T r i
l l io n ! .  D r. Ustymowicz. -  P h y s i k :  1 St. Nach B re ttner’s L eitfad .: Aus d. 3. A bschn. W ie 
derholung von 1, 2, 7; dann 4, 5, 6. u. die A bschnitte 5. u. 6. Spiller -  G e s  c h i  e l i t e :  R o- 
mische Geschichte nach P fitz’s L ehrbuch. Czarnecki. -  C. Fertigkeiten. Siehe a. E nde d. Abschn 

U N T E R -S E C U N D A . O rdin . G ym nasiallehrer D r. Steiner. A . Sprachen. L a t e m .  
G ram m at. nach Zum pt c. 6 5 - 7 6 .  u. gelegentliche W iederholung der u b r ig e n T h e ile -R r  Syntax. 
Extem p, und  E xerc. 2 St. F o rb ig e r’s Aufgab. §. 23 — 34. 1 St. L ivius X X V  u. 2 - 
Metrilc und M em orirubgg. in P ro sa  1 St. A ls Stoff fur m undbche B esprechung und zur L m - 
ubung dor gebrauchlichsten K riegsausdrilcke w urden die Sam m terkriege u. d K n eg e  m it P y r 
rhus V ew ahlt, und  zuerst fragw eise, schliesslich in zusam m enhang. R edeform  die D arste llung  in 
lat. S prache versucht. V irg ., Aen. I I ,  506. b. z. E n d e , I I I  u  IV  nebst M em orirubgg. m  V er- 
sen. 2 St. D r. Steiner. -  G r i e c h i s c h :  6 St. D avon 2 St. W iederholung d. F o rm en leh re , das 
W ichtigste aus der S yn tax ; Exerc. u. E x tem p.; 2 St. H om er, Odys. I I I  — V  mit Berucksichtig. 
d homer. D ialects; 2 St. X enoph. Hellen, lib. IV  u. V  cap. 1 - 3 .  v. Przyborowski. — D e u t s c h :  
2 St* E rk la rg . ausgewahlt. Ged. v. Schiller; V o rtrag e , liaus. A usarbeitg ., Extem p. C zarnecki.-  
P o l n i s c h :  2 St. T heorie d. P ro sa : v. Them a u. d. D ispos. n. R ym arkiew icz; V ortrage u. L ectur., 
Aufsatz. u. E x tem p.; freiwill. B erichte liber geles. poln. B ucher. D r .W o lfra m .  — I  r a n z o s i s c h :  
2 St. Gram m . n. O tto (unregelm . Z eitw ort., P ronom ina, Conjunction.); E xerc. u E x tem p.; ge- 
lesen w urde aus G oebel’s Sam m lung gedieg. W erke  V I I  T h e il: L ’apprenti u. L e  cure i e ► t. 
L yphar. Weclewski. -  H e b r a i s c h :  2 St. D as W ichtigste a. d. Etym ologie n^ S etter; U ebung 
im L esen. B is O stern  D r. Cichowski, vom A ugust Religm nslehr. Bilewicz. B . Wissenschaften. 
K a t h .  R e l i g i o n :  D ie L eh re  von der Schopfung. D r. Cichowski. Vom  1. A ugust: das K irchen- 
jahr. R eligionslehr. Kantorski. — E v a n g .  R e l i g i o n :  s. P rim a. — M a t h e m a t i k :  4. S t. B e- 
stimmte und unbestim m te a lgebra ische , einfache u. quadratische G le.chungg.; V  lederholungen 
in der P lan im etrie ; die L eh re  vom K reise , K reisrechnung. A lgebraische und  geom etnsch -a lge
braische A ufgab. in  d. Classe u. zu Hause. Spiller. P  h y s i k : 1 St. N ach B rettner s L e itfad en : 
D ie E inleitung, A bschnitt 1, 2, 4, 5. Spiller. G e s c h i  c h t e :  3 St. A lte Geschichte b  s Tode 
A lexanders d.' G r. nach P u tz ’s Lehrbuch. Czarnecki. C. Fertigkeiten. Siehe a. E nde d. A bsc n.
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geva; ćwicz. m etrycz._(w  końcu tłum acz.); bieglejsi pisali wolne w yprać.; czyt. prywat. Sallust. 
Ju g u rt. wojnę. Schweminski. 2 godz. W irgilego, G eorgica (z w yborem ) i Bukoliki. D o N. R. 
Schweminski, potem  Węclewski. — G r e c k i :  6 godz. Z tych w 3 godz. czyt. A rriana  W ypraw ę 
A leksandra ks. I I I ,  IV , 1— 21, w 1 godz. pisań, ćwicz. dom. i w klas. i rozbier. składnią, podł. 
Buttm ana aż do §. 145. P rof. Wannowski. W  2 godz. czyt. Iliadę , IV — V II. ks. H om er. dyal. 
D o N. R. Schweminski, potem Węclewski. — N i e m i e c k i :  2 godz. Czytań. W allenstejna śmierć 
przez S zy llera; w ykłady; wypracow. domow. i ćwiczeń, w klas. Czarnecki. — P o l s k i :  2 godz. 
T eorya poezyi podł. Cegielskiego Nauki poezyi; woln. wypr. i ćwicz. dom. i w ykłady. Przyho- 
rowski. — F r a n c u z k i :  2 godz. Gram m . O ttona, 2gi ku rs; tłum acz, p rzyk łady  z tejże; ćwicz, 
dom. i w klas.; czyt. Goebela 8. tom : L e chasseur de chamois i Partie  et revanche. Węclewski. 
— H e b r a j s k i :  2 godz. Konjug. słów m ocnych; ćwicz, w tłum . wyimkow z pism. święt. Do 
W . N. X . Cichowski; od Sierpnia X . Bilewicz. —  B. Nauki: R e l i g i a  k a t o l i c k a :  2 godz. N auka
0 odkupieniu. X . Cicliowski. O d Sierpnia: N auka o łasce. X . Kantorski. R e l i g i a  e w a n g . :  
p. Id. I. — M a t e m a t y k a :  4 godz. W  zimowem półroczu: logarytm y; prostokreśln. trygonom e- 
try a , zadania. Spiller. W i a t .  połr. Czyste i nieczyste rów nania drug, stop.; logarytm y, równan. 
w ykładn., trygon. prostokreślna. D r. Ustymowicz. ■— F i z y k a :  1 godz. Podł. B rettnera ks. podr. 
Z 3. oddz. powtórzon. ust. 1, 2 , 7; poczem 4 , 5 , 6 ust. i oddział 5 i 6. Spiller. — H i s t o r y a  
p o w s z . : Dzieje rzym skie podług Piitza. Czarnecki. — C. Sztuki: P . na k. t. rozdz.

K L A S S A  II . N IŻ S Z A . O rdyn. etat. naucz. gimn. D r. Steiner. A. Języki: Ł a c i ń s k i :  10 g. 
Gram m . podł. Zum pta c. 65 — 76 i powtarz. innych oddział, ze składni. Ćwicz, w dom. i w klas. 
2 godz.; F o rb ig era  zadań. §. 23 — 34 tłum . w 1 godz.; L iv. X X V  i X X V I  w 4 godz.; M etrykę
1 ćwicz, pamięć, w prozie 1 godz.; aby się ćwiczyć w mówieniu i przysw oić-sobie wyraź, techni
czne wojenne czyt. wojny Sam nickie i z P yrrhusem . V irg. Aen. I I ,  506 do końca, I I I  i IV  
wraz z ćwicz, pamięć. 2 godz. Steiner — G r e c k i :  6 godz. Z tych w 2 g. powtarz. etymol. i główn. 
reg. z składni. Ćwicz. dom. i w kl. W  2 godz. Ho me r ,  Odys. I I I —V , mając w zgląd na dya- 
lekt homer. W  2 godz. X en . Hell. ks. IV  i V  cap. 1 — 3. Przybóroivski. — N i e m i e c k i :  2 godz. 
Objaśn. w ierszy wybór. S zy llera ; w ykłady, ćwicz, w domu i w kl. Czarnecki. —- P o l s k i :  2 godz. 
T eorya prozy p. R ym ark. (o temacie i dysp.), wykł., czyt. autor., wyprać, i ćwicz, w kl. D obro
wolne spraw ozd. z czytań, książek. D r. W olfram. —  F r a n c u z k i :  2 godz. Gram m . podł. O ttona 
(sł. nieforem ne, zaim ki, spójniki); ćwicz. dom. i w kl. Czytano z Goebla zbińru pisarz, klass. 
V II. części: L ’appren ti, i le C ure de St. L yphar. Węclewski. —  H e b r a j s k i :  2 godz. N ajw a
żniejsze części etymologii podł. Seffera; ćwicz, w czytaniu. D o W ielk. N ocy: D r. Cichowski, od 
1. Sierpnia X . Bilewicz. — B. Nauki. R e l i g i a  k a t o l i c k a :  N auka o stw orzeniu: D r. Cichowski. 
O d 1. S ierpnia: R ozbiór roku kościeln. X . Kantorski. — R e l i g i a  e w a n g . :  p. kl. I. — M a 
t e m a t y k a ;  4 godz. Rów nania oznacz, i nieoznacz. algebraiczne, proste i drugiego stopnia; po
w tarz. z planim etr., nauka o ko le, obrach .. ko ła , algebr, i geom etr.- algebr, zadania w klassie 
i do domu. Spiller. — F izyka: 1 godz. podł. Brettnera ks. pod ręczn .: w stęp , oddz. 1, 2, 4 , 5. 
Spiller. — H i s t o r y a  p o w s z . :  3 godz. Dzieje starożytn. aż do śmierci A lexandra W . podług 
P iitza  historyi. Czarnecki. — C. Sztuki. P atrz  na końcu tego rozdz.

2
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O B E R -T E R T IA . O rdin. O rdentl. G ym n.-L ehr. Węclewski. A. Sprachen. L a t e i n :  10 St. D a- 
VOn 1 St. Gram m . n. Zum pt Cap. 7 6 — 83. incl. u. Cap. 67. 1 St. Exerc. u. Extem p. 2 St. Benecke 
(mit Auswalii); 3 St. Caes. d. b. civil. 1. L  (Privatim  las. d. Schuler Bell. Afric. od. A lexandr.); 
M emorirfibgg. u, Y ocabellern.; 2 St. O vid Met. X I I I ,  429 — 577; I I I ,  1 — 137; 513 733; IY ,
416 — 562; V I I I ,  157 — 545. M em orirubgg .; 1 St. M etrische U ebgg. (Hexam et. u. Pentam et.) 
Zum pt Cap. 3. Węclewski —  G r i e c h i s c h :  6  St. Gram m . n. E n g e r: Etym ol. Mfindl. u. schriftl. 
U ebersetzgg. aus E n g e r’s Leseb. E xerc. u. Extem p. X en. Anab. I I  u. I l l  c. 1 20.; Horn. Od.
X  4 3 5  5 7 4  x i ,  1 — 150. Figurski. — D e u t s c b :  3 St. D er zusammengesetzte Satz, Lecture
u .'d e re n  freie W iederhol., V o rtr ., Em endat. ller K lassen- u. hausl. A rb . Spiller. — P o l n i s c h :
2 St. Theorie d. P ro sa  n. R ym ark. (Redefig., B arbarism ., Neologism, u. s. w.) Redefibgg. u. Les., 
A ufsatze u. Extem p. Freiw illige B erichte fiber geles. Bficher. D r. W olfram. — F r a n z o s i s c h :
2 St. G ram m . abwechs. m it Exerc. u. Extem p. U nregelm assige Y erba. Charles X I I ,  V oltaire’s 
I  Bucli. Szulc I . — B . Wissenschaften. K a t h .  R e l i g i o n :  2 St. D ie L ehre v. d. Offenbarung 
u. v. Gott. D r. Cichowski. Vom  1. A ugust die E rk larung  d. alt. T estam ents, als Verkfindigung 
u ; B ild  des neuen B undes. Religionslehr. Kantorski. — E v a n g .  R e l i g i o n :  2 St. (combinirt m it 
den beiden U n te r-T ertien  u. IV .) G laubens- u. Sittenlelire nach L u th e r’s Catechism us; religiose 
L ie d e r, Catechism us u. K ernsprfiche gelernt. Schonborn. — M a t h e m a t i k :  3  St. W iederholung 
aller 6  R echnungen mit den verschiedenen Zahlform en; W iederhol. a. d. P lanim etrie und dann 
von den gerad. L inien u. W inkeln beim K reise. N ach B rettner’s Leitfailen. Spiller. — N a t u r -  
g e s c h i c h t e :  1 St. Zoologie, von Inf'usorien bis z. d. F ischen ; B otanik n. Szafark. Curs. II. 
D r. Ustymowicz. — G e s c h i c h t e :  3 St. U ebersicht d. Gesch. d. M ittelalters u. d. neuen Zeit 
bis z. J .  1789 nach P fitz’s L ehrbuch . Czarnecki. —  C. Fertigkeiten. Siehe a. E nde d. Absch.

U N T E R -T E R T IA  A. O rdin. O berl. Figurski. A . Sprachen. L a t e i n :  10 St. Gram m . n. 
Zum pt bis z. Synt. orn. U ebersetzg. a. Benecke’s Leseb. I I ;  Exerc. u. E xt. Caes. de bell. gall. 
I, I I ,  1 — 20. Figurski. V I, 146—312. Ovid. Metam. IV , 664— 752. L eh re  v. H ex am /n . Zum pt u. 
Prosódie. Bis O stern  D r. Łazarew icz, dann Węclewski. — G r i e c h i s c h :  6  St. Gram m . n. E n g er 
bis z. d. V erb, contr. 2 St. Uebersetzg. aus E n g er’s Lesebuch 2 St. E xerc . und  Extem p. 2 St. 
D r. W olfram. — D e u t s c h :  3 St. Satzb ildung; Lectfire und deren freie W iederholung; gem ein- 
schaftl. M em orirfibgg., V ortrage , Em endat. d. hausl. u. K lassenarbeiten. Spiller. P o l n i s c h :  
2 St. V o rtr., L ect. aus Rym ark. W zory  prozy; Aufsatze. Figurski. F r a n z o s i s c h :  2 St. 
Davon 1 St. U ehersetz. aus W ypisy  franc, p. Szulca u. 1 St. zu gram m atisch. U ebgg., namentl. 
W iederhol. d. unregelm. V erba . Insp. Kymarkiewicz. — B. Wissenschaften. K a t h .  R e l i g i o n :  2 St. 
Sittenlehre nach O ntrup. Vom 1. M ai L esen u. E rklar.. d. Evang. d. heil. Joh . Religionslehrer 
Kantorski. — E v a n g .  R e l i g i o n :  s. O bertertia. — M a t h e m a t i k :  3 St. nach B rettner’s L eh r- 
buche. V on den P ara lle llin ien , A ehnlichkeit, F lacheninhalt, geradlin. F iguren  bis §. 173. Poten- 
ziren u. E x trah iren  bis §. 51. Bis O stern D r. Ustymowicz, darauf D r. Wituski. G e s c h i c h t e  
u.  G e o g r a p h i e :  3 St. D as M ittelalter u. d. neue Gesch. bis zu 1648. G eogr. d. betrefi. L a n 
der. Figurski. — N a t u r g e s c h i c h t e : 1 St. Zoologie und Botanik nach Szafarkiewicz Curs. II. 
D r. Ustymowicz. — C. Fertigkeiten. Siehe a. E nde d. Abschn.

U N T E R -T E R T IA  B. O rdin. ord. G y m n .-L eh r. Szulc 1. A . Sprachen. L a t e i n :  10 St. 
D avon 3 St. Caes. de bell. gall. V I. — 2  St. Ovid. V I, 146 — 330; X I I ,  146—535. 2 St. Gram m . 
nach Zum pt M odus- u. Tem puslehre bis §. 571. 2 St. Benecke U ebers. aus d. D eutschen in’s 
Latein. bis pag. 60. 1 St. E xerc. abwechselnd mit Extem p. Szulc I . — G r i e c h i s c h :  6  St.



K L A S S A  I I I .  W Y Ż SZ A . O rdyn. etatowy naucz. gymn. Węclewski. A . Języki. Ł a c i ń s k i :  
10 godz. Z tych w l g .  wykł. G ranun. Zum pta Cap. 76 — 83 w łącznie i Cap. 67. W i g .  ćwicz, 
dom. i w klass. W  2 godz. tłum. z Beneckego zadań ustępy z wybór. W  4 godz. czyt. Caes. 
de bell, civili 1. I. (prywatnie czyt. Bellum A fric. albo A lexandr.); ćwicz, pamięć, i uczono się 
w okabuł; w 2  godz. Ovid.' met. X I I I ,  429 — 577, I I I ,  1 — 137; 513— 733; IV , 416 562; V III ,
J5 7 __ 5 4 5  Ćwicz, pamięć. W  1 godz. metryczne ćwiczenia (hexam etr i pentam etr) i uczono się
Zum pta Cap. 3. Węclewski. — G r e c k i :  6  godz. Gramm. podł. E n g era : E tym olog .; ćwicz. dom.
1 w k las., tłum . piśm. i ustne z E ngera  zadań. X en. A nab. I I ,  I I I ,  1 — 20; Horn. Od. X , 435 
— 5 7 4 . X I , 1 — 150. Figurski. — N i e m i e c k i :  3 godz. Zdanie złożone; czytano i opowiadano 
to , co przeczytano; wykłady, ćwicz. dom. i w klass. Spiller. P o l s k i :  2 godz. le o ry a  prozy 
p . R y m a r k .  (fig. retor.', barbaryzm y i t. d .), wykł. i czyt.; w yprać, i ćwicz, w klass. Dowolne 
spraw ozdanie z czyt. książek. D r. W olfram. — F r a n c u z k i :  2 godz. Gram m . o nieforemn. sło
wach na przem ian z ćwicz. dom. i w klass. Charles X I I ,  I  ks. Szulc I .  — B. Nauki. R e l i g i a :  
k a t o l i c k a :  2 godz. N auka o objawieniu i o Bogu. D r. Cichowski. O d 1. S ierpnia: wytłum acze
nie starego zakonu, jako przepowiedni i obrazu nowego przym ierza. X . Kantorski. — R e l i g i a  
e w a n g . : 2 godz. (wspólnie z obyd. klass. I I I  i z klass. IV .) N auka m oralna i o wierze podług 
L u tra  katech.; śpiewów religijn ., katechizm u i przypowieści uczono się na pamięć. Schonborn.— 
M a t e m a t y k a :  3 godz. Pow tarz. wszystkie 6  działań  z rozmait. liczb .; tu dzież pi an i m etry ą ; da
lej rozbier. rozdział o liniach i kątach przy  kole. P o d łu g  B rettnera  ks. podr. Spiller. — H i s t o r .  
n a t u r a l n a :  1 godz. Zoologia o wymoczkach aż do ry b ; botanika podług Szafark. kurs I I . D r. 
Ustymowicz. — H i s t o r y a  p o w s z . :  3. godz. D zieje średnich wieków i nowszych czasów aż po 
r. 1789. podł. Pu tza. Czarnecki. — C. Sztuki. P a trz  na końcu tego rozdz.

K L A S S A  I I I .  N IŻ S Z A  A. O rdyn. Naucz, wyższ. Figurski. A. Języki. Ł a c i ń s k i :  10 godz. 
G ram m . podł. Zum pta aż do Synt. orn.; tłum . z Benekego I I  części; ćwicz, w domu i w klassie; 
Caes. d. bell. gall. I , I I ,  1 — 20. Figurski. Ovid. M etam. V , 664 — 752; V I, 146 —  312. N auka 
o hexamet. i prozodya podł. Zumpta. D o W . N. D r. Łazarew icz, po W . N. Węclewski. — G r e 
c k i :  6  godz. G ram m . podł. E n g era  aż do słów ściągan. 2 godz. T łum . z E n g era  zadań do tłu 
macz. 2 godz. Ćwicz, domow. i w klass. 2 godz. D r. Wolfram. — N i e m i e c k i :  3 godz. N auka 
o zdaniu; czytań, i opow iadań.; wspólne ćwicz, pamięć., w ykłady; cwicz. dom. i w klass. Spiller. 
P o l s k i :  2 godz. W ykłady , czytań, z R ym ark. W zorów  prozy; w yprać. Figurski. — F r a n c u z k i :
2 godz. Z tych 1 g. tłum. z wyp. franc, p. Szulca i w 1 g. gram m . ćw iczeń., mianow. powtarz. 
słow. niefor. Insp. Rymarkiewicz. — B. Nauki. R e l i g i a  k a t o l i c k a :  2 godz. N auka m oralna w e- 
dłuir O ntrupa. O d 1. M aja czyt. i tłum . ewangel. św. Jana. X . K a n to rsk i.— R e l i g i a  e w a n g . :  
p. I I I  wyższa. — M a t e m a t y k a :  3 godz. podł. B rettnera ks. podręczn. O liniach równoległych, 
podobieństwie, płaszczyzn., równości figur aż do §. 173. W ynoszen. do potęgi i wyciąg, pier- 
wiastk. do §. 51. D o W . N. Ustymowicz, potem D r. Wituski. — H i s t o r y a  i g e o g r a f i a :  3 godz. 
Średnie wieki i nowsze czasy do 1648. Geograf, krajów, k tórych dzieje przechodzono. Figurski. 
H i s t o r y a  n a t u r a l n a :  1 godz. Zoologia i Botanika podł. Szafark. kurs I I . D r. Ustymowicz.— 
C. Sztuki. P a trz  na końcu tego rozdz.

K L A S S A  I I I .  N IŻ S Z A  B. O rdyn. etatowy naucz. gimn. Szulc 1. A. Języki. Ł a c i ń s k i :  
10 godz. Z tych w 3 godz. Caes. de bell. gall. V I. 2 godz. Ovid. V I ,  146 — 330; X I I ,  146 — 
535. 2 godz. G ram m . p. Zum pta, nauka o czasach i trybach aż do §. 571. 2 godz. Beneke tłum . 
od str. 1  60. 1 godz. ćw icz, w domu i w klass. Szulc 1. — G r e c k i :  6  godz. Gram m . podł.
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Gram m . n. E n te r ’s G r. bis zu d. Verb, contractis. U ebers. entsprech. Stucke a. dessen U ebungsb. 
Exerc. u. Externp. D r. Mierzyński. —  D e u t s c h :  3 St. wie in U nter-T ertia  A. Spiłler. — P o l 
ni  s ch :  2 St. A  u is at z e , E rzah l. geles. Stucke aus W zory prozy, Declam ationen. D r. Szulc I I .  
—  F r a n z o s i s c h :  2 St. D avon 1. St. G ram m . n. Szulc. Repetition d. Form enlehre. U nregelm . 
V erba; Exerc. u. Extem p. 1. St. L ec tu re  leichterer Stucke aus d. L eseb. v. Szulc. Szulc I . —
B. W issenschaften. K a t h .  R e l i g i o n :  2 St. S. w. U n ter-T ertia  A . — E v a n g .  R e l i g i o n :  wie 
O ber-Tertia'. — M a t h e m a t i k :  S. U n ter-T ertia . A. Dr. Wituski. — N a t u r g e s c h i c h t e :  1 St. S. 
U n te r-T e r tia  A . D r. Ustyrnowicz. — G e  sc  h i el i t e  u. G e o g r a p h i c :  3 St. W iederholung der 
alten G esch.; und Gesch.' d. M ittelalt. nach Piitz allgem. Gescli. fur mittl. Cl. D r. Szulc I I .  —
C. Fertigkeiten. Siehe a. E nde d. Abschn.

Q U A R T A  A. O rdin . G ym n.-L ehrer D r. Wolfram. A . Sprachen. L a t e i n :  10 St. In  4 St. 
Corn. N ep.: M ilt., T hem ., A ris t., P a n s . , C im ., L y s ., A lcib ., T h rasyb ., C onon, D ion , Agesil. 
In  3 St. G ram m . nach Popliński, W iederhol. d. Pens. d. "V und d er Syntax, casuum. In 2 St. 
U ebers. aus Poplm aki’s P rzyk łady  na V. In  1 St. Exerc. u. Extem p. M em orirubgg u. V ocabel- 
lernen. D r. Wolfram. — D e u t s c h :  4 St. w. W iederh. d. F orm enlehre; L eh re  v. reinen u. aus- 
irebild. Satz u. E inig. von zusammengezog. u. zusammengesetzt. Satz m it besond. Rucksicht auf 
die W ortfolge nach Schweminski’s Gram m . Th. I I . Schriftliche U ebgg. U ebersctz. aus d. Poln. 
ins D eutsche aus R ym ark. W zory. M em orirubgg. u. Declam at. Laskowski. — P o l n i s ' c h :  2 St. 
M em orirubgg. a. W zory  prozy u. D eclam .; hausl. A rb. (2 woch.), G ram m . n. M uczkow ski’s kl. G r. 
D r. Szulc. Yl. — F r a n z o s i s c h :  4 St. L ese- u. S chreibeubgg., M em oriren einzelner Satze und 
E inp rag u n g  d. Etym ol. bis zu den regelm . V erben nach Szulc’s Gram m . Insp. Rymarkiewicz.
B. W issen sch aften /K a t h .  R e l i g i o n :  2 St. D ie L ehre vom heil. G eist, von der G n ad e , von 
der Iv irche, von den heil. Sacram enten, von den letzten D ingen , nach O ntrup. R elig ionslehrer 
Kantorski — E v a n s .  R e l i g i o n :  S. O b e r-T e rtia . — M a t h e m a t i k :  3 St. n. B re ttner’s L ehrb . 
Allo-emeine Vorbe<rriffe, v. d. L in ien , Winlceln u. Dreiecken bis §. 69. D ie 4 Species nut ent- 
geclno-esetzten GrOssen bis §. 24. D r. Wituski. -  G e s c h i c h t e  u. G e o g r a p h i e :  2 St. W ie- 
d e rh o l d. oriental. Gesch. u. Gesch. d. G riech. u. R om er nach W elter. Geogr. d. funf E rdtheile 
n Selten. D r. Szulc I I .  —  C. Fertigkeiten. Siehe a. E nde d. Abschn.

Q U A R T A  B. O rdin. G y m n .-L eh r. v. Frzyborowski. A. Sprachen. L a t e i n :  10 St. Corn. 
N ep.: P elop ., A gesil., E um en., P hocion , T im ol., de reg ib ., H am ilc ., H ann ib .; W iederhol. der 
F orm enlehre m it E inschluss d. etymol. T heils, d. Syntax, casuum nach Poplińsk i; U ebers. aus 
Poplinski’s U ebungsbuch , Extem p, und E xercit., M em orirubgg. e. Frzyborowski -  D e u t s c h :  
4 St. S. w. in IV.  A. Laskowski. —  P o l n i s c h :  2 St. Satzbau; Declam. a. W zory I  rozy; Aufs. D r. 
Szulc I I . ;  v. Johanni D r. Rzepecki. —  F r a n z o s i s c h :  4 St. G ram m . n. Szulc bis zum V erb, 
pass, und U ebers. dahin einschlagend. Stucke aus der G ram m . Exerc. und Externp. Szulc I  —
B. Wissenschaften. K a t h .  R e l i g i o n :  2 St. D ie L eh re  v. heil. G eiste, v. d. G nade, Kechtferti- 
trunc v d K irche v. d. hh. Sacram enten. R eligionslehr. Kantorski. D ie Eschatologie. Religions- 
fehrer Bilewicz. - ’ E v a n g e l .  R e l i g i o n :  S. O b e r-T e rtia . -  M a t h e m a t i k :  3 St. Sc, wie in
Q uarta  A . D r. Wituski. — G e o g r a p h i e  u. G e s c h i c h t e :  So wie m Q uarta  A. D r. Szulc I I .
C. Fertigkeiten. Siehe a. E nde d. A bschn. m e  . . .  T,

Q U IN T A . O rdin. ordentl. G ym n.-Lehr. Laskowski. A. Sprachen. L a t e m :  10 St. Die I  or-
menlehre nach Poplinski’s Gram m . U ebersetz. aus dessen L ehrb . fur V , 1 105. u. sammtliche
Fabeln. Extem p, w ochentl., M em orirubgg. u. Vocabellern. n. K ohler’s V ocabulanum . Laskowski.
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E ngera  aż do słów ściągan. T łum  odpowied. ustępy z E n g era  zadań, ćw icz. dom. i w klass. 
D r. Mierzyński. — N i e m i e c k i :  3 godz. jak  w klass. I I I .  niższ. A . Spiller. — P o l s k i :  2 godz. 
W yprać .; opowiad. czytań, ustęp ., deklamacye. D r. Szulc I I .  — F r a n c u z k i :  2 godz. Z tych 
w 1 godz. grammat. podług Szulca; pow tarzanie etymologii; nieforemne słow a; ćwicz, w domu 
i w klass. 1 godz. czyt. łatwiejsz. ustępy z wypis. Szulca. Szulc I .  — B. Nauki. R e l i g i a  k a 
t o l i c k a :  2 godz. p. I I I .  n. A. — R e i  i g i a  e w a n g . :  p. I I I . wyższa. — M a t e m a t y k a :  patrz 
I I I .  niższ. A . D r. Wituski. — H i s t o r y a  n a t u r . :  1 godz. p. I I I .  niższ. A . D r. Ustymowicz. — 
H is  t o r y  a p o w s z e c h n a  i g e o g r a f i a :  3 godz. Pow tarz. starożytn. dziejów i hist, średn. wie
ków podł. P u tza. D r. Szulc I I .  — C. Sztuki. P a trz  na końcu tego rozdziału.

K L A S S A  IV . A . O rdyn. Naucz, gim naz. D r. Wolfram. A . Języki. Ł a c i ń s k i :  10 godz. 
W  4 godz. Corn. N ep .: M ilt., T hem ., A ris tid ., P a u s ., Cim on, Lysand., A lcibiad., Thrasyb., Co- 
non , D io n , Agesil. W  3 godz. Gram m . podł. P op lińsk ., powtarz. pensum  V . i składnia p rzy 
padków. W  2 godz. tłum . z zadań Poplińsk. na IV . W  1 godz. ćwicz. dom. i w klass. ćw icz, 
pamięć, i uczono się w okabuł. D r. W o lfra m .— N i e m i e c k i :  4 godz. Pow tarz. etymolog., nauka
0 zdaniu z uw zględnieniem  szyku podł. Schweminskiego Gram m . Cz. I I .  ćw icz, p ism ., tłum . 
z polsk. na niem. z wzor. R ym ark. Ćw. pam. i deki. Laskowski. — P o l s k i :  2 godz. ćw icz. pam.
1 deki., wyprać, dw utyg., gramm. podł. M uczkowskiego D r. Szulc I I . ,  później D r. Rzepecki. — 
F r a n c u z k i :  4 godz. Ćwicz. czyt. i piśm. ćwicz.; uczono się na pam. ustęp, m ałych i etymologii 
aż do słów foremn. podł. Szulca Gram m . Insp. Rymarkiewicz. -— B. Nauki. R e l i g i a  k a t o l i 
c k a :  2. godz. N auka o duchu św ., o łasce, o kościele, o sakram entach św., o rzeczach ostate
cznych podł. O ntrupa. X . Kantorski. — R e l i g i a  e w a n g . :  p. I I I .  wyższ. — M a t e m a t y k a :  
3 godz. podł. B rettnera  ks. pom. Ogólne wstępne pojęcia, o lin iach, ką tach , trójkątach do §. 69. 
C ztery  działania z liczb, względnemi do §. 25. D r. W ituski. — H i s t o r y a  p o w s z .  i g e o g r a f i a :
2 godz. Pow tarz. hist, oryent. i dzieje Greków  i R zym ian, podł. W eltera. G eograf, pięciu części 
ziemi podł. Seltena. D r. Szulc I I .  — C. Sztuki. P a trz  na końcu tego rozdziału.

K L A S S A  IV . B. O rdyn. Naucz. gimn. Przyborowski. A . Języki. Ł a c i ń s k i :  10 godz. Corn. 
Nep.: P e lo p ., A gesil., E um ., P hoeion , T im ot., de regib., H nm ilc., H ann ib .; powt. etymologii, 
składnia przypadk. podł. Poplińskiego; tłum . z zadań Poplińskiego; ćwicz. dom. i w kl. Ćwicz, 
pamięć. Przyborowski. — N i e m i e c k i :  4 godz. p. IV . A. L a sko w ski.— P o l s k i :  2 godz. N auka 
o zdaniu; deklam acye, wypracowania D r. Szulc I I .  — F r a n c u z k i :  4 godz. Gram m . podług 
Szulca aż do słów biernych i tłum aczenie odpowiednich ustępów, ćw icz, w domu i w klassie. 
Szulc I .  — B. Nauki. R e l i g i a  k a t o l i c k a :  2 godz. jak  w IV . A. X . K antorski, od 1. S ierpnia 
X . Bilewicz, — R e l i g i a  e w a n g . :  patrz  I I I .  wyższa. — M a t e m a t y k a :  3 godz. patrz IV . A. 
Di-. W itu sk i.— H i s t o r y a  p o w s z .  i g e o g r a f i a :  patrz IV . A. D r. Szulc I I . — C. Sztuki. Patrz  
na końcu tego rozdziału.

K L A S S A  V. O rdyn. etatowy naucz, gimnaz. Laskowski. A . Języki, Ł !a c i ń s k i :  10 godz. 
E tym ologia podł. Poplińskiego gram m .; tłum . z zadań na V. 1— 105. i bajki wszystkie. Ćwicz, 
w klass. tygodn., ćwicz, pamięć, i uczono się w okabuł podł. K ohlera Vocabularium . Laskowski.

3
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D e u t s c l i :  4 St. L esen u. U ebersctzen; M em orireli d. U ebersetzten , schriftl. A rbeit. Bis O stern 
D r. L azarew icz, seit O stern  D r. Wituski. — P o l n i s c h :  2 St. L esen , E rzah leu , E rk la ren  ge- 
wahlt. Stiicke od. Declam at. aus W zo ry  prozy  u. Extem p. Insp. R ym arkiew icz, dann D r. Rzepecki. 
— B. Wissenschaften. K a th .  R e l ig io n :  3 St. Vom D asein  G ottes, v. d. O ffenbarung , der heil. 
Schrif't, d er T rad ition , v. d. E igenschaft O ottes, v. d. Schopfung, Y orsehung, vom F a ll d. e r- 
sten M enschen, v. d. V erheissung des E rlosers nach O ntrup. Geschichte d. neuen Testam ents 
bis zu r Leidensgeschichte Jesu . R eligionslehr. Kantorski. Seit d. A ugust Religionslehr. Bilewicz. 
E v a n g .  R e l i g i o n :  2 St. (combinirt m it Sexta.) B iblische Gesch. des alt. u. neuen Testam . nach 
P reu ss  biblisch. Gesch. Religiose L ied er, K atechism us und. K ernspruchc gelernt. Schonborn. — 
R e c h n e n :  3 St. D ecim albriiche, die L ehre  v. d. V erhaltnissen u. Proportionen u. deren A n- 
w endung auf R egeldetri u. zusam m engesetzte R egeln; Zins-, K etten u. Gesellschafts -R eehnung. 
D r. Ustymowicz. — N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. Zoologie u. Botanik n. Szafark. Curs. I I . u. I. 
D r. Ustymowicz. —  G e s c h i c h t e  u. G e o g r a p h i e :  2 St. Special-G eographie y . E uropa  nach 
Popliński. Gesch. d. O rients nach P iitz . D r. Szulc I I .  —  C. Fertigkeiten. S. am E nde d. Abschn.

S E X T A . O rd  in. im W int.-Sem . G ym n.-L ehr. D r. W ituski, im Som .-Sem . D r. M ierzyński. 
A . Sprachen. L a t e i n :  10 St. G ram m . nach P oplińsk i: die regelm . Form enlehre mit Einschluss 
der G enusregeln. U ebersetzg . entsprech. U ebgg. aus M olińsk i: P rzy k ł. do tłum . dla seksty, pag.
1 — 60. E xtem poral, wochentl. u. M em oririibgg. D r. Mierzyński. — D e u t s c h :  4 St. G ram m . n. 
Schw em inski: Declin. u. C onjug., O rthograpb ie , L esen , E inubg. im miindlichen A usdruck und 
M em oririibgg. aus Schw em inski’s Lehrbuch. D r. M ierzyński. — P o l n i s c h :  2 St. G ram m , nach 
M uczkow ski: Declinat, u. C onjugat., E xercit., L esen , E rzahlen  gelesener Stiicke und  M em orir- 
iibungen a. W zo ry  P ro zy  I. Theil. D r. M ierzyński. Seit Ju li D r. Rzepecki. —- B. Wissenschaften. 
K a t h .  R e l i g i o n :  2 St. K atechism us u. d. E rk la ru n g  d. G laubensbekenntnisses; Geschichte des 
alten Testam ents bis zu r G eburt C hristi. Religionslehr. Kantorski. Seit d. A ugust Religionslehr. 
Bilew icz. — E v a n g .  R e l i g i o n :  S. Q uinta. — R e c h n e n :  3 St. nach B re ttn er’s L eitfaden : die 
vier Species m it benannten Zahlen und die B riiche; K opfrechnen. D r. Wituski. —• N a t u r g e 
s c h i c h t e :  2 St. Zoologie und  B otanik n. Szafark. Curs. I. D r. Ustymowicz. —*■ G e o g r a p h i e :
2 St. Allgem. m athem ., physische u. politisch. G eographie nach Poplinski’s I. L eh rku rsus der 
G eogr. D r. Szulc I I .  — C. Fertigkeiten'. Siehe am E nde d. A bschn.

FERTIGKEITEN.
Kalligraphie. S e x t a :  2 St. W o rte r  aus K leinbuchstaben bestehend; U ebung d. G rossbuch- 

staben , W o rte r m it G rossbuchstaben. Schón. — Q u i n t a :  2 St. W o rte r mit G rossbuchstaben 
und Satze. Schón.

Zeichnen. S e x t a :  2 St. Sym m etrische F ig u ren  versehiedener A r t ,  nach d. Tafel. — Q u i n t a :  
2 St. Zeichnen von gerad- u. krum m linigten F ig u ren  mit Beriicksichtigung der Perspective nach 
der T afel; die geiibteren Schuler zeichneten im 2. H albjahre nach Y orlegeblattern. Schón. — 
Q u a r t a :  2 St. Zeichnen nąch Y orlegeblattern. Schón. — Zwei allgemeine Zeichenstunden fu r 
die Schuler der iibrigen Klassen. Schón.

Gesang. S e x t a :  2 St. U ebung d. Tontreffen und Taktes im L aufe d er C -D u r-T o n le ite r . 
Q u i n t a :  2 St. E rk la ru n g  der verschiedenen D u r-T o n a r te n  mit Treffiibgg.; E rk la ru n g  u. U ebung 
d er M oll-Tonleiter. Schón. — C h o r g e s a n g :  2 St. fur die geiibteren Sanger aus alien K lassen.

Turniibungen. Alle K lassen haben im Som m er wochentlich zwei M ai g e tu rn t, und zw ar 
die drei oberen unter L eitung  des O berlehrers Sp iller, die drei unteren un ter L eitung des G ym - 
n as ia l-L eh rers  Laskowski.

L e h rb i ic h e r .
Sam m tliche an der A nstalt eińgefiihrte L eh rbucher und sonstige H ilfsm ittel des U nterrichts 

sind vom H ohen K oniglichen C ultus-M inisterium  genehmigt und beibehalten worden. W ir ver- 
weisen deshalb auf das vorjahrige Program m .



11

—  N i e m i e c k i :  4 godz. Czytań, i tłum acz., pamięciowe ćwicz., wypr. piśm. D o W . N. D r. Ł a -  
zarewicz, od W . N. D r. W itu sk i.— P o l s k i :  2 godz. C zytań ., opowiadań., objaśń. czytań, ustęp, 
i deklam. z W zorów  P rozy , ćw icz. dom. i w klass. Insp . Rym arkiew icz, od św. Ja n a  D r. R ze 
p e c k i .— B. Nauki. R e l i g i a  k a t o l i c k a :  3 godz. O bytności B oga, objawieniu, piśmie św ., po
daniach czyli tradycyi, o przym iotach B oga, o stw orzeniu, opatrzności, upadku pierw szych lu 
dz i, o odkupieniu podł. O ntrupa. D zieje noweg. testam. aż do męki C hryst. X . K antorski, od 
1. S ierpnia X . Bilew icz. — R e l i g i a  e w a n g . :  2 godz. (wspóln. z V I.) D zieje bibl. star. i now. 
test. podł. P re u ss ’a hist, bibl.; pięśni re lig ., katechizm, i przypow. uczono się na pamięć. Schón- 
born. — R a c h u n k i :  3 godz. U łam ki dziesiętne, nauka o stósunk., proporc. i ich zastósow. do 
reg. trzech i złożon. reg u ł.; rach. procent., łańcuch, i towarzysk. D r. Ustymowicz. — H i s t o r y  a 
n a t u r a l n a :  2 godz. Zoologia i botanika podług  Szafark.* kurs I I .  i I. D r. Ustymowicz. — H i 
s t o r y  a p o w s z .  i g e o g r a f i a :  2 godz. Specyaln. geogr. E u ropy  podł. Poplińskiego. H istorya 
oryentaln. podł. P iitza. D r. Szulc I I .  — C. Sztuki. P a trz  na końcu tego rozdziału .

K L A S S A  V I. O rdyn. w zim. pó łr. D r. W ituski, w lat. półr. D r. Mierzyński. A. Języki. 
Ł a c i ń s k i :  10 godz. Gram m . podł. Pop lińsk iego , etymolog, w raz z nauką, o rodzaju. T łum . od- 
powiedn. ustępów z M olińskiego P rzy k ł. do tłum acz, dla V I. p. 1 — 60. ćw icz , w klass. tygodn. 
i ćwicz, pamięć. D r. Mierzyiiski. — N i e m i e c k i :  4 godz. Gram m . podł. Schwem inskiego: de- 
klinacye i konjugacye; o rtograf., czyt. i ćwiczeń, w ustn. w ykład., tudzież ćwicz, pamięć, podł. 
Schwem inskiego. D r. Mierzyński. — P o l s k i :  2 godz. Gram m . podług M uczkow skiego: deklinac. 
i konjugac.; ćwicz., czytań, i opowiadanie czytań, u stęp ., ćwicz, pamięć, z W zorów  prozy I. cz. 
D r  .M ierzyń sk i, od 1. L ipca D r  .R z e p e c k i.— B. Nauki. R e l i g i a  k a t o l i c k a :  3 godz. K atechizm
1 objaśn. wyznania w ia ry ; historya stareg. testam. aż do narodzen. Chrystusa. X . K antorski, od 
S ierpnia  X . Bilew icz. — R e l i g i a  e w a n g . :  p. kl. V.  — R a c h u n k i :  3 godz. podł. B rettnera 
ks. p o d r .: C ztery  działania z liczb, oznacz, i u łam ki; rachunki pamięć. D r. Wituski. — H i s t o 
r y a  n a t u r a l n a :  2 godz. Zoologia i B otanika podł. Szafark. cz. I. D r. Ustymowicz. — G e o 
g r a f i a :  2 godz. O gólna geograf, m atem at., fizyczn. i polityczna podł. Poplińskiego cz. I. geogr. 
D r. Szulc I I .  — C. Sztuki. P a trz  na końcu tego rozdziału.

SZTUKI.
Kalligrafia. K l. V I .:  2 godz. P isano w yrazy m ałogłoskow e; ćwicz, w pisaniu w ielkich g ło 

sek i wyrazów wielkiemi głoskam i. Schoen. — Kl. V . : 2 godz. ćw icz, się w pisaniu w yrazów
głoskami dużemi i zcjań. Schoen.

Rysunki. K l. V I.: 2 godz. Sym etryczne figury rozm . rodz. z tablicy zdejmowane. S choen .— 
K l. V .: godz. Rysowano figury prosto- i krzywolinijne z uwzględnieniem  perspektyw y, z tablicy 
zdejm owane; bieglejsi uczniowie rysowali w drugiem  półroczu podług  wzorów. Schoen. — Kl. IV .:
2 godz. Rysowano podług wzorów. Schoen. — N adto dwie godziny rysunków  przeznaczone były 
dla uczniów w szystkich klass. Schoen.

Śpiewy. K l. V I .: 2 godz. ćw icz, w trafianiu tonów i utrzym aniu  tak tu  w skali C -d u r . — 
Kl. V .: 2 godz. W ytłum , rozm . skal D u r zwanych z ćwicz, w trafianiu tonów. W ytłum  i ćwicz,
się w skali Moll. Schoen. — Ś p i e w  c h ó r o w y :  2 godz., w którym  udział brali bieglejsi ucznio
wie wszystkich klass. Schoen.

Ćwiczenia gimnastyczne; Uczniowie wszystkich klass dwa razy  w tydzień uczęszczali na le- 
kcye turniejów, i to trzech  wyższych pod dozorem  naucz. wyż. Spiller, trzech niższych pod do
zorem  naucz. gimn. Laskowskiego.

Książki szkolne.
W szystkie zaprowadzone w instytucie książki i dzieła wspierające naukę zatrzym ano w sku

tek zezwolenia W ysokiego Królew skiego M inisteryum  oświecenia. O dsyłam y przeto w tym  wzglę
dzie do przeszłorocznego program m u.



12

Aufgabeii zu den schriftlichen Ausarbeitmigen
in den oberen Klassen.

Z a d a n i a  do p i ś m i e n n y c h  w y p r a c o w a l i  w n a j w y ż s z y c h  k l a s s a c h .

PRIMA.
I. Im  L a t e i n i s c h e n  (w j ę z y k u  ł a c i ń s k i m ) :  Q uaenam  res C. Ju lio  Caesari in bello 

civili gerendo et adium ento et detrim ento fuerin t, explicetur. — D e ingenio et m oribus A ugusti 
quidnam  in utram que partem  dici possrt. — Com paratio A lcibiadem  in ter et Coriolanum. — L audes 
Socratis. — O rationes Scipionis atque Hannibalis, quibus ante pugnam  ad Ticinum commissam mili- 
tes ad fortitudinem hortantur. — Conf'erantur in ter se Scipiones A fricani, m ajor et m inor. (fiirO .-Pr.) 
— D em onstre tu r, G raecos in  historia generis humani summum locum tenere. (filr O .-P r .)  — 
In  maxima fortuna minima licentia. (O .-P r.) —  Q uibusnam  causis factum  sit, u t A lexander tam 
brevi tem pore im perium  P ersaru m  devicerit. (fiir U .-P r.) — Pausaniae Lacedaem onii res gestae, 
(fur U .-P r.) — Piso  a G alba adoptatur. — C. M arcus im perator quidnam  boni et mali in repu- 
blica R om ana effecerit, explicetur. — Cicero consul et exsul. (A b itu r.-A rb .)

I I . I m  D e u t s c h e n  ( w j ę z y k u  n i e m i e c k i m ) :  D e r homerische Z eus, nach der Uias ge- 
schildert. — D er S treit des A chilles mit dem Agam em non. — Die S ahara , eine Uebersetzuno- 
aus dem Polnischen. — D ie G rundzuge der tullianischen Y erfassung. — Y ersuch einer C harac- 
teristik K reons in der Antigone. — Zusam m enstellung der G riinde , durch welche hei L ivius so- 
wohl die R om er ais auch die C arthager ih r V erfahren in d er saguntinischen A ngelegenheit zu 
rechtfertigen suehen. — D er F a ll S agunts, eine E rzah lung  nach Livius. — W ie  gewinnt man 
die M enschen fiir das G ute? — V ergleichung des peloponnesischen K rieges mit dem zweiten 
punischen. — D as M eerauge in den K arpathen , eine U ebersetzung aus dem Polnischen. — Zu- 
sam m enstelhm g der Ilaup tresu lta te  in Lessings „Laokoon44. — W ie aussert sieli das W alten  des 
Schicksals in Schillers „B raut von M essina14? — M ortim ers B ekehrung nach Schillers „M aria 
S tu a r t14 geschildert. —  G edrSngte Zusam m enstellung d er U rsachen und des V erlaufs des taren- 
tinischen K rieges. (A bit.) — E ntw ickelung des G ntndgedankens in den allegorischen D ichtungen 
von Schiller: das M adchen aus fler F rem d e , die T heilung der E rd e  und P egasus im Joche. — 
D as K ościelisko-T h a i in den K arpathen , eine U ebersetzung aus dem Polnischen. — K urze  U eber- 
sicht iiber die G eschichte des gottinger D ichtorbundes. — D ie Glocke in ihren verschiedenen 
Beziehungen zum  menschlichen L eben  (nach Schiller). — Entw ickelung des G edankenganges in 
den R eden des B ru tus und A ntonius in Shakespeares „Ju lius C asa r44. — W odurch  lassen sich 
die P ersonen in G othe’s „Iphigenie44 in ihren H andlungen lenken? — Iphigeniens B efreiung, nach 
Gothe geschildert. — M artin Opitz und die erste schlesische D ichterschule. — Die Y erdienste 
der R om antiker. —• D ie E rkennungs-S cene  in der Iphigenie von E urip ides und  von Gothe. — 
Schillers L eben bis zu seiner U ebersiedelung nach W eim ar. — D ie G rundzuge der lykurgischen 
V erfassung. (Abit.)

I I I .  I m  P o l n i s c h e n  (w j ę z y k u  p o l s k i m ) :  J a n  K aró l Chodkiewicz (C h arak te ry s ty k a).— 
Jak im  sposobem pokora wywyższa człow ieka? — Sen je s t obrazem  śmierci (w klassie). — W  jak i 
sposób znamiona historyi nowożytnej odbiły się na tle dziejów Polski w X V I. w ieku? — Świe
tne powodzenie A teńezyków  w wojnie przeciwko Persom  nie było dla nich zbawienne. — Żądza  
sław y czy je s t praw ą do cnoty podnietą? — Czy wolno tern uspraw iedliw iać przestępstw o swoje, 
że inni tóż tak  czynią? (w klassie.) — Czy słusznie sobie postąpił S okrates, odrzucając prośby 
przyjaciół w zględem  uwolnienia swego z w ięzienia? — Skąd się da rozum ieć, że na świecie więcej 
złego niżli dobrego? (A b it.-A rb . z. O ste rn , Kochan. O dpr. posł. Helena.) — Jak ie  człowiek 
m a pobudki do przestrzegania przepisów istniejących? (w klassie.) — K ró tka  historya M itrydatesa, 
króla Pontu . — C zy historya jest rzeczywiście ludzi nauczycielką? — O dziejopisarstwie w Zy- 
gmuntowskim wieku. (Abit.)
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OBER-SECUNDA.
I .  I m  D e u t s c h e n  (w  j ę z y k u  n i e m i e c k i m ) :  W o d u rc h  beweist man der A n s ta lt seine 

D a n k b a rk e it, de r man den grOssten T h e il seiner B ild u n g  yerdankt, (K I . )  —  Ideengang in  S ch il
lers „L ie d  von der G locke .“  —  L e rn e  d ich selbst kennen. (K l. )  —  D ie  W eltgesch ichte is t das 
W e ltg e rich t. —  U eber die S itte  der A egyp te r, G erich t fib e r ih re  T od ten  zu halten. —  D ie  U ebe r- 
setzung v o n : „O dkopa lisko  P o m p e ji“  ans W z o ry  p ro zy  p. D r .  R y ina rk iew icza . —- U eber den 
B e inam en: der Grosse. (K l.)  —  1st die Behauptung r ic h t ig ,  dass H an n ib a l verstanden habe, zu 
siegen, n ich t aber den S ieg zu  benutzen. —  D ie  U ebersetzung von O dkopa lisko  P om pe ji. (Schluss.)
—  D e r erste punische K r ie g  ve rg lichen  m it dem zw e ite n .—  D ie  U eberse tzung vo n : „R u in y  T rę -  
bow li “  (W z o ry  p rozy). —  A u f welche W eise ve rw ande lt O ctavio P icco lom in i den O berst B u tt le r  
aus eincm treuen A n hange r W allenste ins in  dessen e rb itte rts ten  P e ind . (K l. )  —  A u f  welche W eise 
bem fih t s ic li d ie G ra fin  T e rz k y  den W a llens te in  zum Aufstande gegen den K a ise r zu bestim - 
men. —  D ie  inneren Zustande Roms z u r Z e it des Jugurth in ischen  K rieges. —  U eberse tzung von : 
„O g n ia “  (W z o ry  p rozy). —■ C h a ra k te ris tik  des P jib l. C orn. Scip io A frica n u s  m ajor. —  D u rc h  
welche B ew eggrfinde  sucht die G ra fin  T e rz k y  und  W a llens te in  den M a x  P icco lom in i zu bc- 
s tim m en, sich auf Seiten W a llenste ins gegen den K a is e r zu stellen. (K l. )  —  D e r  M ensch denkt 
und  G o tt lenkt. —  W allenste ins Tod.

•  .  *
I I .  I m  P o l n i s c h e n  (w j ę z y k u  p o l s k i m ) :  N auka bez cnoty, ja k o  miecz u szalonego,

i sobie i  ludz iom  szkodzi. (Jan. Kochanow sk. W y k ła d  cnoty.) —- K ie d y  czytanie książek staje 
się szkodliw em ? —  W  ja k im  stosunku stoi K ochanow skiego Sobótka X I I .  do d ru g ie j E p o d y  
H oracego? —  P otrzeba je s t m atką przem ysłu . —  K o rz y ś c i ćw iczeń g im nastycznych. —  Czem u 
m łodość je s t najp iękn ie jszą porą  życia? —- Obyczaje w ie ku  X Y I .  p o d łu g  S atyra  Jana K o ch a 
nowskiego. —  P oczą tk i panowania Tyberyusza. —• Czem  się różn i poezya nowoczesna od poe- 
zy i s tarożytne j?  —  Zachód słońca. O brazek sielski. —  Jak ie  pow inno być urządzen ie  b ib lio te k  
pub licznych , je ś li m ają przynieść korzyśc i naukowe? —  S ku tk i w strzem ięźliw ości. —  Ś m ierć Cezara.

UNTER-SECUNDA.
I .  Im  D e u t s c h e n  (w j ę z y k u  n i e m i e c k i m ) :  M i t  welchen Y orsa tzen so li de r S ch ille r das 

neue S chu ljah r beginnen. (K l.)  —  Inhaltsangabe des Gedichtes von S ch ille r: „D e r  G ra f von H abs- 
b u rg “ . —  L e rn e  d ich selbst kennen. —  Des C yrus  Jugend jahre . (K l.)  —  Inhaltsangabe des G e
d ichtes: „D e r  T auche r“ . —  V o rzuge  der F u ss re ise .—  Das W eihnachtsfest. —  D ie  U ebersetzung 
v o n : Ratusz w  Poznan iu  aus: W z o ry  p rozy  p. D r . R ym ark iew icza . —  D ie  F reuden  des W in te rs . 
(K l. )  —  U eber die G astfreundschaft der Genuesen. —  D ie  U ebersetzung v o n : Ratusz w  Poznaniu. 
(Schluss.) —  Das Osterfest. —  D ie  U ebersetzung von : G óra le . (W z o ry  p ro zy ). —  U ebe r die 
W a h l des Berufes. (K l . )  —  E m pfindungen auf einem K irch h o fe . —  D ie  U ebersetzung von R zym . 
(W z o ry  prozy.) —  P erik les  und  seine S te llung  in  A then . —  D es Them istocles V e rd ienste  um  
G riechenland und insbesondere um  A then . —  D ie  U ebersetzung vo n : R zym . (W z o ry  prozy. 
Schluss.) —  D e r T o d  des K o n ig s  P riam us. N ach V irg ils  Aeneide. (K l.)  —  T hue  Recht und scheue 
N iem and. —  W o r in  besteht die wahre Freundsehaft?

I I .  I m  P o l n i s c h e n  (w j ę z y k u  p o l s k i m ) :  N a  czem zasadza się p rzy jaźń?  —  K to  nie 
sprosta tem u, o co się ku s i, n iech uczyn i, co m oże: ja k b y  w szystkiego dokazał. (P rzys ło w ie  
F re d ry .)  —  Rozkosze życia  w ie jskiego. (W  klassie.) —■ N auka ch ron i m łodz ież od w ie lu  żdrożno- 
ści. —  S iła  posiadł w ło śc i, k to  u ją ł chciwości. —  U stęp z Pana Tadeusza p rozą  opow iedziany.
—  Czem  w iosna w na tu rze , tem  m łodość w  cz łow ieku. (W  klassie.) —  D la  czego F i l ip  M ace
doński w  szczęściu p ros i bog i o nieszczęśliwy ja k i w ypadek? —  C nocie , nie fo rtun ie  u fać trzeba 
(pod ług  p ieśni K ochanow skiego : „N ie  w ierzę fo rtun ie  etc.“ ). —  P rzy jem nośc i i ko rzyśc i życia 
w  mieście. (W  klassie.) —  G bur. (pod ług  Teofrasta  polskiego. W z o ry  p ro zy  I I . ) .  —  W sp o m 
nienia u b ie g łych  fe ry i. (W  klassie.) —  Sprawozdanie z książek po lsk ich  w  ostatnim  czasie czy
tanych.

4
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II. Verordnungen der Beholden.

V orn  1. D e c e m b e r  1857. Verordnung des Konigl. Provinzial - Schul - Collegium, durch 
welche den Directoren und Lehrern bei Anfertigung der Abiturienten-Arbeiten die grosste W ach- 
samkeit und Strenge zur Pflicht gemacbt und den M itgliedern der Priifungs-Commissionen bei 
der W ahl der Themata die in dem Circular - Rescript vom 12. Januar v. J . angeordnete Ruck- 
sichtsnahme in Erinnerung gebracht wil'd.

V o m  10. D e c e m b e r  1857. Mittheilung eines Ministerial-Rescriptes in Bezug auf den ge- 
schichtlichen und geographischen Unterricht, wonach das Heftschreiben zu beseitigen und die 
Zahl der fur die auf einander folgenden Klassen zu bestimmenden Lehrbucher oder Leitfaden 
auf zwei zu beschranken ist. Zur hauslichen Lecture fur die Schuler wird das „Lesebuch zur 
Einleitung in die Geschichte von C. L . Rothe“ als geeignete Schrift bezeichnet.

V o m  28. D e c e m b e r  1857. Mittheilung des Ministerial-Rescripts vom 5. November ejusd- 
betreffend das Resultat der Seitens des Geheimen Raths H errn D r. B r i i g g e m a n n  vorgenom- 
menen Revision des Marien-Gymnasiums.

V o m  12. F e b r u a r  1858. Mittheilung des M inisterial-Rescriptes vom 11. Januar ejusd. 
in Betreff der Veranderungen in dem bisher iiblichen Landesgewicht, wonach die practische Gel- 
tendmachung des neuen Gewichts-Systems in den Schulen vorbereitet werden soli.

V o m  20. M a r z  1858. Mittheilung des Allerhochsten Erlasses vom 5. December pr. be
treffend die Wiedereinzichung oder Belassung von Pensionen und W artegeldern der im Civil- 
dienst wiederangestellten Offiziere und Militair - Beamten.

V o m  22. A p r i l  1858. Verordnung des Konigl. P rovinzial-Schul-C ollegium , wonach in 
Betreff der bei den Schuler-Censuren anzuwendenden Pradicate Folgendes bestimmt wird:

I. in Bezug auf Leistungen, Fleiss und Aufmerksamkeit sind nur f'olgende P rad i
cate zu gebrauchen: 1. vorzilglich, 2. gu t, 3. befriedigend, 4. mittelmassig, 5. un- 
geniigend;

II. in Bezug auf Betragen sollen nur die drei Pradicate in Anwendung kommen: 1. gut, 
2. nicht ohne Tadel, 3. tadelhaft.

V om  4. M ai 1858. Zusendung vom Prasidium des Ivbniglichen P rovinzial-S chul-C olle
gium der filr den Inspector am Koniglichen Marien - Gymnasium Oberlehrer Dr. R y m a r k i e -  
w i c z  vorgeschriebenen und genehmigten Instruction.

V om  18. M ai 1858. Genehmigung der nach dem eingereichten Verzeichniss in dem K o
nigl. Marien-Gymnasium eingefiihrten Lehrbucher.

V o m  2. J u n i  1858. Mittheilung des M inisterial-Rescripts vom 28. M ai, wonach auf den 
Bericht des Konigl. Provinzial-Schul-C ollegium  620 Rthlr. als Unterstutzung fur die Gymna- 
siallehrer des Konigl. M arien - Gymnasiums bewilligt werden.

V om  20. J u l i  1858. Empfehlung der von dem Seminarlehrer F ix  in Soest bei Schropp 
in Berlin herausgegebenen „W andkarte zur Geschichte des Preussischen Staates“, so wie „der 
Uebersichten zur ausseren Geschichte des Preussischen Staates.“

V o m  11. A u g u s t  1858. Mittheilung des Allerhochsten Erlasses vom 8. Juli c. betreffend 
die Anstellung eines Hausdieners und die Erhohung der Besoldung filr den Schuldiener bei dem 
Koniglichen Marien - Gymnasium.



II. Rozporządzenia wyższej władzy.

Z d n i a  1. G r u d n i a  1857. Rozporządzenie król. prowincyalnej rady szkolnej, obowięzujące 
dyrektorów i nauczycieli do jak największej czujności i surowości w czasie sporządzania wypraco- 
wań piśmiennych przez abituryentów; tudzież zwracające uwagę członków kommissyi egzamina
cyjnej przy obieraniu tematów na przepisy zawarte w reskrypcie cirkul. z dn. 12. Stycznia r. p.

Z d n i a  10. G r u d n i a  1857. Rozporządzenie ministeryalne, na mocy którego przy nauce 
historyi powszechnej i jeografii dyktować wykładane pensa wzbroniono, liczbę zaś książek po
mocniczych na całe gimnazyum ograniczono do dwóch. Do czytania w domu „Lesebuch zur Ein- 
leitung in die Geschichte von C. L . Roth“, jako stosowną książkę dla uczniów polecono.

Z d n i a  28. G r u d n i a  1857. Udzielono reskrypt ministeryalny z 5. Października ejusd. do
tyczący wypadku rewizyi gimnazyum Sw. M aryi, podjętej przez tajnego radzcę pana D r. B r u g -  
g e m a n n.

Z d n i a  12. L u t e g o  1858. Udzielono reskrypt ministeryalny z dnia 11. Stycznia t. r. do
tyczący zmiany zaprowadzonej w używanych dotąd w kraju wagach, według której w szkołach 
praktyczne użycie nowego systemu wag ma być przygotowane i zaprowadzone.

Z d n i a  20. M a r c a  1858. Udzielono rozkaz Najwyższy z dnia 5. G rudnia p. r., dotyczący 
pozostawienia przy pensyach etatowych lub tymczasowych, albo odjęcia tychże oficerom i urzę
dnikom wojskowym, którzy służbę cywilną jakąkolwiek przyjęli.

Z d n i a  22. K w i e t n i a  1858. Rozporządzenie król. prowincyalnej rady szkolnej nakazu
jące w świadectwach szkolnych następujących używać wyrażeń i stopni:

I. na oznaczenie postępów, pilności i uwagi: 1. celujące, 2. dobre, 3. dostateczne, 4. mierne, 
5. niedostateczne;

II. na oznaczenie obyczajów: 1. dobre, 2. nie bez nagany, 3. naganne.

Z d n i a  4. M a j a  1858. Nadesłano z prezydium król. prowincyalnej rady szkolnej instruk- 
cyą przepisaną dla inspektora przy król. gimnazyum Św. M aryi, nauczyciela wyższego Dr. R y -  
m a r k i e w i c z a .

Z d n i a  18. M a j a  1858. Zezwolono na zatrzymanie według przesłanego spisu zaprowadzo
nych w król. gimnazyum Św. Maryi książek naukowych.

Z d n i a  2. C z e r w c a  1858. Udzielono reskrypt ministeryalny z dnia 28. Maja r. b ., który 
na wniosek król. prowincyalnej rady szkolnej 620 tal. przeznacza na wsparcie dla nauczycieli 
gimnazyum Św. Maryi.

Z d n i a  20. L i p c a  1858. Polecono przez nauczyciela semin. w Soest F ix  a sporządzoną, 
a wydaną w Berlinie u Schroppa „W andkarte zur Geschichte des Preussischen Staates“ jako 
też tegoż „Uebersichten zur ausseren Geschichte des Preussischen Staates“.

Z dnia 11. Sierpnia 1858. Udzielono reskrypt Najwyższy z dnia 8. Lipca r. b. dotyczący 
przyjęcia posługacza domowego i podwyższenia pensyi pedela przy król. gimnazyum Św. Maryi.
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III. Chronili des Gymnasiums.

A m  5. und 6. O ctober v. J .  fand die M eldung und Prftfung der neuen Schuler und am 7. 
O ctober die Eroffnung des Schuljahrs mit einem feierlichen G ottesdienste statt.

A n  demselben Tage tra t D r. W olfram  m it Bew illigung des K onigl. P ro v in z ia l-S c h u l-C o l-  
legiums Behufs B eendigung seines am K onigl. M arien-G ym nasium  begonnenen, aber du rch  seine 
Beschaftigung in Inow raclaw  unterbrochenen Probejahres wiederum  in das L eh re r-C o lleg iu m  
der A nstalt ein.

Am 15. O ctober v. J .  feierte das G ym nasium  das G eburtsfest Sr. M ajestat dcs K dnigs 
durch besonderen G ottesdienst in der Gym nasialkirche und durch  einen Offentlichen Schulactus 
in dem m it Gew&chsen und  Blum en ausgeschmiickten Priifungssaale. D er G y m n asia l-L eh rer 
v. Przyborowski hielt die F e s tre d e , vor und nach welcher die Schuler der hohen F e ie r angem es- 
sene G esange vortrugen.

Zu N eujahr 1858 tra t d er Cand. D r. M ierzyński sein P robejah r bei der A nstalt an.
Zu O stern  d. J .  erhielt der interm . G ym n asia l-L eh rer D r. Łazarewicz von dem Koniki. 

P rovinzial-Schul-C ollegium  einen einjahrigen U rlaub  Behufs einer wissenschaftlichen Reise nach 
Italien und Griechenland.

Zu derselben Z e it . schied un ter A nerkennung seiner erfolgreichen Leistungen Seitens dero  o  o

hohen B ehórde, aus unserer Mitte der erste R eligionslehrer und Regens des A lum nats H err 
D r. Cichowski, um das P farram t zu Brodnica bei Czempiń zu iibernehmen. D ie A chtung und  
L ieb e , die er sich w ahrend seiner 7^jahrigen  A m tsthatigkeit an u nserer A nstalt durch sein lieb- 
reiches W esen , wie auch durch  seine eifrige und gewissenhafte Pflichterfttllung erw orben hatte, 
hat ihm in den H erzen  sowohl seiner C ollegen, als auch seiner S chu ler, ein dauerndes A nden- 
ken g esichert, was sich bei dem ihm  zu E hren  gegebenen A bschiedsm ahle, welchem sich auch 
Collegen von der Konigl. Luisenschule und der R ealschule, so wie sonstige F reu n d e  desselben 
betheiligten, auf eine unzw eideutige W eise aussprach.

A m  15. A pril c. fand die feierliche E inw eihung des neuen, an dem B ern h a rd in e r-P la tze  
gelegencn G ym nasialgebaudes statt. Zunitchst w urde in der dichtgefilllten Gym nasialkirche ein 
feierliches H ocham t in A nw esenheit des H ochw urdigsten H errn  E rzb ischofs, H errn  v. P rzy lu -  
ski, so wie m ehrerer M itglieder des H ochw ilrdigen Domcapitels von dem H errn  Canonicus Grandke 
celebrirt, w orauf sich die ganze V ersam m lung in den P riifungssaal des neuen G ym nasialgebau
des begab. H ier fuhrten die Schiller un ter L citung  des G esanglehrers Schon zunachst das ,,Yeni 
sancte Spiritus" von A b t Y ogler au s , worauf der R eg ie rungs- und P rov in z ia l-S ch u lra th  D r. 
Brettner eine deutsche R ede h ielt, in w elcher er, nachdem  er zuerst im Namen des Konigl. P ro - 
vinzial-Schul-Collegium s dem M arien-G ym nasium  das G ebaude mit alien seinen Zugehorigkeiten 
ilbergeben und dabei die Y oraussetzungen und  E rw artungen , welche die Staatsbehorde von dem 
L ehrer-C olleg ium  hege, hervoi-gehoben hatte , den T ag  schilderte 1. als einen T a g  d e r  F r e u d e ,  
welche sich auf die in Fplge d er gesunden L age und zw eckentsprechende E inrich tung  des neuen 
Schulgcbaudes erreichten unschatzbarcn Yortheile grunde und 2. als einen T a g  d e s  g r o s s t e n  
u n d  i n n i g s t e n  D a n k e s ,  w elcher G ott, S r. M ajestat dem  K iinige, den hiichsten und hohen 
S taatsbehiirden, so wie endlich alien , die zu r ti'ichtigen H erste llung  des schdnen W erkes das 
Ih rige  gewissenhaft beigetragen , aufs W arm ste  dargebracht wurde. E r  schloss mit einem Gebete.



17

III. Kronika giniiiazynni.

D nia 5. i 6. Października zgłaszali się i zdawali egzam in uczniowie now i, a 7. P aźd z ie r
nika rozpoczął się rok szkolny uroczystem  nabożeństwem.

Tego samego dnia p. D r. W olfram  za zezwoleniem królewskiej prowincyalnój rady  szkol
nej celem ukończenia roku  próby, rozpoczętego w król. gim nazyum  Sw. M aryi a przerw anego
zatrudnieniem  przy  szkole miejskiej w Inow rocław iu , znowu w stąpił w grono nauczycielskie in 
stytutu.

D nia  15. Października gimnazyum obchodziło uroczyście dzień urodzin J . K . M ości oso- 
bnem  nabożeństwem  w kościele gim nazyalnym  i uroczystością publiczną szkolną w sali popi
sowej kwiatami i wieńcami ozdobionej. Naucz, gimnaz. Przyborowski m iał mowę, p rzed  k tórą  
i po której uczniowie odśpiewali pieśni stosowne.

Z nowym rokiem 1858. kandydat w. stan. naucz. D r. M ierzyński zaczął odbywać rok próby 
przy instytucie.

N a W ielkanoc r. b. tym czasowy nauczyciel gim nazyalny D r. Łazarew icz od król. prow in
cyalnój rady szkolnej o trzym ał urlop roczny, celem odbycia podróży naukowej po W łoszech 
i Grrecyi.

O tymże czasie w ystąpił z grona naszego mąż wielce zasłużony około dobra instytutu na
szego, p ierw szy nauczyciel religii X . D r. Cichowski, regens alum natu , aby przejąć probostwo 
w B rodnicy pod Czempinem. Z jednał on sobie cześć i miłość w czasie urzędow ania 7Irooznego  
p rzez uprzejm ość, gorliwość i sumienność w wykonywaniu obowiązków i zapew nił sobie tóm sa
mem nietylko w sercach nauczycieli, ale i uczniów pamięć niepożytą. U czucia te wyjaw iły się 
najszczerzej i najserdeczniej na uczcie pożegnalnej, danej na cześć jeg o , w której nawet koledzy 
ze szkoły L udw iki i re a ln e j, jako  też inni jego przyjaciele chętny udział wzięli.

D nia 15. K w ietnia nastąpiło  uroczyste poświęcenie nowego przy  placu B ernardyńskim  po
łożonego budynku gimnazyalnego. N ajprzód w kościele gim nazyalnym , przepełnionym  publiczno
ścią, uroczystą mszę w przytom ności Najprzewielebniejszego A rcypasterza X . Przyluskiego  i kilku 
innych członków Przew ielebnej K ap itu ły  katedralnej celebrow ał X . K anonik Grandke, poczem 
cała zgrom adzona publiczność udała się na salę popisową nowego gimnazyum. T u  uczniowie pod 
przewodnictwem  nauczyciela śpiewu Schoen wykonali najprzód śpiew „Yeni sancte S p iritu s11, kom- 
pozycyi opata Y oglera; poczem regencyjny i prow ineyalny radzca szkolny D r. Brettner  mowę 
m iał niem iecką, w której oddawszy instytutowi w imieniu królewskiej prowineyalnej rady szkól- 
nej budynek z wszelkiemi jego należ/tościam i, i wyraziwszy oczekiwania i nadzie je , jakie w ładza 
krajow a na kollegium  nauczycielskiem  pokłada, dzień ten m ianował d n i e m  r a d o ś c i  wywo
łanej i ugruntow anej na nieocenionych korzyściach, odniesionych w skutek zdrowości miejsca 
i dogodnego urządzenia nowego budynku szkolnego, tudzież d n i e m  n a j w i ę k s z y c h  i n a j s z c z e r 
s z y c h  d z i ę k ó w ,  złożonych B ogu , Jeg o  K rólewskiej M ości, Najwyższym  i W ysokim W ładzom  
krajow ym , jako  też i wszystkim ty m , którzy do dokładnego ukończenia tego pięknego dzieła 
sumiennie się przyczynili. Zakończył mowę modlitwą. Poczem  przez uczniów chór po lsk i: Chw ała 
i cześć, kompozycyi K untzego odśpiewany został. N astępnie podobnej treści, jakiej by ła  niemie-

5
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H ierauf w urde von den Schillera der polnische C h o r : C hw ała i cześć von K untze gesungen, auf 
w elchen, ahnlichen Inha lts , wie die deutsche, aber hauptsachlich an die Schuljugend gerichtet, 
die polnische R ede des Inspectors und O berlehrers D r. Rym arkiewicz folgte. Sie schloss mit 
einer A n red e , in w elcher Seine Erzbischofliche G naden um  E rtheilung  des kirchlichen Segens 
instandigst gebeten wurden. D er H ochw iirdigste H e rr  Erzbischof hatte hierauf' in der T hat auch 
die G nade die kirchliche W eihe selbst zu verrich ten , w odann die F eierlichkeit mit dem  M agni
ficat von Schnabel endigte. D e r Konigliche O berprasident H e rr  v. Puttkammer, der H e rr  Regie- 
rungsprasident F re ih e rr  v. M irbach, die M itglieder des K oniglichen P rovinzial-Schulcollegium s, 
sowie viele M itglieder des R egierungs - Collegiuins, der Polizeidirector H e rr  v. Baerensprung, 
die D irectoren m ehrerer A nstalten und viele andere hochgestellte Personen und F reunde  des 
Schnlw esens, welche durch ein F estprogram m  besonders eingeladen w aren , hatten die Gewoo-en- 
heit der F e ie r beizuwohnen.

A m  6. Ju n i c. betheiligten sich in ublieher W eise Schuler und L e h re r  in geordnetem  Zuge 
an d er Frohnleichnam sprocession in der Stadt.

A m  12. Ju n i c. tra t der K andidat D r. Rzepecki sein P ro b e jah r an.

A m  27. Ju n i c. verlor die A nstalt einen braven S chuler: den Sextaner Vincent Gierczyk, 
welcher, in F o lge eines Sturzes von der T reppe in seiner B ehausung, einen plotzlichen Tod land.

A m  1. A ugust c. erfolgte die A nstellung des V icarius Bilew icz als zweiten Religionslehrers 
und S ubregens, w ahrend zu derselben Zeit der bisherige zweite R eligionslehrer und Subregens 
Kantorski in die durch  den A bgang des D r. Cichowski vacant gew ordene Stelle des ersten R eli
gionslehrers und Regens des A lum nats hinaufriickte.

A m  6. A ugust c. am T age d er W iedereroffnung des U nterrich ts nach den grossen F erien , 
bald  nach der feierlichen E infuhrung der beiden R eligionslehrer Seitens des K onigl. R egierungs- 
und P ro v in z ia l-S ch u lra th s  D irector D r. Brettner, besichtigte Sr. Excellenz der S taa ts-M in ister 
und M inister der geistlichen, U nterrich ts- und M edicinal-A ngelegenheiten H e rr  v. Raum er, be- 
gleitet von dem Geheimen O ber-R eg ierungsrathe  H errn  K nerk, unerw artet das neue Gym nasial- 
gebaude.

A m  18. Septem ber c. wo die katholischen Schuler der A nstalt zum vierten M ai im Schul- 
jah re  gemeinschaf'tlich die heiligen Sacram ente der Busse und des A ltars empfingen (wobei m eh- 
rere  Geistliche aus der S tad t sehr dankensw erthe H ilfe leisteten), gingen im Beisein ih re r E ltern  
und  A ngehorigen die jiingeren Schuler der A nstalt zum  ersten M ale zum Tische des H errn , 
nachdem  sie vorher von dem  R eligionslehrer Regens Kantorski in besonderenT Jnterrichtsstunden 
die h ierzu nbthige Y orhereitung erhalten hatten.

Im  Laufe des ganzen Schuljahres w ar der G esundheitszustand der Schuler zufriedenstellend; 
auch bei den L ehrern  kamen im G anzen nur kiirzere Unpasslichkeiten vor.

Y on der Befugniss den N achm ittags-U nterrich t an denjenigen Tagen auszusetzen, an wel
chen um 11 U h r V orm ittag das Reaum iirsche Therm om eter im Schatten 20 G rad  W arrne angiebt, 
hat die A nstalt funfmal G ebrauch gemacht.
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cka, lecz głównie do uczniów zwróconą, mowę polską miał Inspektor, Naucz, wyższy Dr. R y-  
markiewiez. Zakończył ją  przemową do Nnjprzewielebniejszego Arcypasterza, upraszając
0 udzielenie kościelnego błogosławieństwa. Najprzewielebniejszy X . Arcybiskup raczył potem rze
czywiście sam udzielić błogosławieństwo kościelne instytutowi, na czóm przy wtórze śpiewu „Ma
gnificat" kompozycyi Schnabel’a uroczystość się skończyła. Prezes Naczelny Pan Putkammer, 
prezes regencyjny Pan baron M irbach, członkowie królewskiój prowiricyalnej rady szkolnej, D y
rektor policyi Pan Baerensprung, Dyrektorowie kilku instytutów i wielu innych dygnitarzy
1 przyjaciół szkoły, zaproszonych uroczystym programem, raczyli być przytomnymi tój uroczy
stości.

W edług zwyczaju uczniowie i nauczyciele w szeregach przyłączyli się do processyi w dzień 
Bożego Ciała (6. Czerwca.)

Dnia 12. Czerwca b. r. kandydat wyższ. st. naucz, pan Dr. Rzepecki zaczął odbywać rok 
próby przy instytucie.

Dnia 27. Czerwca b. r. instytut stracił dobrego ucznia kl. XI. Wincentego Gierczyka, który 
spadłszy ze wschodów w własnem pomieszkaniu na miejscu życie utracił.

Dnia 1. Sierpnia Wikaryusz X . Bilewicz drugim nauczycielem religii i Wiceregensem 
alumnatu zamianowany został. Równocześnie dotychczasowy drugi nauczyciel religii i W iceregens 
alumnatu X . Kantorski postąpił na wakujące po odejściu X . Cicliowskiego miejsce pierwszego na
uczyciela religii przy instytucie i Regensa alumnatu.

Dnia 6. Sierpnia b. r ., w którym dniu rozpoczęły się nauki w instytucie po wielkich waka- 
cyach i królewski regencyjny i prowincyalny szkolny radzca Dyrektor Dr. Brettner przed
stawił szkole uroczyście obydwóch nauczycieli religii X . Kantorskiego i X . Bilewicza, Jego E x- 
cellencya M inister państwa i Minister oświecenia Pan Raumer raczył zwiedzić nowy budynek gim- 
nazyalny w towarzystwie tajn. wyższ. Radzcy regencyjnego Pana Knerk.

Dnia 18. W rześnia, uczniowie katoliccy instytutu po raz czwarty w upłynionym roku szkol
nym wspólnie przystąpili do Sakramentów Sw. Pokuty i O łtarza, w czem kilku księży miejsco
wych chętnie z pomocą pospieszyło. Tegoż dnia młodsi uczniowie instytutu w przytomności ro
dziców lub krewnych po raz pierwszy przystępowali do stołu pańskiego, przez nauczycieli reli
gii Regensa X . Kantorskiego w osobnych godzinach do tego dokładnie przygotowani.

W  ciągu roku szkolnego stan zdrowia pomiędzy uczniami zadowalniał; tudzież nauczyciele 
na krótki czas tylko zapadali na zdrowiu.

Z pozwolenia udzielonego, aby w tych dniach, gdzie z rana o 11. godzinie termometr 
Reaumura pokazuje w cieniu 20 stop. ciepła, z lekcyi popołudniowych uczniów zwolnić, korzy
stano w ogóle 5 razy.
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IV. Stalistik des Gymnasiums. — Statystyka gimiiazyum.

A. Verzeichniss der Lehrer und Vertheilung der Stunden am Schlusse des Schuljahres. 
Spis nauczycieli i podział lekcyi na końcu roku szkolnego.

Ord. O.-I. U .-I. O.-II. r .  ii. O .-III U .-III. a. U .-III. b. IV. a. IV. b. V. VI. Sa.

1 I)ir.. Reg.- u. Schul- 
rath  Dr. Brettner —

4 M ath.
2 Ph ysik.

f
— — — — — — — — ' - 6

2 Oberlclirer Professor
Wannoivski I.

2 G riechisch. 
2 L a t. |  2 L at. 

4 L a tc in .
4 Grch. — — — — — — — — 14

3 Oberlelirer Spiller — — — 1 Phyfi. 1 F hys. 
4 M ath.

3 M ath. 
3 Dtscli. 3 D eutsch. 3 D eutsch. — — — — 18

4 Obcrl. Czarnecki — 3 Gesc lich te . 3 Gesch. 
2 D tsch .

3 Gesch. 
2 D tsch. 3 Gesch — — — — — — 16

5 Oberl. Schweminski O.-II.
1 D eutsch .

2 D tsch.|2  D tsch. 
2 L a te in .

8 L a t. — — — — — — — — 15

6 Insp. Oberl. Dr. R y-
markiewicz —

i
2 Polnisch.

2 F ranzdsisch . — — — 2 F ran z . -  ■ 4 F ran z . —
2 Poln. 
(Rzepecki) — 12

7 R ei.-L eh rer Regens 
Kantorski — 2 Rei gion. 2 Rei. 2 Rei. 2 Rei. 2 Relig. 2 Relig. 2 Relig. — — — 14

8 Obcrl. Figurski U.-III.
a. — — — — 6 Grch.

8 L atein .
2 P o ln .
3 G esch.

— — — — — 19

9 Ord. Gymn. - Lehrer
Dr< Steiner U .-II. 2 Grie 

2 Grch.
^hiscli.
2 G rch. — 10 Lat. — — — — — — — 16

10 Ord. G ym n.-L ehrer 
Szulc I.

U .-III
b. • — — — — 2 F rnz . —

10 L atein . 
2 F ranz . — 4 F ranz . — — 18

11 Ord. G ym n.-L ehrer
Dr. Ustymowicz — — 4 M ath. 4 M ath. — 1 N atg. 1 N atu rg . 1 N aturg . — —

3 Rechn. 
2 N aturg . 2 N aturg . 18

12 Ord. G ym n.-L ehrer
Węclewski O.-III. — —

2 Lat.
2 Grch. 
2 F rnz.

2 F rnz. 10 L a t. 2 L atein . — — — — — 20

13 Ord. Gymn. - Lelirer
Laskowski y. — — — . — — — 4 D eutsch. 4 D eutsch. 10 L atein . — 18

14 Zeichn.-Lehr. Sch&n — 2 Zeichncn. 
2 G esang.

2 Zeiclin. 2 Zeiclin. 2 Kalligi-. 
2 G esang.

2 K alligr. 
2 G esang.

20

15 Gymn.-Lelir. v. Przy
bórów ski IV . b. — — 2 P oln. 6 Grch. — — — — 10 L atein . — — 18

16 Gymn.-Lehr. Dr. W i
tuski — — — — — — 3 M athcm. 3 M athem. 3 M athem. 3 M athem. 4 D eutsch. 3 Rechn. 19

17 G ym n.-L ehrer Dr.
Szulc II . — —

3 Gesch. 
2 Poln.

4 Gesch. 4 Gesch. 
2 Po ln .

2 Gesch. 2 Gesch. 19

18 G ym n.-L ehrer Dr. 
Wolfram IV . a. — — — 2 Poln . 2 P oln. 6 G riech. — 10 L atein . — — — 20

19 II. Rel.-Lehr. u. Sub- 
regens Bilewicz — ■2 Heh rfli sell. 2 H ebr. 2 H ebr. — — — — 2 Relig. 3 Relig. 2 Relig. 14

Ev. Rel.-Lehr. Pastor
Schónborn

A
2 0

— R e 1 g i o n 2 R e l i g i e n. 2 R e 1 g i o n . 6

21 Cand. Dr. Mierzyński VI. — — — — — — 6 G riech. — — —
10 L atein . 
4 D eutsch. 20

22 Cand. Dr. Rzepecki — — — — — — — 2 P oln. —
2 Poln . 
(RymarK.)

2 Poln. 6



21

B. Frequenz. — Liczba uczniów.

I. Zahl der Schiller und Abiturienten. 
Liczba uczniów i abiturientów. II. Allgemeiner Lehrplan. -— Ogólny plan nauk.

Schiller. Uczniowie. Abiturieiiten. — Abiturienci. Lehrfacher. 

Przedmioty nau
kowe.

Klassen u. Stunden. — Klassy i liczba godzin.

In
W  klassie

An
co

i
tang

co
co

E s w urden  entl
sen:

U kończyło  szko

18-

ly :

Studiren:
wo? gdzie?

Słuchają:
w as? czego?

Ob.
I.

U nt.
I.

Ob.
II.

Unt.
II.

Ob.
III.

Unt.
III.

a. b.

IV.
a. b.

Y. YI. Sa.

Ober-I......... 29 19 mit demZeug- Theologie. 12 Religion kath.... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 24
Unter-I........ IV 17 nisse d. Reife: i Berlin....... Jura......... 4 evang... (2) (2) (2) (6|
Ober-II........ 39 34 zu Ostern....... 9 / Posen....... 3 Philolog... 2 Deutsch.............. 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 34
Unter-II....... 49 41 1 Breslau.... 4 Naturw__ 1
Ober-III...... 50 49 / Berlin....... 5 Medicin... 4

Dolnisch............. 2
1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Unter-III.b.. 37 42 •] Posen....... 9 Baufach... 1 Latein................. 2 6 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
Unter-III. a .. 42 42 zu Michaeli... 16 J Greifswald 1 Landw..... 1 Griechisch.......... 2 4 2 6 6 6 6 6 — — — ■ — 38
IV. b............. 51 53 \ Bonn........ 1 Hebraisch........... (2) (2) (2) — — — — — — — (6)
IV. a............. 52 53 DranzOsisch....... S 2 2 2 2 2 4 4 _ 20
V.................. 71 69 Matliematik....... 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 37V I................ 70 68

Physik................ 1 1
Summa... 500 487 25 25 25 Naturgesch......... 1 1 1 2 *2 7

Dazu V II.... 17 17 Gesch. u. Geogr. 3 3 3 3 3 4 4 2 2 30

Darunter:
517 506 Kalligraphie....... — — — —— — 2 2 4

kathol.......... 478 467 Gesang...............
1 1 <2> 1 2 2 6

mosaisch..... 1 1
Zeichnen............ (2) 2 2 2 2 10

500 487 Turnen............... (4) W (8)
Am Schlusse des vorigen Jahres zahlte die Anstalt ohne Prima: Summa...391 , von welchen 225 versetzt, 166 zuriickgeblicben. 32 32 32 32 32 31

*
31 32 32 354

A n  dem  U nterrich t im  H ebraischen nahm en nur die kunftigen 
Theologen  T heil. — D ie allgem einen Zeichen und G esangstunden 
w erden von den geiibteren Schiilern der m ittleren und oberen K las- 
sen besucht. — D ie eingeklam m erten S tunden liegen ausserhalb  der 
eigentliclien Schulzeit.

N a lekcye hebrajsk iego  języka uczęszczają tylko ci uczniowie, 
k tórzy  poświęcić się zam yślają teologii. — N a pow szechne godziny 
rysunków  i śpiewów chodzą bieglejsi uczniowie średnich  i wyższych 
klass. Liczby naw iasam i zam knięte oznaczają godziny p rzy p ad a
jące  po za klassą.

C. Abiturienten. Yon den 12 O ber-Prim anern, 
welche zu Ostern die schriftlichen Arbeiten angefer- 
tigt hatten , warden 2 wegen ungeniłgender Arbeiten 
zu der mundlichen Prufung nicht zugelassen; einer 
wurde wegen B etrug yon der A biturienten-Prufung 
entfernt; die 9 ubrigen erhielten das Zeugniss der 
Reife, namlich:

C. Abiturienci. Z 12 uczniów klassy I. wyższej, 
którzy na Wielkanoc piśmienne roboty celem złoże
nia abituryenckiego egzaminu byli pisali, 2 dla nie
dostatecznych wypracowań nie przypuszczono do ust
nego popisu; jeden dla oszukaństwa od egzaminu od
dalony; 9 otrzymało świadectwo dojrzałości, a mia- 
wicie:

6



22

1. A nton Cybichowski aus O b iez ie rze ..........................20 J a h r  alt J .  i. Gymn. 2% J .  i. P rim a
2. V incent K ałkow ski aus L u sso v v o ............................. 22 ■ 9£
3. V ictor K arczew ski aus Iv ro to s c h in ..........................20 ■
4. L ouis K urtzm ann aus G łu p o ń ................................... 22 ■ 3
5. M artin  L audyn aus P o s e n  22 •
6. Jo sep h  R aatz aus P o s e n    20 ■ 9-£
7. C asim ir Szczaniecki aus J a s i n ....................................20 ■ 9£
8. Lucian Szmyt aus R a d z e w o ....................................... 20 ■ 10 ł
9. V ladislaus Zakrzew ski aus P o s e n .............................20 • 8 ł
V on diesen w urde L ou is K urtzm ann  auf G rund  seiner

P riifungsarbeiten  von der m undlichen P riifung  ganz befreit.
T h e o l o g i e  wollen stud iren : Cybichow ski, K ałkow ski, K urtzm ann, L au d y n , S zm yt; J u r a :  

Szczaniecki, Zakrzew ski; M e d i c i n :  K arczew ski; N a t u r w i  s s e n s c h a f t e n : Raatz.
J e tz t am Schlusse des Scliuljahres liaben sicli 17 O b er - P rim aner zu r schriftlichen P ru fung  

gestellt. V on diesen w urden 3 , namlich: K iełczyński, M ehlhose und Synogowitz auf G rund  ihrer
fsai'beiten von der m undlichen P ru fu n g  ganz befreit,

21- 

2£
2i
n

K lassenleistungen und  schriftlicher

K lassenleistungen und bef'riedigender Prufung,
ist keiner von der Priifuniibrigen abgewiesen worden. D as M atuntatszeugniss

9.
10.

und von dep 
haben erhalten:

1. Leopold Chm ieliński aus P
2. P au l Cleinow aus K em pen
3. Ju lian  H ochberger aus P o s e n ...................................... 18
4. A nton K iełczyński aus R ybin iec...................................20
5. L eo  K ittel aus M eseritz ......................................................19
7. Ju lian  K u lesza  aus G ostyń .
7. T elesphor L o se r tz ..................................................................18
8. B artho ld  M e h lh o s e .............................................................. 18

A ndreas Osiński aus G ran ó w k o .....................................19
A lexander S trah le r aus W ongrow itz . .  .................19

11. A nastasius Styczyński aus B u k ........................
12. E d u a rd  Synogowitz aus P o s e n ..............................
13. W ladislaus W oliński aus K o strzy n ....................
14. E d u ard  W yrzykow ski aus D ro s z e w o ....................   ,24
15. B ernhard  Ziołeclci aus P o s e n ......................................18
16. S tephan Żółtow ski aus Jarogniew ice

T h e o l o o - i e  wollen studiren: C hm ieliński, K iełczyński, K itte l, K ulesza, L o se rtz , Osiński,
S ty czy ń sk i, W oliń sk i, W yrzykow sk i; J u r a :  Cleinow, Ziołecki; M e d i c i n :  Synogow itz; P h i l o -  
łogie: M ehlhose; B a u f a c h :  H ochberger, S trah le r; L a n d w i r t h s c h a f t :  Żółtowski.

D. Sammlungen: 1. D ie G y m n a s i a l - B i b l i o t h e k  w urde durch folgende W erke erw eitert: 
a) D u r c h  G e s c h e n k e ,  w ofur w ir hierm it im Nam en der A nstalt den ehrerbietigsten 

D ank sa g e n : P rzeg ląd : 1855. I. 3. 4 .;  I I . 1— 4 ; 1856. 1. 2 — 5 ; 1857. I. 1— 4; I I . 1— 3; 
1858. I — 4. von der R edaction des P rzeg ląd . —  A cta Torniciana Tom. I . —V I. und L iber 
geneseos ill. fam. Schidlovicie, vom H errn  Graf'en T. D ziałyński. — K an t: M ethaphysik 
der S itten , vom H errn  B uchliandler D opner. — N iebuhr: Geschichte A ssurs und Babels,

21 J a h r alt 6 J . i. Gym n. 3 J
20 4 2
18 9 2
20 7 2
19 I ł
20 10 2
18 9 2
18 5 2
19 9 2
19 9 2
20 2 ł 2
20 2 ł 2
20 . - 8 ł 2

.24 9 2
18 5 3
18 7 2
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1. Antoni Cybichowski z Obiezierza...................ma lat 20, był 84 1. na gimn. 24 1. w ki. I.
• 22 • 94 24

3. W iktor Karczewski z K rotoszyna................ • 20 ' 64 24
4. Ludwik Kurtzmann z G łupon ia ................... ■ 22 ■ 3 24
5. Marcin Laudyn z P o zn an ia .......................... 22 ■ 7 ł 24
6. Józef Raatz z P o z n a n ia ................................ - 20 • 94 24
7. Kazimierz Szczaniecki z J a s in a ................... • 20 • 94 24
8. Lucyan Szmyt z R adzew a............................. • 20 ■ 104 24
9. W ładysław  Zakrzewski z Poznania . . . . • 20 ■ 84 24
Z tych Ludwika Kurtzmann na fundamencie jego wiadomości i dostatecznych robót pi

śmiennych uwolniono od popisu ustnego.
Mają, zamiar poświęcić się t e o l o g i i :  Cybichowski, Kałkowski, Kurtzm ann, Laudyn, Szmyt; 

p r a w u :  Szczaniecki, Zakrzewski; m e d y c y n i e :  Karczewski; n a u k o m  p r z y r o d z o n y m :  Raatz, 
Teraz na końcu roku szkolnego zgłosiło się 17. uczniów kl. I, wyższej do popisu piśmien

nego. Z tych trzech: Kiełczyńskiego, Mehlhosego i Synogowitza na fundamencie ich wiadomości 
i dostatecznych robót piśmiennych uwolniono od popisu ustnego — a z pozostałych żadnego nie 
oddalono od ustnego egzaminu. Świadectwo dojrzałości otrzymali:

1. Leopold Chmieliński z P o n ie c a .........................ma lat 21, był 6 1. na gimn. 3 1. w kl. I.
2 Paw eł Cleinow z K e m p n a ............................. 20 4 2
3. Juljan Hochberger z Poznania...................... 18 9 2
4. Antoni Kiełczyński z R ybińca....................... - 20 7 ■ 2
5. Leon Kittel z M iędzyrzecza.......................... ■ 19 14 14
6. Juljan Kulesza z G o sty n ia ............................. ■ 20 10 2
7. Telesfor Losertz z P oznan ia .......................... • 18 9 2
8. Barthold Mehlhose z P oznania...................... 18 5 2
9. Andrzej Osiński z Granówka . . . . . . . . 19 9 2

10. A lexander Strahler z W ągrowca................... 19 7 2
11. Anastazy Styczyński z B uku . . .................... 20 24 2
12. Edward Synogowitz z P o zn an ia ................... • 20 84 24
13. W ładysław Woliński z K ostrzyna................ . • 20 84 2
14. Edw ard Wyrzykowski z D ro szew a............. • 24 9 2
15. Bernard Ziołecki z P o z n a n ia ....................... • 18 5 3
16. Stefan Żółtowski z J a ro g n ie w ic ................... • 18 8 2
Mają zamiar poświęcić się t e o l o g i i :  Chmieliński, Kiełczyński, K ittel, Kulesza, Losertz, 

Osiński, Styczyński, W oliński, W yrzykowski; p r a w u :  Cleinow, Ziołecki; m e d y c y n i e :  Syno- 
gowitz; f i l o l o g i i :  Mehlhose; b u d o w n i c t w u :  Hochberger, S trahler; r o l n i c t w u :  Żółtowski.

D. Zbiory: 1. B i b l i o t e k a  g i m n a z y a l n a  pomnożyła się następującemi dziełami: 
a) Z ł o ż o n o  w p o d a r k u ,  za co niniejszem w imieniu instytutu winne składamy podzięko

wanie: Przeglądu r. 1855. I., 3. 4; II. 1— 4; 1856.1 .2  — 5; 1857.1. 1— 4; II. 1— 3; 1858. 
I. 1— 4 od redakcyi Przeglądu. — Acta Tomiciana, Tom I. —VI. i Liber geneseos ill. fam. 
Schidlovic. od p. hr. T. Działyńskiego. — Kanta: Methaphysik der Sitten, od p. księgarza
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vom hohen M inisterium . — F ied ler: V erskunst der lat. S p rach e , durch  das Konigl. P rov .- 
Schul - Kollegium.

b) D u r c h  K a u f :  D ie I  ortsetzungen von E rsch  und G rubers E n cy c l.; Poggendorfs Annalen. 
■ G rim m s W orterbuch . — Steph. thes. ling. gr. u. s. w. — R ibbeck: tragicor. latinor. 
reliquiae. — Pap . b tatius ed. A m ar. — Pom p. M ela ed. Tzschuckius. — A uson. ed. T ol- 
lius. —  M acrob. ed. Jahn . — P anegyric i vett. ed. A rntzen. — Zinckeisen: Gesch. d. osm. 
Reichs. V . — P alacky : Gesch. E nglands. V. — Lew es (F rese ): Goethes L eben  I I .  — 
H um bold t: Kosmos IV . — Ivrem er; L isty  z, K rakow a, now. wyd.; — L elew el: Polska, 
dzieje i rzeczy je j ,  Tom  I. —  M aciejowski: historya praw odaw stw a slow.
2. D ie S c h u l e r - L e s e b i b l i o t h e k  ist auch in diesem Ja h re  durch neue A nkaufe verm ehrt 

worden. U n ter A nderen sind angeschafft: F ortsetzung  von G iesebrecht’s Gesch. der deutschen 
K aiserzeit I I .  2. Schlosser’s W eltgeschichte, H acklander’s Soldatengeschichten, Koźm iana pa
m iętniki, Stefan Czarniecki, u. s. w. — Y on dem H errn  B uchhandler Żupański sind derselben 
geschenkt w orden: P ieśń o ziemi naszej; W spom nienie o K ow nie; Święcone w pałac. Potock.;
W ag i historya królów i książąt polskich, wofur ihm der herzlichste D ank gesagt wird.

3. D ie  B i b l i o t h e k  v o n  W e r k e n  e h e m a l i g e r  S c h u l e r  d e s  M a r i e n - G y m n a s i u m s .  
D ie in dem voijahrigen  Program m e von m ir an ehem alige Schiller des M arien- Gymnasiumsj 
welche in irgend einem F ache als Schriftsteller aufgetreten sind, ergangene A ufforderung, ihre 
W erke  dem Institu te  Behufs A nlage einer besonderen B i b l i o t h e k  v o n  W e r k e n  e h e m a l i g e r  
S c h u l e r  d e s  G y m n a s i u m s  zu iibersenden, hat bei inehreren der betreffenden H erren  Beriick- 
sichtigung gefunden. D iese Bibliothek enthalt bis zum  heutiigen Tage

un ter N r. 1 — 13. W erke von D r. Gumpl-echt,
1 4 — 15. ■ D r. P au l B rettner,
15 — 18. • D r. A nt. M ałecki,
18 — 19. • D r. H ipp. Cegielski,
1 9 — 20. ■ D r. C arl L ibelt,
20 — 21. ■ D r. Teoph. M atecld,
21 — 22. • D r. M arc. M otty,
23 — 24. • D r. Joh . Rym arkiewicz,
25 — 26. • G .- L .  Sigism. W ęclew ski,
26 — 27. - J .  K . Żupański,
27 — 28. ■ D r. J . N. Romanowski,
28 — 39. ■ P ro b st D r. A lexius v. Prusinow ski,
40 — 41. . D r. L eo  W ituski,
4 1 — 42. ■ D r. J .  Steph. W olfram ,
4 2 — 43. = L andschaftsrath  E d. v. Żółtowski.

(NB. D ie von Nr. 15 bis 27. angefiihrten W erke sind von dem eliemaligen Schuler und jetz. Buchhandler J . K.
Żupański zu Posen dieser Bibliothek geschenkt worden.)

4. D a s  n a t u r w i  s s e n s c h a l  t l i  c h e  C a b i n e t .  D e r G raf S. v. M ielżyński auf M iłosław 
hat z w e i  S t u c k  K a l k s t e i n e  m i t  v e r  s t e i n  e r  t e n  F i s c h e n  von M onte Bolca in Italien 
geschenkt.

5. F u r  d a s  p h y s i c a l i s c h e  C a b i n e t  sind angeschafft w orden: E in  grosser Inductions- 
A p p ara t, eine kleine V entilluftpum pe nebst electr. E i ,  ein Therm obogen mit S ta tiv , ein Ivohlen-
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D oepner. — N iebuhr’a : Geschichte A ssurs und B abels, od W ysokiego M inisterstwa. — F ie 
d lera: V erskunst der lat. Sprache, od król. prowineyalnej rady szkolnej. 

b) N a b y t o  p r z e z  k u p n o :  C iąg dalszy Encyklop. E rsch ’a i G ru b e ra , Poggend. A nnal.; — 
G rim m : W cirterbuch; — Steph. thes. ling. gr. itd. — R ibbeck: tragicorum  latinorum  re li
quiae; — P ap . Statius ed. A m ar; — Pom p. M ela ed. Tzsc.huckius; — Auson. ed. T ollius;
— M acrob .: ed. J a h n ;  — Panegyric, vett. ed. A rn tzen ; — Zinkeisen: Geschichte d. osm. 
Reichs. V .; — P alacky : Geschichte v. Bohm en I I I .  2. — P au li: Geschichte E nglands V .;
— Lew is (Frese) G oethe’s Leben I I .;  — H um bold t: Kosm os; — K rem era  listy z K rakow a, 
nowe wyd. L elew ela, P o lska , dzieje i rzeczy je j, tom I. — M aciejow ski: h istorya prawod. 
slow.
2. B i b l i o t e k ę  u c z n i ó w  i w tym  roku pomnożono nowym zakupem. Pom iędzy innemi 

dziełami zakupiono: D alszy ciąg G iesebrechta: Geschichte d er deutschen K aiserzeit, tom II . 
dział 2. Sehlossera W eltgeschichte. H ack lander: Soldatengeschichten. K oźm iana pamiętn. Stefan 
Czarniecki i t. d. —- P an  Zupański księgarz darow ał do biblioteki: P ieśń o ziemi naszej; W spo
mnienie o K ow nie; św ięcone czyli P a łac  P o to ck .; W agi histor. królów i książąt p ó lsk ., za co 
mu niniejszem  najszczersze dzięki składam y.

3. B i b l i o t e k a  d z i e ł  w y d a n y c h  p r z e z  b y ł y c h  u c z n i ó w  g i m n a z y u m  Ś w. M a r y i  
Um ieszczoną przezem nie w przeszłorocznym  program ie odezwę do byłych uczniów gim nazyum  
Św. M ary i, którzy w jakim kolw iek zawodzie jako pisarze w ystąpili, aby dzieła swoje do insty
tu tu  celem założenia osobnej b i b l i o t e k i  d z i e ł  w y d a n y c h  p r z e z  b y ł y c h  u c z n i ó w  g i m n a 
z y u m  przesłali, kilku panów, których to dotyczyło, uwzględniło. Biblioteka ta  zaw iera do obe
cnej chwili

od N r. 1 — 13. dzieła D r. G um prechta,
D r. P aw ła  B rettner,
D r. A nt. M ałeckiego,

14— 15,
15— 17. 
18 — 19. 
19— 20. 
20 —  21 . 

2 1 — 22 . 

2 3 — 24.
25 — 26.
26 — 27.
27— 28.
28 — 39.
4 0 —41.
4 1 — 42. 
42 — 43.

D r. H ipp. Cegielskiego,
D r. K aro la  L ibelta ,
D r. Teofil. M ateckiego,
D r. M arc. M ottego,
D r. J  ana Rym arkiew icza,
Naucz. gimn. Z. W ęclew skiego,
»T. K. Zupańskiego,
D r. J .  Romanowskiego,

o '

X . P roboszcza Dr. Prusinow skiego,
D r. L eona W ituskiego,
D r. J .  Stef. W olfram a,
R adze, landsz. Ed. Żółtowskiego, 

do 27. byiy uczeń a teraźniejszy księgarz, pan J . K. Żupański w Po-(UWAGA. Dzieła przytoczone od Nr. 15 
znaniu, podarował bibliotece).

4. G a b i n e t  h i s t o r .  n a t u r a l n y .  P an  H rab ia  S. M ielżyński na M iłosław iu darow ał dw a 
kaw ały  wapiennego kamienia z skamieniałemi rybam i z M onte Bolca we W łoszech.

5. D l a  g a b i n e t u  f i z y k a l n e g o  zakupiono: wielki appara t indukcyjny, pum pę pneum a
tyczną wraz z elektrycznem  ja jem , termom, metal, na podstaw ce, apparat do wywołania św iatła

7
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lichtapparat mit Spiegel, zwei electrisehe Spiralen auf G las gew unden, eine g laserne W asser- 
schraube nach Archim edes.

6. S a m m l u n g e n  v o n  K u p f  e r s t i c h e n .  D er ehetnalige Schuler E d u ard  Schortau schenkte 
ais A biturien t zum  A ndenken fur die A nstalt ein von ihm in Sepia gezeichnetes sehr gelunge- 
nes B ild „das Testam ent des E udam idas, nach P oussin“ darstellend.

E. Unterstiitzungen. D er fiinfte Theil der Schiller w ar vom Schulgelde befreit. In  dem mit 
dem  Gym nasium  verbundenen A lum nat fanden 60 Schiller aus den oheren K la ssen , welche Theo- 
logie zu  studiren beabsichtigen, freien U nterhalt. F e rn e r erhielten in dem  v. Szółdrskischen Convicte 
11 und  in dem v. Lubrańskischen ebenfalls 11 Schuler freien U nterhalt. —  Die Gesellschaft zu r 
U nterstiitzung der studirenden Ju g en d  zahlte fiir 9 Schuler der A nstalt das Schulgeld und un ter- 
stiitzte einige ausserdem  m it B ekilstigung, K leidern  und Biichern. — D as M ielżyńskische S ti- 
pendium  bezieht der ehem alige Schuler der A nstalt Joseph  R aa tz , w elcher in B reslau  N atu r - 
w issenschaft studirt.

F . Pr&mien. D ie ausgezeichnetsten Schiller, der R egel nach 2 — 4 aus je d e rK la s s e , erhal- 
ten B iich e r, oder B ild e r-  oder K artenw erke , oder Globen zu P ram ien , wozu die etatsmassigen 
40 R th lr. und  die Zinsen des P ro b st v. Kam ieńskischen Pram ienfonds von 200 R thlrn . verw en- 
det w erden. Im  vorigen Ja h re  erhielten folgende Schiller P ram ien :
aus O b er-P rim a: Likow ski, R akow icz ; aus U n te r-T ertia : D rw ęski, Zielke;
aus U n te r-P rim a : K iełczyński, Mehlliose; aus IY . b . : Stefański, Czamański;
aus O ber-S ecunda: Treplin; aus IV . a.: Celichowski, Cirnocliowski;
aus U n te r-S ecu n d a : H offm ann; aus V .: Cybichowski, G ładysz, Tomaszewski;
aus O ber-T ertia : M izerski, M anioki, Ilu n d t;  aus V I .:  Furmanowicz

und aus V I I .:  G ruba, Wittkowski.

V. Ordiumg der offentlichen Priifiing
zu welcher die hohen Vorgesetzten, die Gonner uud Freunde der Anstalt, so wie die 
E ltern , Vormunder und Angehorigen unserer Schiller ehrerbietigst und ergebenst ein-

geladen werden.

Dienstag den 28. September.
S E X T A  von 8 — .9 Uhr. R eligion: Subr. Bilewicz. — L at ein: D r. M ierzyński.

H ierauf V ortrage  der Sextaner:
B r o n i s l a u s  M a l c z e w s k i :  K w iat N iezapom inka, v. T . M.
A d a m  K o s z u t s k i :  die W asserrose, v. Schein.

Q U IN T A  von 9 — 10 Ulir. L ate in : Laskoivski. — R echnen: D r. Ustymowicz.
H ierauf V ortrage der Q uin taner:

A n t o n  Z ó c h o w s k i :  K rów ka Jarem y, v. Hołowiński.
A l e x i u s  B r z e s k i :  D er persische B auer mit F rilch ten , v. Nicolai.

Q U A R T  A  A. u. Q U A R T A  B. von 10 — 11 Uhr. Latein I V .a . : D r. Wolfram. — G eschichte: 
D r. Szulc 11. — Latein IV . b .: v. Frzyborowski.



e lek tr., dwie elektryczne wężownice na szkle naw ijane, szrubę szklanną wodną, pod ług  A rclii- 
medesa.

6. Z b i ó r  o b r a z ó w .  B y ły  uczeń E dw ard  Schortau darow ał jako abituryent na  pamiątkę 
instytowi obraz piękny, przedstaw iający „testam ent E udam idasa“ podług  Poussina.

E . W sparcia: P ią ta  część uczniów od opłaty szkolnej by ła  uwolnioną. W  A lum nacie, po
łączonym  z gim nazyum  Sw. M aryi M agdal. 60 uczniów z wyższych k lass, którzy m ają zam iar 
poświęcić się teologii, miało pomieszczenie bezpłatne. Nadto w konwikcie L ubrańskich  11 i w kon
wikcie Szółdrskich także 11 uczniów bezpłatnie utrzym ywano. — Towarzystwo pomocy naukowej 
za 9 uczniów dosyłało opłatę szkolną i wspierało kilku nadto jeszcze, płacąc za ich s tó ł, odzie
nie i książki. — Stypendyum  M ielżyńskiego uzyskał były  uczeń instytutu Józef R aa tz , który 
w W rocław iu  nauk przyrodzonych słucha.

F . Nagrody: Celujący uczniowie, zwykle 2 — 4 z każdej klassy, otrzym ują książki, obrazy, 
m apy lub globusy geograficzne jako nagrody, na których zakupienie obraca się sta ła  kwota 40 
tal. procent z funduszu nagrodowego X . K am ieńskiego, 200 talarów  wynoszącego. W  przeszłym  
roku otrzym ali nagrody następni uczniow ie:
z kl. I. wyż.: L ikow ski, Rakow icz; z kl. I I I .  n iż.: D rw ęski, Z ielke;
z kl. I. niż.: K iełczyński, Mehlhose; z kl. IV . b .: Stefański, Czamański;
z kl. I I . wyż.: Treplin; z kl. IV . a .: Celichowski, Cirnochowski;
z kl. I I . n iż.: H offm an; z kl. V .: Cybicliowski, G ładysz, Tomaszewski;
z kl. - I I I .  w yż.: M izerski, M anioki, H undt; z kl. V I .: Furmanowicz

i z V II .:  Gruba, Wittkowski.

V. Porzijdek; popisu publicznego,
na który W ysokich Przełożonych, dobrodziejów i przyjaciół instytutu, jako też rodziców, 

opiekunów i krewnych uczniów naszych zaprasza się uniżenie.
-------

We Wtorek dnia 28. Września.
K L A S S A  V I. od 8 — 9. R eligia: X . Subr. Bilewicz. — Języ k  łaciński: D r. Mierzyński.

Poczem  deklamować będą uczniowie klassy V I.:
B r o n i s ł a w  M a l c z e w s k i :  K w iat N iezapom inka, p. T . M.
A d a m  K o s z u t s k i :  D ie W asserrose , Scheina.

K L A S S A  V. od 9 — 10. Języ k  łaciński: Laskowski. — R achunki: Ustymowicz.
Poczem  deklamować będą uczniowie klassy V .:

A n t o n i  Ż ó c h o w s k i :  K rów ka Jarem y, p. H ołowińskiego.
A l e x y  B r z e s k i :  D e r persische B auer mit F ru ch ten , p. Nicolai.

K L A S S A  IV . A. i IV . B. od 10— 11. Ję z y k  łaciński I V .a . : D r. W o lfra m .— H istorya pow sze
chna: D r. Szulc I I .  — Język  łaciński IV . b . : Przyborowski.
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H ierauf Y ortrage d er Q u artan er:
M i e c i s l a u s  J a c k o w s k i :  B itw a, v. A nt. Malczewski.
C l e m e n s  F u g i ń s k i :  F ra u  H itt, v. E bert.

Nach d er P rilfung  jed e r der drei unteren K lassen wird der In spec to r die P ram ien  ver- 
theilen und die Namen der nach der hoheren K lasse versetzten Schuler verlesen. D arauf findet 
in dem  K lassenzim m er die A ustheilung der Zeugnisse durch den betreffenden O rdinarius statt:
U N T E R -T E R T IA  A .u .U N T E R - T E R T I A  B. von 1 1 - 1 2  Uhr. L ate in : Szulc I . -  M athem a- 

tik: D r. Wituski. — G riechisch: D r. W olfram.
H ierauf Y ortrage der U n te r-T e r tia n e r :

A d o l p h  C z a m a ń s k i :  T ell’s T o d , v. U hland.
A d a m  S i e r a k o w s k i :  L ’orage, p a r S a in t-L au b e rt.

O B E R -T E R T IA  von 1 2 — 1 Ulir. L ate in : Węclewski. — M athem atik: Spiller.
H ierauf V ortrage der O b e r - T e rtia n e r:

B r o n i s l a u s  D r w ę  s k i  u. C a l i x t  R e m u s :  D ialog aus W allenstein , y. Schiller.
U N T E R -S E C U N D A  von 3  —  3 f  Uhr. R elig ion : R egens Kantorski. —  L atein : D r. Steiner. 

H ierauf Y ortrag  des U n te r-S ecu n d an ers  :
J o h a n n  R o ż a n k i e w i c z :  D ie L ow enbrau t, v. Chamisso.

O B E R -S E C U N D A  von 3 1— 4 f.  G riechisch: Węclewski. — M athem atik: Ustymowicz.
H ierauf Y ortrag  des O b e r - Secundaners:

T h e o d o r  R e s z k e :  D er R au b er, v. P eu tz , nach einer Idee des A dam  Mickiewicz.
P R IM A  von 4 \ o \  Uhr. L a te in : Wannowski. —  D eutsche L ite ia tu rg esch ich te : Scliweminski. —  

G eschichte: Czarnecki.

Mittwoch den 29. September
beginnt urn 9 U h r Y orm ittags die Schlussfeierlichkeit, welche in folgender O rdnung  stattfinden 
w ird :

1. Gesang.
2. Deutsche R ede des Abiturienten T e l e s p h o r  L o s e r t z :  G othe’s erste italienische Reise.
3. L ateinische R ede des A biturienten Y l a d i s l a u s  W o l i ń s k i :  Y itam  brevem  non accepi- 

mus sed fecimus.
4. „Deuxibme grande Symphonie de L . v. B eethoven, arrangee pour deux P ianos-F orte  par 

A . D iabelli,“ vorgetragen von dem A biturienten L o s e r t z  und dem P rim aner K l o n o w s k i .
5. Polnische Rede des A biturienten J u l i u s  H o c h b e r g e r :  O dram acie w Polsce.
6. B ekanntm achung der r lom otion in den obereu K lassen und Y ertheilung der Pram ien 

so wie E ntlassung der A biturienten durch den D irector.
7. G esang.
E ach  dei ł  eierlickkeit werden den Schiilern der drei oberen K lassen von den O rdinarien 

die Zeugnisse eingehandigt werden.



29

Poczem  deklamować będą uczniowie klassy IV .:
M i e c z y s ł a w  J a c k o w s k i :  Bitwa, p. Ant. Malczewskiego.
K l e m e n s  F u g i ń s k i :  Frau Hitt, p. Eberta.

Po odbytym popisie każdej z trzech niższych klass Inspektor rozda nagrody i odczyta na
zwiska uczniów do wyższój klassy przesadzonych: poczćm w klassach Ordynaryusze uczniom 
wręczą, świadectwa.
KLASSA HI- NIŻSZA A. i B. od 11—12. Język łaciński: Szulc /. — Matematyka: Dr. Wi

tuski. — Język grecki: Dr. Wolfram.
Deklamować będą:

A d o l f  C z a m a ń s k i :  TelTs Tod, p. Uhlanda.
A d a m  S i e r a k o w s k i :  L'orage, p a r  Saint-Laubert.

K LASSA I I I  W YŻSZA od 12—1. Język łaciński: Węclewski. — Matematyka: Spiller. 
Poczem deklamować będą:

B r o n i s ł a w  D r w ę s k i  i K a l i x t  Re mus :  Dialog z Wallensteina, p .  Szyllera. 
K LASSA I I  NIŻSZA od 3 — 3 J. Religia: Regens Kantorski. — Język łaciński: Dr. Steiner. 

Poczem deklamować będzie-uczeń klassy II. n.:
J a n  R o ż a n k i e w i c z :  Die Lowenbraut, p. Chamisso.

KLASSA II. W YŻSZA od <?f—4k. Język grecki: Węclewski.— Matematyka: Dr. Ustymowicz. 
Poczóm deklamować będzie:

T e o d o r  R e s z k e :  Der Rauber, p. Prutz’a, podług pomysłu Adama Mickiewicza. 
KLASSA I. od 4{ — 5\. Język łaciński: Prof. Wannowski. — Historya literatury niein.: Schwe- 

minski. — Historya powszechna: Czarnecki.

We Środę dnia 29. Września
zacznie się o godzinie 9. z rana uroczystość zakończenia roku szkolnego, która się w następu
jącym porządku odbędzie:

1. Śpiew.
2. Mowa w języku niemieckim abituryenta T e l e s f o r a  L o s e r t z :  Gothe’s erste italienische 

Reise.
3. Mowa w języku łacińskim abituryenta W ł a d y s ł a w a  W o l i ń s k i e g o :  Vitam brevem 

non accepimus, sed fecimus.
4. „Deuxibme grande Symphonie de L. Beethoven, arrangee pour deux Pianos par A. Dia- 

belli.“ Wykonana przez abituryenta L o s e r t z  i K l o n o w s k i e g o ,  ucznia klassy pierwszej.
5. Mowa w języku polskim abituryenta J u l i u s z a  H o c h b e r g e r :  O dramacie w Polsce.
6. O głoszenie prom ocyi w trzech w yższych klassach i rozdzielenie nagród , jako tóż poże

gnanie abituryentów przez D yrektora.
7. Śpiew.
Po zakończeniu uroczystości ordynaryusze trzech wyższych klass wręczą uczniom świadectwa.

8
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Zur Beachtung in Bezug auf das kiinftige Schuljahr.

Die neu aufzunehmenden Schuler haben bei ihr'er Anmeldung einen T a u f s c h e i n ,  einen 
I m p f s c h e i n  und eiii Z e u g n i s s  i i b e r  d e n  z u l e t z t  e r h a l t e n e n  U n t e r r i c h t  yorzulegen. 
Die Anmeldung und Priifung der Schiller aus der S t a d t  P o s e n  findet M o n t a g  d e n  11. O c 
t o b e r ,  dagegen die der a u s w a r t i g e n  S c h u l e r  erst D i e n s t a g  d en  12. O c t o b e r  statt. 
M i t t w o c h  d e n  13. O c t o b e r  wird das neue Schuljahr mit Gottesdienst um 9 U hr in der 
Gymnasialkirche eroffnet.

Besonderer Aufmerksamkeit werden Aeltern und Vormiindern folgende Bestimmungen empfohlen:
1. Yon denjenigen gegenwartigen Schiilern, welche beim Beginn des neuen Schuljahres, 

d en  13. O c t o b e r ,  sich Vormittags nicht in ihren Klassen eingefunden haben, wird, 
wenn sie ihre,  durch wichtige Griinde veranlasste s p a t  e r e  Zuruckkunft nich v o r h e r  
dem Director angezeigt haben, angenommen, dass sie die Anstalt verlassen haben. Eine 
Annahme derselben konnte nur dann noch erfolgen, wenn die fur jede Klasse bestimmte 
feste Zahl von Schiilern — VI. und V. 70, IV. 60, sonst 50 — durch die neu aufge- 
nommnen noch nicht erreicht ware.

2. Knaben, welche das 12. Jah r vollendet haben, konnen nach Sexta nur dann aufgenom- 
men w erden, wenn nicht durch jiingere Knaben schon die fiir diese Klasse bestimmte 
Normalzahl erreicht ist; dasselbe gilt fiir Quinta und Q uarta in Bezug auf K naben, die 
das 13. und resp. 14. Jah r erreicht haben.

3. \  on einem nach Sexta aufzunehmenden Knaben werden besonders folgende Kenntnisse 
mit Strenge gefordert: Bekanntschaft mit den Lehren des Eleinentar-Katechismus; gelau- 
figes und logisch-richtiges Lesen in polnischer, sowie gelaufiges und wenigstens mecha- 
nisch-richtiges Lesen in deutscher Drucksclirift; Vermeidnng grober orthographischer 
Fehler beim Dictiren, in deutscher, besonders aber in polnischer Sprache; Gelaufmkeit 
in den vier Species mit unbenannten ganzen Zahlen.

4. \  on einem nach Septima aufzunehmenden Knaben werden gefordert: wenigstens mecha- 
nisch-riehtiges Lesen in beiden Landessprachen, besonders in der polnischen; Bef&higung 
kurze Satze in beiden Sprachen in leserlicher Handschrift niederzuschreiben; Bekannt
schaft mit der Addition und Subtraktion in unbenannten ganzen Zahlen und mit dem 
Einmaleins.

Dr. Brettner.
Director.



Uwiadomienie tyczące przyszłego roku szkólnego.

Uczniowie nowi zgłaszając się do egzaminu, winni mieć z sobą. m e t r y k ę ,  świadectwo 
s z c z e p i o n e j  o s py ,  i z a ś w i a d c z e n i e  z n a u k  w o s t a t n i m  c z a s i e  p o b i e r a n y c h .  Ucznio
wie z m i a s t a  P o z n a n i a  będą egzaminowani w P o n i e d z i a ł e k  d n i a  11. P a ź d z i e r n i k a ;  
z a m i e j s c o w i  z a ś  u c z n i o w i e  dopiero w W t o r e k  d n i a  12. P a ź d z i e r n i k a .  W  Ś r o d ę  
d n i a  13. P a ź d z i e r n i k a  rozpocznie się nowy rok szkolny nabożeństwem o godzinie 9. z rana 
w kościele gimnazyalnym.

Szczególniej zwraca się uwagę rodziców i opiekunów na następne rozporządzenia:

1. O uczniach obecnie w instytucie będących, którzy przy rozpoczęciu nowego roku szkól
nego, tj. 13. P a ź d z i e r n i k a ,  do klass swych nie powrócą, ani tóż o powodach opóźnienia 
swego uzasadnionego p o p r z e d n i o  Dyrektora nie zawiadomią, przyjmie się, że instytut 
opuścili. Później przyjęci by być mogli w takim tylko razie, gdyby liczba uczniów dla 
klassy każdej prrzeznaczona (dla ki. VI. i V. 70, IV. 60, w innych 50) nie była jeszcze 
dopełnioną przez nowo przyjętych.

2. Chłopcy, mający lat 12 skończonych, do klassy VI. wtenczas tylko będą przyjęci, jeżeli 
ilość uczniów młodszych nie dosięgnie liczby dla tej klassy przeznaczonćj. Tudzież do 
kl. V. i IV . pod tym samym warunkiem przyjmie się tylko chłopców, którzy skończyli 
rok 13. resp. 14. życia.

3. Od chłopca, który chce być przyjęty do kl. V I. żąda się koniecznie, aby dokładnie był

obeznany z naukami elementarnego katechizmu; biegle i loicznie-dobrze czytał po polsku 
jako tóż biegle i przynajmniej mechanicznie-dobrze po niemiecku, aby pisał bez błędów 
ortograficznych po niemiecku, a mianowicie po polsku — i dokładnie umiał cztery dzia
łania z ilościami nieoznaczonemi.

4. Od chłopca, który chce być przyjęty do klassy V II ., żąda się, aby przynajmniej czytał 
mechanicznie-dobrze w obudwóch językach krajowych, mianowicie w polskim; aby umiał 
krótkie zdania w obudwóch językach czytelnie napisać i znał dodawanie i odciąganie 
liczb całych nieoznaczonych i tablicę mnożenia.

Dr. Brettner.
Dyrektor.
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