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Es ist von deI" gröllten \\"i
hligkeil, da'll Schule und Ilaus in
bezug auf die El"ziehung Hand in Hand gcht'n, und daß dic EIlt'rn und
P f leg e I" übe I" das Y e r haI 1 e nun d die I, eis tun g (' n ihr t' r S ö h neu n d S c h u 1 z
b e f u h I c n e n s te t s u n LeI" I" ich Let si n d. I) es haI b w i I" d den S c h ü I ern deI"
untcren und miLtleren Klassen am Anfang jedes Viel"teljahr('s eine
('bersicht diktiert, aus welch('1" EILel"n und Pensionsgebel" ersehen
k i.i n n e n, a n w eIe h e n Tag e n A r h (' i L eng c s e h I" i I' b t' U und zur ü c k g (' g (' b c n
wer den. \V I' n n g lei eh v 0 I" ein e I" C bel" s c h ätz u n g deI" \\' ich ti g k t' i L d (' I"
S (' h I" i f t I ich c n A I" bei 1 c n (' i n d I" i n g I i 
 h g e war n 1 W (' I' den m u f.I, ist d n 
 h
aus dem Aus fall der seI h e n i m g a 11 Z (' n z u e I" s I' hell, i n w eIe h e m 1\1 a f.I e
der S c h ü 1e r d t' n A n f 0 r d (
 run gell d (' I" S C' h u leg c n ü g t. u 11 des I i e g tin deI"
H a n d deI" E 1 tel" n, I" (' e h t Z e i t i g S ehr i 1 t t' Z u tun, u m ein Z u I" Ü e k b 1 e i h e n
i h I" t' r S ö h n e zu Ver hin der n. S 0 W 0 h I d (' I" J) i rt' k tor wie aue h cl i c L ehr e r
s i n cl ger n zum ü n cl I i C' h t' I" Aus k u n f t h f' r e i t, h (' s 0 n d C' r s wen n ein e H ü c k _
sprache I"echtzeitig naehgesucht wire'!. nesueht' kurz vor df'1" \'1'1"
set 7. u n g mit \' p r s p I" (' (' h 11 11 gell f ii r rl i (' Z u kUli I' 1 h a h e n k (' i n e Aus s i c: h t
a urE I" f u I g.

In SdlUlangd(>g('nlwilen isl deI" l"lIlerzeidllll'lc 11 u I" an den \YCl
helllagen vormitlags von
11- -12 l'hr und n 11 r in seilll'm .\mls7.imnll'r im (
ymnasialg('hiilldc, lIieht ill spilleI" Privatwohnllng
zu spl"('('I1('n.

. I
K aLt n w i t 7., Im \/iiI"7. 1!110.

Professor Dr. Hoffmann,
Kiillif.\J. (
ymnasialdil"ektol".
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Ostern 1911.

Inhalt:
Schulnacbrichten.

Vom Direktor Professor Ik. G(,Ol'g !!Oft'UHUlIl.

Die Abhandlung "Elternhaus und Schule, ihre Aufgaben und pflichten
gegen die Jugend" von demselben wird gesondert ausgegeben.
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J. .RDgemeint [tbroerfassung.
1. Übersieht

über die

JJchrge enstl1nde und die fiir ,jeden derselbcn bestimmte Stundc'nzühl.

I h t u d K lasse nun d S tun den.Je rgegens an e.
VI a.1 VI b.1 V a.1 V b.IIV a.1 IV b_luma.lulII b.lollla.loIIl b.lu I1a.IUIIb.loIla.\OIl b.l U I. I ° I.3 I 3 I I 2 I I I I I -\a) kl\tho\. 2 2 2 I 2 2 2 2

1. neligion b) eyang. 3 I 2 ! 2 I 2 -\c) jüd. 3 I 2 I 2 I - \ 2
I ,- I I

2. Deutsch und Ge- 314\ 314\2'312'3\ 3 I 3 I 2 I 2 I 2 I 2 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3schichtserzählungen 11 11 IJ 11 I

3. Lateinisch . . 81818\8\8 I 8 I 8 I 8 I 8 I 8 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7
4. Griechisch I I I I I I 6 I 6 I 6 I 6 I 6 I 6 I 6 I 6 I 6 I 6

I I
5. Hebräisch (wahlfrei) I I I I I I I I I I I I 2 \-2

I

6. Französisch (von I I _ J I 4 I 4 I 2 I 2 I 2 I 2 I 3 I 31=r1 2o II ab wahlfrei) .- 
7. Englisch. . . . I I I I I I I I I I I I 3 I 3 I 3 I 3
8. Erdkunde und Ge- 2 I 2 I 2 I   I 2 I 2 I 1 I 1 I  .\ 1 I 1 I  .\ 3 I 3 \-;-1-;schichte , . 2 2 2 2 2 2 

9. Rechnen und 4 I 4 I 'I 4 I 4 I 4 I 3 I 3 I 3 I 3 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4Mathematik, . .

10. Naturbeschreibung 21 2 1 2 1 2 1 2 I I I I I I I I I I I2 2 2 I- - I I
11. Physik. Chemie und I I I I I I I I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2Iineralogie. .  I

12. Schreiben. . , . 2 I 2 I 2 I 2 I I 'I ) I I I I I I
13. Zeicbnen (von VII I I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2ab wahlfrei). . . ----'---I I I I I I I I I I I Ia) nach Kla.sen 2 2 

b) CUr Knaben- I I I I 1 I I I I I I
14 8' stimmen

. mgen ,
c) für Mllnner- I I I I I I I I I I 1IItimwen

1 
d) für gemlsch- I I I I --I- . 'en Cbor

15. Turnen - I I 3 I 3 I I 3 I 3 I I 1----1--1-;. . . . . 3 I 3 3 3 3 3 3- . , ,
30 I 30 I :I. 1 30 134+1134+1135+II"'+li"+1135-t-ll"'+ I"'+'1'" I " I 35 I 35 "i -) (+2+2)(+2+ 2 )(+2+2)(+2+ 2 )

2

122

') Eine Stunde Schreiben für die Schnler der Quarten und Tertien mit schlechter Handschrift.
') Die eingeklammerten 7.al11en beziehen sich auf die wahlfreien Fächer: Zeichnen (GII-OI) und Französisch

oder Hebräisch (011-01).

- ,- .

11

11

46

60

4

26

I:!

46

60

16

16

9

18

4

1

1

36

22
,

I



--!T"":;::- - 



;;;;;iii

;.........
::



....-- 

--=

,.,.

2, Übersicht

iibt'l' die Y('rt('iluu
 .IN' Lehrstunden im Sehul.inhl' IHIO.

Iamen

1.

Direktor Professor

Dr. I1ofl'manll.

2. Oberlehrer Professor

Dr. KI'ug. OHa.

3. Oberlehrer Professor

Dr. Knötei. 11 IIIlJ.

4. Oberlehrer Professor

DI'. Stellhall.

fi.

Oberlehrer

Professor KIe'IIle'DZ.

6.

Oberlehrer

Professor Knapllc. l )

7. Oberlehrer Professor

I1ofrmann.

I ,::.::.:, I 0 \. i Ul. i 0 l1a . \, 0 lIb. \, V [ja. I VII b.1 0 lIla. I 0 lIIb.lv lIla.! U 1II b, I

IVa. ! lVII. I Va. I Vb. ! Via. I \'lb.\St:'h1 en 

gDeutsch.9 Gesch. 9Deutsch.

6 Griech. 7 Latein.

3 Franz.

I I

4 Franz.

3 Gesch.

3Deutsch. 9 Gesch. u. Erdk.

2Deut8ch. 8 Latein. 3 Gesch. u. Erdk.

III
II

-.,

· "'''1'00,

3 ReUg. 9 Relig.

4 
Iath. 11 Pby..

4 Math. 11 Ph!'..

19 Malh.12 Phys.

-.,

, ""1"'"

-.,

, "T'"' ,
I I12 Franz'l

4 Math.

1 ' R"'g I, R'''g.

IIIIII

--

· Rr'"

-
· "T""

, R"["'"

II I

I I'7 J,atein.!

2 Erdk

22

I"'''.'b 22

22

OIllJ. 7 Latein.

7 Latein I6 Griech.,

II
· "'1"'"

IIII IIIII
l
 
[:tt:J
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 Nalurk.\

VI.

I, 
."l' O,.,b
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8. Oberlehrer Professor

S('hmidt. UIIb. 6 Griech.

I I I

gEngI. I Eng\.

!.J. Oberlehrer Hacks. IVb. 9 Eng\.

2 Franz. I I

I

10. Oberlehrer Dr. Hahll. 9 ) 3Deutsch.1 I I

Va. 3 Gesch. I

I I

11. Oberlehrer \ I \ \ \ I

Ia\h. \ \

Ur. Urt'xlel'. 01. 
 Ph,...

\ \

12 1
]3

I I

Oberlehrer [,iiIln-itz. l' I 
. Oberlehrer Dr. Jleu!>el.

Oberlehrer ()l

Dr. Harelldza.

Oberlehrer Rodehuu. l'

Oberlehrer 
l1chs. 9) I



Oberlehrer Thienel. V

. Wissensch. Hilfslehrer 0

Hosehiitzky.



Probekandidat

Uensehke. 4 )



Probekandidat lleidt

i. Winter wissensch.
Hilfslehrer Wagner.



Zeichenlehrer Simon.

. Lehrer am Gymnasium

POlllntz.

--- - Lehrer am Gymnasium

Grenlieb.

- --rRabbiner DI'. ('01111.

Rabbinats-Assessor

Dr. Brannsch\Veiger.

14. 15 lü 17 18 ]9 20 21 22 23 2-1 :!5

3Deutsch. 7 Latein.

IIIII
\I\

9
20 22 21 :!2 22 ::!2 23 (2:1

23

i ,

3Deut.ch. 8 Latein.

I

la Turnen. I
I\

I

--- ..

24

11,

2 Religion.

1 3Deutsch. !8 Latein.

I \
4 Rechn.Naturk. \

\\
22 23 24 23 24 23 24 25 25 4 7

I) Von Pfingsten his 
lich"elis ,'erHeteu dureb Kallllidut Krummer. _ 
) His 1'ling.len verll'elen durch Kandidat Kl'lllumcr. - J) Seit 
eujahl' vertl'eten durch Pruhekandidat Hother. - ') Seit

lichaeli. wissen.chaftlicher Hill.lehrer.

2 Reu ;;;;' - ( _1.-2..!leli/>ij..".
2 Hebräisch.

3 Turnen. 3 Turnell.

I I! lIe
räj"'h.

III
(
Deut'ch. f18 Latein.,

! !

fI
fI{I

lIla.
Vb.

I !30eutsch.1 13 roesch.1 13 t ,e8"h.1 \ !3I1eut.ch.1 II \3 Gesch. I I u. Erdk.! I u. Erdk.; I 18 Latein \ \

I. 0,,,..1 12Deutsch.1 I I I \

8 Latein. , r nesch. I I

I \6 (iriech.! I

- ----- .

Ha. Ha.

\2 Ph!.s.I
\1 4 
[alh.2 1'h ys.

I II I
13 Franz. : I I I II 1 6 Griecb.!

/4 RechD.I I II I

I 4 
r.th. II I IU' ReChn.,:6Griech.1 \6 (iriech.i
D




::\ I'2Deutsch. I I I Ii Hranz . I I I I18 Latein. \ _ \ 1 - - - -- 1 1 3 liesch. , \ 6 (.riech.

u. 
:rdk. I

Va.

1 4 
[ath.2I'hy..

\
1-1
I

4Deut.ch. 3 Lateill.

Ia.

}oranz.

III

IlIb.

I
- I I-I-\-FI- r'!"b 1-1-\ ;",,,, \-1 14 ReChn.!4 Recbn.

I

2 Ph!'8. ;! 
alurk. \2 Nalurk. 2 Naturk.

I I 2 Franz.1 I I 
=I I I \8 Latein.

I 9 Oesch. 
 Fr3nz. I 2 "e8Ch.\ I \

u. Erdk.\ 2 Erdk. I

I _

Zeichnen. I I 1 2 z
l
hn.: I :

I I \ I \ 2 Zeichn. 2 zeiChn.\2 zeichnr zeichn.\ 9 Turen. r zelchn.( zeichn.\ 9 Turneu.

\ I

12 Erdk. 12 Naturk. I

1 'cbrei hen. 2 Erdk. 12 Erdk.

I 2:;rhreib'13 Turnen. 2 Sch reih.12 f:chreih.

13 Turnen.

-

\ 2 (iesang. 2 Gesang.

, , \ I \ I

- 

I \ 1 2 Erdk. \ -

I 

 I I 3 Heligiun.

1 (;e
nng. 13 Turnel....
 Turne... 1 (ieAang. I \2 
cbreib'l \

- 1_ U
esang. 

\ I I I , 1 1 3 Turnen. 3 Turnt:.!!. I

--- \
2 Hc1igitJl\. \ 11 Heligion. \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ I II \ \ \ \ \ 
 Ileligiuu. \ 2 Heligion. \ 3 Religion.

I I I \ I \ \
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(  es chi c h t e. 0 I his IV die LehrhÜcher von  euhauer und der historische Schulatlas von
Putzker. hearheiLet von Baldamus und Schwahe.

E I' cl k und e. E. v. Seydlitz. Geographie. .\usgahe D, bearbeitet von Öhlmann und Schröter.
o I his () 11, sowie \' und YI Dehes, S(:hulatlas, U 1I his IV Diercke. Schulatlas für die mittleren Unter
ri(:htsstufen.

S chI' e i h e n. I lenze. kalligraphis(:he Sdlreihhefte und Soennecken, Rundsc:hrifL.

(; es a n g. S(:hlet terer, prakLis(:her' CnterrichL im Chorgesang. Erc:k und Greef, Siingerhain,
I

I

3. Mitteilungen
Übcr dic

während des Schuljahres erledigten Lehraufgaben.
2. Deutscher Lesestoff.

o

o I. Lessing. Hamhurgische Dramaturgie in .\uswahl. Lessing, Emilia Ga10tLi. Goethe, Tasso.
( ril1parzer, Sappho. Shakespeare, Corio1anus. - Iliiuslicher Lesestoff: Stutzer. LesehuGh zur deutschen
SLaatskunde.

U I. Klopslo(:k. ausgewÜhlte Oden und Sti.i!:ke aus dem Messias. Lessing, LaokoOll in Aus
wahl. ( oelhes und S(:hillers Gedankenlyrik. Schiller, Braut von :\Iessina. Goethe, Iphigenie. - Hiius
lidleI' LesesLoff: Goethe, Di(:htung und Wahrheit {-\uswahl).

() I I. .\usgewiihlte A.hsdmittc aus miLlelhochdeutsehen epis(:hen und lyrischen Gedichten
na(:h dem Lesehuche von 1 [opf und l'au1siek. S(:hiller; kulturhistorische Gedi(:hte; Wallenstein. Kleist.
Prinz von Ilomhurg. _ lIäus1icher Lesestoff: (;oethe. Egmont und Hennann und Dorothea. K1eist,
der zerhr()(:hene Krug.

U II. Lyrik der Befreiungskriege. S(:hiller. Jungfrau von Orleans und Lied von der Glocke.
Lessing, Minna von Barnhe1m. .\usgewiihlle Prosastii(:ke aus dem Lesehu(;he von Hopf und Pau1siek.
- HÜ\lslidlCr Lesesloff: Kleisi, lIermannss(;hlachl.

o "I. I-h'yse. Colherg.

1 a. Die Lehrabschnitte für die einzelnen Klassen entsprechen den Bestimmungen des Lehrplanes
für Gymnasien vom Jahre 1901.

I

11 1 l

I

1 b. Folgende Lehrbücher waren an dem hiesigen Gymnasium im Gebrauch:

Eva n gel i s ehe I' Hel i gi 0 n s u n tel' I' ich 1. I Halfmann und Küster, Hilfshm:h für
dcn cvange1isGhen Rc1igionsunterri<:hL, Teil 111. -- 11 und II I Halfmann und Köster, Hilfshuch, Teil 1 I.
- IV-VI I1alfmann und KüsLer, IIilfshuch, Teil I.

. K a. t.h 0 1 i s C  l e I' Hel i gi 0 n s u n LeI' I' ich L. 1 und I I Kiinig, I.chrhuch für dcn kat ho
lJs.chen HelJglOnsunLerm:ht. - I I I König, IIandhuGh für den katholisGhen ReligionsunterrichL in denImttleren Klassen. - 1 V his V I I\. " ate 1 . . . f u I . I ) '" I ' I S I t I . 1 I . I G .'. c lIsmus ur (Ie lozese ,res au. . c ms ers 11) IS(: 1e .esdlIchte.

J Ü dis c her Hel i g i 0 1 1 s t . I L I I . I I I K I . I I II I '., ..' . une I' I' I Cl. IlS ayser mg, am JUC I der .I lulls (:hen
Gesc1uchte u d. Literatur. :\uerha(;h, LesesLÜGke aus den PropheLen und Hagiographen. - IY his VI
Auerhach, TIlhhsGhe Erzählungen. Kleine .\usgahe.

D e u t s G h. I his V I Die Lesehii(;her von Ilopf und Pau1siek.
La te in i s c h. () I his U III CrammaLik von H. .J. Müller. .\usg. 13. In allen Klassen das

tJbungshlH:h von Osterm'mn-:\'lüll .1.' 1\ ' I . \ ' 1 \ . .c . er, unu z\\ar 111 IIS 1 usgahe A (nuL £leu grammatischen Hegeln).
GriechisGh. 0 I his 1I 111 GerLh, SdlUlgrammaLik. In 0111 \Vesener, OhungshlH:h 11in U 111 Wesener, tJlmngshl\(:h 1.' '
He h I' ä i s c h. Strack, hehräis(:he ( rammatik.
Fra n z ö si sc h. 0 I his L 11 G. Plötz und O. Kares, französisdlC Sprachlehre, und G. P1öt:t.,

tJhungshuch, Ausgal}e B. () III G. Pliitz und O. Kares, französische SpraGhlehre, und G. PHiLz, ühungsbuch AusgaheE. {, 111 G PlöL7 FI L I 1 ... . ..   emen ar IUC 1. Ausgahe B. IV G. P10tz, E1emenLarhuch, Ausgahe E,
Eng I i s c h. () I und U I Temlering. ( rmnmaLik. ,\usgahe B. 0 11 DeuLschhein. kurzgefaßle

englische Grammatik, Ausgahe B.
M a t h e m a t i k und ne c h n e n. () I his 1\' Kamhlv-Langguth-nöder ElementarmaLl1ematik. 0 I his U 11 Bremiker fünfsLe11' r L ,' th '. '. Ige ogctfl menta feIn. 0 I l)1s U 111 Bardey .\ufgahensamm

1ung. IV his VI Sp.hellen, Aufgahen zum Gehraudl heim Hechenunlerricht, Ausgahe , , I. Teil.
aLu r k und e. U I I I his Y I SGhmeil, I.eitfaden für Zoologie und Botanik.
P h \" S i k. () I his 0 I II Sumpf-Pahst. Lehrhm:h.

() I. 1. Der :\Iensch im Kampfe mit der  atur. 2. Lessings .\nsiGhten Üher das Yerhältnis des
dramalis(:hen Didlters zum geschiGhtlichen Stoffe sind darzulegen und zu besprechen. 3. Durch welche
Charakterzüge des Prinzen und  Iarinel1is WUt Lessing den tragischen .\usgang der Emi1ia Galotti schon
in deu ersten .\ufzügen erwarLen? (Klassenaufsatz.) 4. :\Iit welchem Hechte kann man die Emi1ia Ga10Lli
als eine Prohe auf die Hamhurgis he Dramaturgie hezeichnen? 5. Hettore Gonzag a in Emi1ia  a
10Lli und Friedrich der Große in i\Iinna von Barnhelm als VerLretenler heiden Hichtungen des Absolutis
mus. 6. Willst du. daß wir mit hinein In das Haus dich bauen, Laß es dir gefallen, SLein, Daß wir dich
behauen. 7. Die lragis(:he Schuld der HeIdin in ( rillparzers Sappho. 8. Aufgabe der Abiturienten:
Weh:he Vorteile hrachte der {'bergang vom SLändestaat zum .\bso1utismus den Staaten, uud inwiefern
Wurde später die Ahs(;haffung des Ahso1utismus segensreic:h?

U I. 1. Preist Haller miL Hec:ht den selig, "der seinen Zustand liebt und niemals wünscht zu
hessern'''l 2. Inwiefern ist Klopstocks )Iahnung an das deuLsche Volk: "Sei nicht allzugerecht, sie denken
uidÜ edel genug, zu schen, wie s(:hiin dein Fehler isL" fiir alle Zeiten der deutschen Geschichte berechtigt?

\ 3 a. Aufgaben für die deutschen Aufsätze.

'l
I
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:t Wie hegründet Winckelmann die TatsaGhe. da/.l die hildenden KÜnstler den Laokoon nicht schreiend
dargestellt haben, wie widerlegt ihn Lessing, und welche ( ri.inde giht er seinerseits für jene Art der Dar
stellung an? (Klassenaufsatz.) -1. \\'eIcher Einfluß von T.essings T.aokoon ist in Goethes Hermann und
Dorothea bemerkbar? 5. Was erfahren wir aus Goethes Gedi<:ht IImenau über des Dichters erste Jahre
in \Veimar? 6. Die Wirkungen der Not naGh den Sprichwörtern  ot hridll Eisen. Not madlt erfinderisdl
und  ot lehrt beten. 7. Wie ist der Untergang des Herrschergeschlechtes in SGhillers Braut von Messina
hegründet, durch den FluGtl des Ahnherrn oder durGh die Taten der feind1iGhen Brüder? R. Was erfahren
wir aus Goethes Iphigenie Über Orests Buße für seine Freveltat? (Klassenarbeit.)

o II a. 1. Die Katur und der Mensch in ihrem gegenseitigen VerhäILnis. (Nach Schillers Spazier
gang.) 2. We1c:he Vorteile gewährt das Heisen zn Fuß? (Klassenaufsatz.) 3 a. \Vel<:hes Bild erhaltpn
wir aus dem ersten :\ufzuge in Goethes Egmont von dem Helden des Trauerspiels? 3 h. \\'odur<:h wurde
die Erhitterung der Niederländer in Goethes Egmont gegen die Spanier. hervorgerufen? I. Inwiefern
hilden Egmonts und Albas Charakter in Goethes Egmont die sdtroffsten Gegensätze? (Klassenaufsatz.)
5 a. Neugierde und Leichtsinn. (:\lit Hücksicht auf die l1nterredung zwischen dem .\potheker und
dem Pfarrer in Goethes Hermal1ll und Dorothea.) 5 h. Der Pfarrer und der .\potheker nach dem ersten
Gesange in Goethes Hermann und Dorothea. 6. Inwiefern bewahrheitet sich in Goethes Hennann
und Dorothea der Ausspruc:h des Pfarrers: ,,\\'ahre Neigung vollendet sogleidl zum :\lanne den JÜngling"
an dem Helden des Epos? (Klassenaufsatz.) 7. In we1<:her \\'eise erweGkt der Didlter in \Yallensteins
Lager das Interesse für den Helden des Dramas? 8 a. Die Entwicklung des italischen Grundbesitzes
im 2. vorchrisLlichen Jahrhundert und die )[aUnahmen zu seiner Gesundung. Rh. Inwiefern erweist
sich in \Vallensteins Tod :\lax PiGco10mini als der gute, die ( riifin Terzky als der höse Geist
\Vallensteins? (Klassenaufsatz.)

o 1 [b. 1. Der Blinde und der Tau he; wer von heiden ist üh1er danm '? 2. \\' el<:hes Bild erhalten
wir in den ersten (jesängen des I'\ihelungenliedes von Siegfrieds Persiin1iGhkeit und Charakter? (Klassen
aufsatz.) 3. Rüdiger von Bechlarn im Kampfe der Pflichten. .L Die Demokratie in Athen zur Zeit des
Perik1es, ihre VorzÜge und ihre Schwäe:hen. (Klassenaufsatz.) 5. In wel(:he Beziehungen setzt Se:hiller
im Spaziergang Natur unr} Kultur zueinander? Ii a. Inwiefern erscheint \Vallenstein im Lager als des
Lagers .\hgoLt und der Länder Geil!el'! h) Zweck und Bedeutung des Ranketts im 4. .\ufzug der PicGo1o
mini. (Klassenaufsatz.) 7. Hausaufsiitze: a) Oktavios llandlungsweise soll dargestellt und heurteilt
werden. h) "'3S erfahren wir im \Yallenstein aus dem früheren Leben des Helden? R. Klassenanfsätze:
a) Welche EinfHisse der französischen Hevolution machen sich in lIermaml und Dorothea auf das SGhiGksal
der Gesamtheit und des einzelnen hemerkhar? h) nie EntwiGklung des italisdlCn (;rundhesitzes im
2. vorchristlichen Jahrhundert und die Maßnahmen zu seiner Gesundung.

U II a. 1. Der Taucher und der lIamlsGhuh. (Ein Verg1eidl.) 2. Wodurch beweist die Jungfrau
von Orleans im ersten Aufzuge des Dramas ihre göttlidle Sendung? (Klassenaufsatz.) :1. Verdient
Friedrich 11. den Beinamen des Großen? 4. Vivos voco. mortuos plango, fulgura frango. (Klassenaufsatz.)
5. \Velche Veränderungen hat die Industrie in unserem Gebiete hervorgebracht? 6. Deutschland zur
Franzosenzeit im Spiegel von K1eists HermannsschlachL. (Klassenaufsatz.) 7. Wodurch hat Theodor
Körner seine Vaterlandsliebe bewiesen '! K Hiccaut und Tellheirn. (Klassenaufsatz.) 9. Die Vorfahel
von Lessings :\linna von Barnhelm.

U 11 h. 1. Die Bedeutung des Wassers im Haushalt rler  atur. 2. Isaheau und .Johanna, eine
Gegenüberstellung. Nach Schi1\ers Jungfrau von Orleans. (Klassenaufsatz.) 3. Was erfahren wir in Kleists
Hermannsschlacht über das Land und die Bewohner Deutschlands? 4. \YeIGhen l1 mständen ist es zu ver
danken, £laU Friedrich der GroBe im Siebenjährigen Kriege Sieger h1ieh? (Klassenaufsatz.) :>. Ge\\ iLLer

I

I

i,

B

I - I I \ " I 00 1 >uis hringt. dasd K . ( L" \ ' g leich ) 6 "'as unten tief dem Erdensohne das wec lse meer tal g. .un neg. L-.m er .' L ." _ "I ..h ist das \\achs
schla n g t an die metal1ne Krone. die es erhaulich weiterk1mgt. (Klassenaufsatz.) I. \\ o( UH  . I I zllrl -' I( ' k' . . . b . I . t ;\ [ - Harn le m . ,

St dt 1 d'n g t<) R ""arum weist Tellhenn eme \ er m( ung 1111 r mna von .tum unserer a ,e I . . _ . . ". (hU Sinon hei den Trojanern
und wie sucht diese ihn umzustimmen '! (1 lassenarhelt.) 9. \\ le kam es, '
Glauben fand? (1'\a(:h Vergils 5..neis.)

3 b. Mathemathische Aufgaben der Abiturienten.
x 2 v 2 . . I kt .1 - } . -eise bestimmen.

1. Auf den Achsen der Ellipse 100 + 36 = 1 sol1 man die l\Illle pun - e uel '\.1. .

die dun:h die Sdmillpunkte der Ellipse mit der Geraden y = 0.3 x + 6 gehen. . .t
-.1 0 -76 1 I t 00 t d de-sen Hogen R m lang IS .

2. Ein KreisausschniLL, dessen Zentriwinkel a 1 ;}.) )C rag un s  'entstellenden
dreht sich um seinen mitLIeren IIallllnesser. Zu beredmen sind Mantel und I appe des .
Kugelausschnitts. . . - . - - . , . . a _ .1 12m ge

3 Auf einer Seite eines Flusses hat man dicht am efer entlang ellle Standlnue" _ I P . 68'). . Uf t l I Pf h1 unter den \\ mke n =
messen, an deren Endpunkten ein jenseits <hcht am er s e lClll er a
-11 };JII und }' = 71 0 I:J 1 10 11 gesehen wird. Wie hreit ist der F1nß? .2 1 in dem eine Seite

.... Es ist ein Dreieck mit dem gegehenen FlÜcheninhalte F = s zu  mc l.nen.
dun:h eine \Vinkelhalhierungs1inie in die gegehenen AhschniUe u und y geteilt wird.

Mitteilungen über den Turn- und Gesangunterricht.
I S rhalhjahres ;>29. am

a) T u I' nun t e r r ich l. Die Anstalt besudÜen am .\nf.an g < es ,omme L
Anfang des \\'interhalbjahres 513 Schüler. Yon diesen waren hefrmt:

J

Vom Turnunterrieht
überhanpt

Yon einzelnen
Ohungsarten

Auf Grund eines ärztlie:hen Zeugnisses. . I. S. .11 I. W. 2\1

I. S. I. \\'.
I. S. 11 I. \\'. 29

i. S. ;) i. w. 7

I. S. i.W.
Aus anderen GrÜnden . . . . . . .

i. W. '7I. S. 5
Zusammen

also von der Gesamtzahl der S(:hüler
. S 0 qo i. w. 1.3'/0'I. . ., O'I. S. 7.7   , i. W. 5,6
. 1 Zur kleinsten gebestanden 12 Turnahtm ungen. .

Bei 16 getrennt zu unterridÜenden Klassen
hörten 32, zur größten 55 Turner. . f I 1 S( ' lllllllofe sonst in der zum. 00.[' \\ eller au (en., .

Die Sdlüler turnten im Sommer hel guns Igem 00 K h dem TurnunternehtI Fl n I traum 27020 qm hetragt. - e en I
Gymnasium g ehörigen Turnhalle, (eren ; ac leI L '. 1 . \' " t E ' l slauf g etrieben. Aue: I. S Ju g endspIe e nn 1Il er .. <und hisweilen stall des Turnens wurden nn ommer ... .' S lCr Turnmärsche unternommen. . 1.
wurden mit emze1nen Ahtmlungen Im omn I I Hel ' rll :\Iinisters alltÜ<,IJ(:h 10 uez\\.. . d 0013 e'ner Anon nung < es -' L ,..,

Seit den Sommerfenen fm .e l g ma "  _ -t Lt welche an dem betreffenden Tage keine Turn
5 l\Iinuten lang FreiÜhungen für dlCJelllgen I'\.l,lssen s a .

-l
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stunde hahen. Die Schüler der Klassen Sexta his Untertertia üben am S(;h1uß der dritten, die der
übrigen Klassen am Schluß der vierten Stunde. Die übungen, die darauf herechnet sind, alle Muskeln in
Bewegung zu setzen, sind von den Turnlehrern hestimmt und in den Turnstunden eingeüht. Sie werc1en
teils von den gerade in den Klassen heschäftigten Lehrern, teils von Schülern geleitet.

b) Der G es a n gun tel' I' ich t wnrde in 3 Chören erteilt:
I. f.hor. (IV-I.) Yierstimmige Lieder aus dem Sängerhain von Erck und Greef. Heft 4-G. und

aus. Sangeslust von Palme. Außerdem Gesänge von Loewe. Mendelssohn. Bach u. a. 2 SLd.
II. Chor. (V.) t'hungen nach der 2. nnd 3. Stufe von Schletterers Chorgesangs(;hule. Die gehräu(:h

lit:hsten Dur- und  10llLon1eitern und deren Vorzei(;hen. Bildung der wichtigsten Akkorde.
11 I. Chor. (\'1.) Chungen naeh der 1. SLufe von Schletlerers Chorgesangschule. KennLnis der XoLen,

Pausen. TakLarten und der gebräuchlichsten Durtonleiteru. Zweistimmige S(;hullieder. 2 SLd.

11. .Ruswabl aus dtn Otrfügungtn
d s  önigli(btn Prooinzial  S(bUlkolltgiums.
Die Teilung der Obersekunda wirri genehmigt.
Der Direktor wird zur Teilnahme an einem an:häologischen Kursus III Bonn und

m. :\Iärz.
:H. :\liirz.

Triel' einhemfen.

H). Mai. Der Berechtigungsschein zum einjährig-freiwilligen :\Iilitiirdienst ist mög1i(:hst un
mittelhar mu:h rier Ertei1ung einzuholen.

ß. .Juni. Der Todestag der Königin Luise ist durch eine Schulfeier zu begeheIl.
21. Juni. Der teehnisdle Lehrer G I' e u 1 ich wird zu einem ForLhildungskursus im akademisdlCn

Institut für Kirchenmusik in Berlin einberufen.
28. .Juni. .\n den Tagen, an welchen keine Turnstunde liegt, sollen die SchÜler aller Klassen fünf

his zehn :\Iinuten lang FreiÜhungen machen.
1!J. Septemher. Der lIerr :\Iinister ist damit einverstanden, daB der Direktor nähere Beziehungen

zwis(;hen der höheren Knahens(:hule in l'i(:olai und dem Gymnasium in KattowiLz herstellt.
lU. Oktoher. Für naturwissenschaftliche Chungen werden 200  \Iark zu Ansdwffungen hewilligt.
3. Januar. Dienstanweisung für die Direktoren nnd Lehrer.

111. Zur 6 S(bl(btt dtr .Rnsfalt.
Das neue Sdm1jahr wurde am 5. .\pril eröffnet. Bei der Feier im Festsaale der .\nstalt wurden

die Herren Oherlehrer S ach s *) und T h i e n e I **) und rier Kandidat des hÖheren Lehramts
11 e n s c h kein ihren neuen Wirkungskreis eingeführt.

1,1'

.) Sie g f   i e   S   c h s, mosaisch, 1872 in Lissa i. P. geboren, bestand 189  auf dem Humboldt
gymnasium in Berhn die  elfeprüfung und erlangte 1900 die AnsteUungsfähigkeit. Das Seminarjahr legte er
in Königshütte, das Probejahr am Kgl. Gymnasium in Ratibor ab Nachdem er an verschiedenen Anstalten als
Hilfslehrer tätig gewesen. war, wurde er Ostern 1!J10 am Königlichen Gymnasium zu Kattowitz angestellt.

..) ,J 0 s e f T h I e n el, geboren am 20.  [i\rz 1880 zu Greisau, Kr. Neiße, bestand l!J02 die Reife
prüfung am KgL Gymnasium zu Neiße. Er erlangte 190fJ die Anstellungsfähigkeit und wurde Ostern ]910 am
Kgl. Gymnasium in Kattowitz angestellt.

...

11

Erst einige Tage nach der Eröffnnng des Schnljahres traten die lIerren Kandid:lten H  .i d .t. " 1 D M d' I tzt re helden vOlubetnnd H ahm im Laufe des Sommerhalhphres Kandl( at r. a I' u sem, e e . f< , . I b " I '. ri'd trI' Immer Im Laue
gehcno als Vertreter heurlanhter Oberlehrer. .\He dreI.ha )en e enso 'He '\..In la'\. I
odcr am Schluß des Sommerhalhjahres die Anstalt wieder verlassen. ". I I l" t . It. I I' Hitze ahgekurzt

An mehrercn (10) Tagen des SommerhalhJahrs mu .Ite (er n errl(: I \\egen (e. . L 1 . K kl 't der auS anderen. I 1\ le hrfach waren Vertretun g en erforderhch, weil e lrer \\egen ran!CI 0\\ en en. H < . , . I- (' eschworene)
GrÜnden (militärische ühungen, Teilnahme an wissenschafthchen l'\.ursen. Emherufung a s J.ihre Tätigkeit nnterhre(:hen mußten. .

. I " 11 ' 1 \\ ". 1, 'I g en' an den (Je
Die 1 wtriotischen Fest- und Gedenktage wurden 1Il ge mUH: IIC leI' else  eg<\l '., .' d . 1 ' 1 . I . t . 1 1 ' 1 " n an (he Bedeutung

} . L ' 11 ' 1e sb g en der heiden ersten Kaiser ernll1erten le \.. assen el er I Ire '\. asseHII s- lIIH ()(. e . . . . .' feste Oherlehrer
des Tages, am Todestage der Kiimgm LUlse luelt Oherlehrer Dr. :\1 eu sei, am Sed.lIl .
Dr. HaI' eIl d z a die Festrede.

na  Sommerhalhjahr s(:hloß am 1. Oktober. . . "' f f . f" I t leI' Direktor denÄ 12 Oktoher hegann das Winterhalbjahr. Bel der brof nungs eier u Ir e ( .In . T .' \ . \ 1 . I \\"interha1bphr
Kandidaten des höheren Lehramts Herrn Franz \\ ag n e I' 1Il sem. mt em. . uc I m 01 . 1 I I'I fiSt" Herr )el eire
erlitt der l'nterrichtshetrieh durch Erkrankung von Lehrem me If ac le . orungen. , .1f . I I I t \ 'ne Stelle trat nelC I
S ach s wurde vom 1\1. Dezemher ab his zu den Sommer enen 1eur au 1. . n sei .
Neujahr der Kandi(lat des hiiheren Lehramts Herr Rot her.

1) B 1 1 I ( I CII k alholist:hen He1igionsAm 28. Kovemher revidierte Herr Professor r. u c I I 0 z
unterricht. , . f d Schnlfeier stall, bei we1(;her

Am Geburtstage Sr. :\Iajestät des Kaisers nnd I'\.öllIgs an einelIerr Professor K I e III e n z die Festrede hielt. .. ." I Y 't £I Herrn Gehenuen Re
.\m 3. nnd I. Miirz war die rnÜndl\l:he Relfeprufung unter (em orsl z es . her. . f' I> H 1 f 1 I Es unterzogen sich lln alle 11 0gierungs- nnd Provmzmlschulrats Pro essor r. 0 e (. I

. S' b t den sämtlich zweien kOllnte die mÜndliche PrÜfung erlassen wen eIl.pnmaner. le es an . < , .' B k ntm'lchung
I) ' E t1 I \1 . tllr i e nten ist auf den 22 März. der Schulschluß und (!te e an <le n assung ( er. 11 . .

der Versetzung auf den 4. April festgesetzt.
.
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IV. SfatlSfiStb  mitt ilung n.
1. Zahl und Durchschnittsalter der Schüler.

CI. I Oll. I-lI. I 0111. VIII. I IV. V. I YI.01. I I h I h I h I b I I b:I :I :I :I a b a a hI ,
1. Am Anfang des

Sommerhalbjahrs 14
I

2L   34 39 3822 33

:!. Am Anfang des
Winterhalbjahrs 14 22 17 20 33 38 3831

3. Am l.Februar 1 !l11 14 22 17 19 33 :!!J 39 37 34--
4. Durchschnitts- I I Ialter am 1. Fe- 15,0 115,4bruar 1911. . . 19,2 18,4 117.5 17,6 !G / 8 16,8 14,2 1

I

3(;

I I
I37 2:) 30 44 I 45 44 43I I

3[. 27 26 43 I 43 47 I 4633

I I I
3:i 27 I 24 44 42 46 46I I

i 1 , L 110,9I

4,1 113,2 ]3,2 12,1 10,9
I

2, Religions-, Staatsangehörigkeits- und Heimatsverhältnisse der Schüler.. --
Konfession bezw. Staats

Religion angehörigkeit Heimat...<: d(;) ...<: <P ., ., ... ..0.  (;) i::   ct.  Q) 81::1, .  Q) ...Q d "1:1 <po d...<:'0 "1:1 Q) .d._.d :0 d "1:1- 0"(;) ca uC:O U.d   ::I I"Q)d ...<: 'üj CIJ ::I 'af1 : "'...<: caCIS ... .  ;a Q) CIJ ::1(;) ::I> CIS ... '" co ::I CIS</)<P ..!oI .::. :  p..,   CIS

i l ;

I

des Sommerhalhjahrs . 139 I 323 I - I 67

des WinterhaU,jahrs . 139 I 312 I - I 62

ar 11:111 . 139 308 I - 61
,
I

1. Am Anfang

:? .Am Anfang

3. .Am 1. Febru

L

526
I 3

IIr 264 I 2G:i

_ 2'. I '64

247 261

511

506 2

1

...
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3. Verzeichnis der fibiturienten.
Das Zf'ugnis der Reife erhielten

Ostern HU1.

I\

d Yatel'8 Besuchte StudiumHebul't:s- 0 d D e 8.  0 oder
CIJ .:'  -. da. I die

Hm('n Tag \Jahr\  NM- I GymD. Prima sonstiger
a.>.""d .er;Ort 0   Stand Wohnort .T 11 h r e Beruf

1. Altmann, .Tosef I I Rybnik t Kaufmann Rybnik 4 2 Rechts27. 1893 mos. wissenschaft.
Febr.

2. Capa une 1', Hans 26. 1893 Cosel OS. mos. Kaufmann Breslau 3 2 RechtsMai wissen chaft.
3. Grabowski, 6. 1892 Kattowitz mos. Kaufmann Kattowitz 10 2 Kaufmann.Herbert .Aug.

4. Jausly, Kurt 5. 1890 Künigshütte ev. Obersteiger I Czernitz, 7 2 I Chemie.Dez. Kr. Rybnik
5. Kralik, Wilhelm ') fi. 1891 Kattowitz ev. t Pastor Kattowitz 10 2 Mathematik.

Aug.

6. Lampka, :\lax 14. 1891 Kattowitz kath. Lokomotiv- Kattowitz 10 2 Theologie u.Dez. führer Philologie.
7. Meja,'.'Valter 1890 Zawodzie, kath. Eisenbahn- Za" odzie 11 2 Rechts

Ö. wissenschaft.
Febr. Kr. Kattowitz Betriebs

I sekretär
8. Nogly, Emil ') 20. 1891 Kattowitz kath. Arbeiter Kattowitz 9 2 Philologie.

Nov.

fI. Ronge, Erich 16. Kattowitz Stadthaupt- Kattowitz 9 2 Bankfach.1893 ev. I.Juni kassen rendant
10. Hzymelka, .Josefsdorf. kath. Hausbesitzer ,J osefsdorf 9 2 Rechts24. 1890 wissenschaft..

J ohalllles Dez. Kr. Kattowitz

11. Thomalla, Paul 1892' Domb, kath. Lehrer Domb 9 2 Rechts30. wissenschaft.
.JuLi I Kr. Kattowitz Bismarkhütte, 4 2 Rechts

12. Tietz, Hugo 13. 1889 i Breslau kath. Schornsteill- wissenschaft.Okt. fegermeister Kr. Beuthen OB.
13. 'riralla, Hugo kath. Lehrer Laurahütte 11 3 Heilkunde.

4. 1889 1 Laurahütt ,
Aug. Kr. Kattowltz

14. -eh'ichs, Otto 1892 1 Eisenbahn- Kattowitz 7 2 Höheres
2. Leobschütz ev. Baufach.Aug. Verkehrs

kontrolleur

I} Von der mündlichen PrÜfung befreit
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V. ünt rstützun9 n oon S(bül rn und Sfiffun9 n.
Im S(;huljahr HIlOjl\ werden .1 t:J.!JO M Zinsen von SlifLungsgeldern unter würdige und hediirf

tige Sr.hiiler verteilt. und zwar erhielten im Okloher zwei S<:hüler .ie 111.;)7 M aus dem Paul'sd1Cn und
Hermann Fröhli(:h's(;hen Stipendium. ein Sd1üler 15.R5 M aus dem Logenstipendium und 7 Sehüler
zusammen 185,f)X M aus der Müllerstiflung. .\m Schlusse des \Yinterhalhjahres kommen .je :31.70 M mls
dem Haase'schen und Elias Sachs'sehen Stipendium. 21.\,\ .M aus dem ersten Musikvereinsstipendium,
21.14 M aus dem Gymnasial-Erüffnungsstipendium, 20.!)3 M aus dem zweiten Musikvereinsstipendium,
30,83 M aus dem Haase-Schnahe1-Schneider's(:hen Stipendium. 21i,ß2 1\1 aus dem Slipendium des Gym
nasial-Sängerchors, 37.27 M aus der Diskowskysliftung zur Yerteilung.

In den vier Quartalen des S(:huljahres wurden ,18 1 / 2 Freistellen vergehen. Ferner lieh die 11 ilfs
bücherei des Gymnasiums einer .\nzahl ärmerer S<:hiiler die erforderli(:hen SdlUlhü(:her.

VI. mitftilungtn an dlt €It rn.
Das S(:huljahl' wird Dienstag. den\. April mit der Bekannlmadumg der Yerselzungen und der

Vt'rleilung der Zeugnisse geschlossen. Das neue Schul.iahr heginnt :Im 20. .\pri1 früh 8 Uhr.

i . !j Di nstag. den .1. April. vormillags vou 9 Ohr an findet die .\ufnahme neuer S(:hiiler slall. Die
jenigen S<:hÜ1er, welche von einer staatli(:h anerkannten hÖheren LehranstalL kommen. wenlen ohne
Prüfung in die Klasse aufgenommen. in wel<:he sie nach ihrem Ahgangszeugnis gehören. .\lle anderen
hahen sich einer Prüfung zu unterziehen. Von!) his 11 ('hr erfolgt die Prüfung für St'xta. dann die für
die ührigen Klassen. Die Zu prüfenden Sehü1er hahen Schreihmaleria1ien mitzuhringen. Ferner ist der
Geburts-, Tauf- und Impfschein. von den über 12 Jahre allen Schülern der \Yiederimpfschein, VOll allen das
.\hgangszeugnis der zuletzt hesuehten S(:hule heizuhringen. Die Aufnahmegehiihr von :J M wird mit
dem Schulgeld zusammen später erhohen.

Die Auf nah me na C h Sex ta dar f na c h dem voll end e t e n 12.. in die
Q u i n t a n a Co h dem voll end e t e n 1 :J., i n die <l u art a n a (: h dem V 0 I I end e t e n
1;'. L ehe n s j a h I' ein de I' He gel ni <: h t s tat t f i n den. - Oherhaupt ist es wüns(:henswerl,
daß die Schüler ni<:ht in zu vorgerÜ<:ktem Lehensaller in das ( ymnasium einlrelen. Das passendste
.\lLer für die Aufnahme nach Sexta ist das 10. Lebensjahr.

Jeder Sr.hü1er, der nicht hei seinen Ellern wohut. mulJ in eine geeignete Pension gegehen werden,
deren \\Tah1 und \Vechsel der vorherigen Genehmigung des Direktors unterliegt.

Das Schulgeld heträgt in den Klassen 0 I his 0 11 jiihrlieh 150. in allen ührigen Klassen
jährlich t:-JO Mark. Das etatsmäßigt' S(:hulge1d wird an den vom Slaate zu unterhallenden AnstaUen
vierteljährlich im voraus erhohen. 1) a.s S c h u I gel d des g a n zen V i e I' tel j a h I' e s ist
für jeden Schüler zu zahlen, welcher ni<:ht spätestens am ersten Tage
des Vi e r tel j a h I' e s bei dem f) ire k tor der Ans t a 1t a hg e m eId e t wir d. FÜI
die Erhebung des S<:hulge1des ist nieht das Kalendervierteljahr. sondern das Unlerri(:htsvierlel.iahr
maUgehend.

Ellern und Vormünder von Schülern, welche (\rei \Yochen nach Beginn des Vierteljahres das
Schulgeld noch nicht bezahlt, au(:h keine Freistelle erhaUen hahen. sind von dem Kassen führer zu mahnen.

I

!
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:'Ilach Al:lauf einer \Veiteren Woche sind die rückständigen Sdm1geldheträge im Wege des Verwaltung s . 1 . k I '.. h 1 . neichzeitig mit derzwangsverfahrens auf BetreIben des Ansta tsdlre "lors zur ',mZle ung zu )fingen.. .
Einleitung des Heitreihungsverfahrens sind diejenigen Schüler, für wel(:he das SeImIgeId lUcht bezahlt
ist, bis zur erfolgten Zahlung oder Beitreibung des HÜckstandes von dem weiteren BeslH:he des Unler
richts einstweilen auszuschließen.

Bei SchÜlern. wel(:he im Laufe des Yierleljahrs eiulI'eten. laufen die vorhezeichneten Fristeu
vom Tage ihres Eintrills in die .\nstalt.

Zu Stundungen von Schulgeld ist der l>irektor nicht befugt.
Etwa eingehende AntrÜge sind dem Provinzia1-Schulkollegium sofort zur Entscheidung vorzu1 en.
Bis zum Eintreffeu der Entscheidung kann dem SchÜler \'on dem Direktor der Besuch des Unterrichts
gestattet werden.

Den Schülern können Lei vorhandener Bedürftigkeit und Wiirdigkeil von dem .\nstallsdirektor
U:H:h Benel'men mit dem Lehrerkollegium bis zu 10 o  der Einnahme an S(:hu1geld ganze oder halhe
Sdm1ge1dfreistellen bewilligt werden.

Ein .\nspruch auf S(:hulgeldhefreiung steht weder den SÜhnen der Anstalls1ehrer oder Geist
li<:1lt'u, noch den dritten dieseIhe Anstalt hesuchelHlen Brüdern zu.

Wenn ein St:hüler ahgehen soll. muß er bei dem Direktor sc h I' i f t 1 ich im Laufe desjenigen
Monats abgemeldet werden. an dessen S(:hluß er die .\nslall verlassen wiIl. FÜr weg b1 e i h   nd e,
aber nicht ahgemeldete SchÜler wird das Schulgeld weiter eInge
fordert.

. I I . 1 ' 11 I S I " I 1 I .. ( . . 1 t "" el lll sie ihren SöhnenI' erner wen en (ae " ern ( er , I: 1lI er (es lIeslgt'n .ymnaslUms ersuc 1 ,,\ .
Privatunterricht gehen lassen wollen. vorher mit dem Klassenlehrer und dem Fm:h1ehrer Rii<:kspra(:he
zu nehmen.

Ein S(:hüler der .\nslalt darf Privatunlerri(:ht nur erteilen. \Veun sem \'ater hez\\'. \'ormund,
sein Klassenlehrer und der Direktor damit einverstanden sind.

(;emiiU einer "\nordnung der vorgesetzten Behiinlt'n mÜssen heim Turnunterril:ht in der Halle
alle Schii1t'r Turnschuhe tragen. Die Ellern werden daher ersuehl. ihren SÖhnen ret:htzeilig solche an
zuschaffen.

Dt'n Kin:henhesm:h der SchÜler zu regeln isl Sal;he der Eltern. Besonders hei den evangelischen
1 " 1 . . If I . 1.1 I " . k . t ' d . 1 ,' I 1 . t . t Wie in der Schulordnung,"'lI: IU ern Ist ne 3<: 1 eme gro e .asslg "ei mieser ,eZle umg lt'rvOlge le en. ". ..' , S I .. , I . I . 1 I " lt i l 1r !\u g enmerk aufso rH:hte ich :nu:h an dieser Stelle an (!Je I'Jtern unserer. I: 1lI er ( le ( rmgelH e  I e.. ..'. .' . 1 S n l . 1t 1 )' beiden letzten Banke
emen rt'gelmii/.llgen Besm:h des ( oltesdlenstes seitens 11rer , 0 me zu flC 1 en. lef .. . d f " I . S 1 '. 1 d G . s bestimmt - An denau der linken Seite der evangelisehen h.m:he sm ur ( le . c IU er es ymnasmm .
Schulanda(:hten am Anfang und Ende der \\'oche haheu aUe evangelischen Schüler teilzunehmen. .

Es ist \'on der grÜUten Wichtigkeit. daß Schn1e und Haus 1n. , .   - 1 I lI d' Eltern und
h e zug auf die J'. r Z I e h u n g fI a n d 1 n 11 a n d geh e n, u n ( (a I e .I , .' . 1 S .. I und S c hut z 

flegel' über das Verhalten und dleLelstullgell11rer. 0 1ne
h e f 0 h I e n e n s t e t s u n tel' r i c l' t E' t s i n d. I) e s haI b wir d den S C 11 Ü 1 ern   e I'
u n t e ren und mit t I e I' e n K 1 ass e n a m .\ n fan g j e des V i er tel j a h I' e sei n e{   I , p ' her er s ehe n)ersicht diktiert, aus welcher Eltern und enslonsg eI .. .' b d ückgegehen
(onnen, an welchen Tagen ArbeIten ges<:hrle en un zur. .
Wer den. Wen n g lei c h\'o I' ein e r e b e r s c h ätz u n g der W ich I I g   e-I t der
Schriftlichen Arbeiten eindringlich gewarnt werden muU. Ist doch
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aus dem Ausfall derseIhen im ganzen zu ersehen. in welchem Maße
der Schüler den Anforderungen der Schule genügt, und es liegt in der
I(and der Eltern, rechtzeitig Schritte zu tun, um ein Zurückh1eihen
ihr e r S ö h n e z u ver hin d .e r n. S 0 W 0 h 1 der U ire k tor wie aue h die L ehr e r
sind gern zu mündlicher Auskunft hereit, hesonders wenn eine Hück
s p ra c her e c h t z e i ti g n ach g e s u c h t wir d. B e s u c h e kur z vor der Ver
setzung mit Versprechungen für die Zukunft haben keine Aussicht
auf _ E r f 0 I g.

Den Schülern wird am Beginn des Schuljahres mitgeteilt, wann die Lehrer ihrer Klasse im Schul
hause zu sprechen sind. Der Direktor hat an den \Vochentagen zwischen U und 11 Uhr in seillem Amts
zimmer Sprechstunde. Von Besuchen am Sonntag und in seiner Privatwohnung hitlet er ahzusehen.

Kat t 0 w i tz, 1111 :\lürz t !Ill.

Professor Dr. Hoffmann,
Königl. Gymnasialdirektor.

I

j
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Ld-. hlSt, V if(tO'1M.

Elternhaus und Schule,

ibre Aulgaben und Pllicbten gegen die 9ugend.

Ein Wort an die Eltern unserer Schüler.

Von

Gymnasialdirektor Professor Dr. Georg Hoffmann.L

Beilage zum 40. Jahresbericht

des Königlichen Gpnnasiums zu Kattowitz.

o

1911. Progr. Nr. 276.

Hattowitz 0.-5.
Druck von Gebl'üder Böhm.
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aus dem Ausfall
der Schüler den
Hand der Eltern
ihrer Söhne zu v
sind gern zu mün
sprache rechtzei
setzung mit Verf
auf . E r f 0 I g.

Den Schülern wir
hause zu sprechen sind.
zimmer Sprechstunde. \

I

"ormor'.

Elternhaus und Schule hahen eine gemeinsame Aufgabe:
die ihnen anvertrauten Kinder zu erziehen. Ehe man an ein
\Verk, zuma1 an ein so sc:hwieriges und langwieriges "'erk
wie die Erziehung, herangeht, muß man naturgemäß 
wenigstens erscheint dies natürlich, wenn gleich viele gerade
in unserem Falle sidl dariiher nicht ins Klare kommen, -
sich dessen hewußt sein, was geschehen soll und wie es mit
der denkhar hesten Aussicht auf Erfolg geschehen kann.

Es wÜrde weit Üher den Rahmen einer bescheidenen
Programmahhandlung hinausgehen, wenn ich ver uchen
wollLe, das Wesen und die für jeden Fall heste .\rt der Er
ziehung eingehend und al1 eitig zu erörtern. Il:h muß mich
damit hegnÜgen, ein paar kurze Andeutungen zu gehen.

In jedem :\Ienschen ruht eine mannigfache natürliche
.\nlage, die er zum großen Teil gleidl den äuUerlidlen Eigen
heiten von seinen Vorfahren ererht hat, zum Teil auch eigen
artig hesitzt. Wie mannigfftltig anch uuter Geschwistern
dif'se .\nlagen sind, dfts werden aufmerksame Eltern hei
ihren eigenen Kindern unzähligemal heohachtet hahen.
SOl(:he llaUirliche .\n1agen zu unterdrü(:ken und auszurollen
ist ein Ding der Fnmög1ichkeit. "Und wenn du die Natur
mit der lIeugahel austreih t. sie tritt do::h immer wieder her
vor", sagt der vielerfahrene Horaz. Aher das ist alll:h nicht
erforderlich: es handelt sich nur darum, ihr lien rech len \\' eg
zu wei en ullll.\ussehreitungen nac:h der einen oder anclernSeile
zu verhindern. Denn an uud für sic:h  ind clif'se Anlagen

Kattowitz,
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Den Schülern wiI
hause zu sprechen sind.
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I

weder gut no<:h höse, erst durch die Richtung ihrer Betäti
gung erhalten sie diesen Charakter. Diese Hichtung aher
wird dun:h die Erziehung gegeben. .\ufgabe der Erziehung
also ist es, dahin zu wirken. daß jene Mitgift der ;'>.Iatur zum
Guten auss(:hlägt, daß die natürlichen Anlagen in die richtigen.
für den einzeluen wie für die Gesamtheit ersprießliehen
Bahnen gelenkt werden. Die Erziehung wird demnach zunächst
eine Gewöhnung sein. Diese ( ewöhnung aber erfordert ein
Doppeltes: Chereinstimmung der gewöhnenden Faktoren
und möglichst frühzeitigen Beginn. Schon in der Wiege kann
das Kind erzogen werden. Es ist eine grundfa1s(:he .\11
schauung, £laB die Erziehung erst ".u beginnen habe, wenn
das Kind das Bewußtsein von Gut und Böse, von Erlaubtem
und Verbotenem hahe. \Ver schon den Säugling an eine ge
wisse Ordnung in der ;'>.Iahrungsaufnahme, schon das Kind
von wenigen Monaten an Sauberkeit, das Jahrkind an Ge
horsam gewöhnt, spart sich und seinem Kinde später viel
2\.rger und Verdruß. Das Gehorchen ist dem Kinde etwas
ganz Natürliches, ganz von selbst fragt es: ,,\Vas soll ich
jetzt tun, womit soll ich spielen?" Erst dann. wenn man
in den ersten Lebensjahren versäumt hat, ihm den ( ehors3ln,
die l'nterordnung unter den üherlegenen Willen des' Er
w3(:hsenen, anzugewiihnen. hat man später :\IÜhe den künsUich
großgezogenen Eigensinn des älLer gewordenen Kindes zu
hrechen. Natür1idl gehört dazu aber auch die t'herein
stimmung der Eltern Über alle einschlägigen Fraget\. ,"on
einer Gewöhnung kann unmi.iglich die Rede sein. wenn der
Vater dies, die Mutter etwas anderes verlangt, o<ler wenn
gar in Gegenwart des Kindes diese :\'leinungsverschiedenheiten
erÜrtert werden. Schon im zartesten .\lLer kann das Kind.
in dem wie in jedem ;\lenschen selhstsüdll.ige Triebe vor
handen sind, dazu angehalten werden. diese den Hücksichten
auf andere unterzuordnen. es kann daran gewöhnt werden.
den Eltern kleine Dienste zu leisten, seIhst wenn es dabei sein
Spiel unterhrechen muB, seine lärmenden Spiele zu mäßigen,
wenn die jüngeren Geschwisler sdtlafen, diesen von seinen

Kattowitz,
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Leckerhissen mitzuteilen. Tiere liebzuhaben und Pflanzen zu
schonen; mit einem Worte, schon in den ersten Lehens
jahren kann das Kind für seine spätere Lehensaufgabe, mit
andern zu lehen und Sil:h in den Dienst der .\lIgemeinheit
zu stellen, angeleitet werden. Was es zunächst unwillkürlil:h.
IlIS (;ehorsam und ( ewöhnung tut. darauf wird es dann
spüler. wenn seine Intelligenz erwacht ist: auch seinen \Villen
ridll.en: es wird das Gut.e um seiner selbst willen tun lernen,
und gibt man dem Kinde diese Gewohnheits- und \Villens
richtung von Anfang an, so wird Strafe selLen nötig sein. dem
Kinde wird viel Schmerz, den Eltern viel Kummer nnd .\uf
regung erspart.

.\us dem Gesagten geht hervor, £laB die Erziehung zum
guten Teil vollendet sein soll, ehe das Kind zur Schule kommt.
Dann ühernimmt letztere einen Teil der Erziehung. aher ehen
nnr einen. und zwar ni('ht den hauptsädllidlsten Teil. Den
größten Teil des 'Tages. an allen freien Tagen und in den
Ferien ist das Kind dem unmiLl,e1haren EinHuB der Sdlllle
entzogen und dem des Elternhauses Üher1assen. Trotzdem
ist die Neigung groB, alles der Sdwle Zuzus(:hieben UlIII vor
allem ihr die Schuld an allem ( hlen beizumessen. (!\lan
denke nur an die landläufige Bezeichnung SchülerseIhst
morde fÜr alle jene unglückseligen Vorgänge. hei denen junge
:\[ens(:hen. die noch die Schule besuchen, aus allen mögli(:hen
(;rÜIIIlen ihrem Leben ein vorzeitiges Ende machen.) Dem
gegenÜher sei hier mit aller 1':ntschiedenheit betont, daß .lwar
die Schule ebenso wie andere Faktoren, Kirche und staat.
mit dem Elternhause gemeinsam an der Erziehung der Jugend
zu arbeiten hahen, daB aher allezeit die llaupt.verantwortung
und Hauptarbeit dem Elternhause zufällt.

\V as ohen über das einmÜ tige Zusammenwirken der EI tern
hezÜglich der Erziehung gesagt ist. das gilL natÜrlich eben
so für die gemeinsame Erziehungsarbeit von Haus und Schule.
:'IIur da kann Erfreuliches erzielt. werden, wo beide 1 land in
1 land gehen, wo Vertrauen und Einmütigkeit über die
widll.igen Fragen herrs(;ht. Wo dagegen das ElLernhaus den.
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I

Bestrehungen eier Schule ahsichLlic:h oder unahsi(:htlich
enlgegenwir.kt, wo viellcidll SdlUle 1II111 Lehrer in (iegen
wart des Sc:hulkindes scharf und rÜcksi(:htslos, wohl auch un
gere(:ht und boshaft kritisiert werden, da ist von gemein
samer Arheit ehensowenig die Hede wie von segensreic:hem
Erfolge.

Ein erspriel.lli<:hes Zusammenarheiten von ElLernhaus
und S(:hule zu fördern. :\'lif.lverständnisse zu beseitigen und
dadun:h zum Besten unserer .Jugend, insbesondere der
Sc:hÜler unserer .\nstalt, zu wirken, das ist der Zwec:k der
fulgenden .\rbeil. Sie bringt keine neuen, umwälzenden
pädagogis(:hen (iedanken. sondern sie will pädagogisd1es
(iemeingut den Eltern unserer S<:hÜ1er zu deren Segen zu
giingig ma(:IH'n.Kattowitz,

Die Wahl der SdJUle.

Eine Sac:he gewissenhallester PrÜfung sollte für alle
Eltern die Wahl der Sd1Ule für ihre SÜhne sein. In erster
Heihe muß die Begabung des Kindes ohne Voreingenommen
heit in Betracht gezogen werden. Sdl1ec:ht hegabte S(:hÜIf'r
sintI auf höheren Sc:hu1en nicht nur fÜr die )lits,:hÜler ein
J lemmsc:huh, sondern sie selbst fühlen sich ung1Ü(:klich, weil
sie den .\nsprüc:hen, welc:he die Sc:hule notgedrungen stellf'n
muß, trotz aller  IÜhe ni(:ht zu genÜgen vermögen. Ent
weder geben sie dann nach einiger Zeit das als nutzlos erkannte
BemÜhen auf und gesellen zur mangelhaften Begabung mu:h
nO(:h Trägheit, oder sie reiben sic:h im Kampfe mit den von
Klasse zu Klasse steigenden Sc:hwierigkeiten auf und zer
riilten ihre (iesundheil. Sind sie dann noc:h etwa für :\'lusik
bpgabt und erhalten demgemäU nOGh  rusikunterri(:ht, oder
werden sie von den Ellern zu gesellsGhafUidlf'n \'ergnÜgungen
herangezogen, dann ist die t'herhÜrdnng mit  lIlen ihren ver
"prblichen Folgeers':heinungen da, der Knahe wird nervös.
seine Leistungen gehen immer mehr zurii<:k. und der Sdwle
mit ihrf'n .\nsprÜdlen wird die Sdwld daran anfgehÜrdet..

..

5

FÜr sukhc Knahcn mit gcringcr Bcgallllng sind (he höhercn
S(:hulen ni(:ht gesdwfl'en. Auf ihnen können sie ihr Zielnidlt
oder nur mit grol.ler Verspätung erreichen. und sie verlasscn
s(:hlicl.llidl die S(:hule ohne ahges(:hlosselle Bildung, aber mit
.\nsprii<:hen an eine Stellung in der Weil. für die sie keine
Berechtigung Iwhen. Unsere vorzÜgli<:hen \'ulks- und l\Iittd
s(:hulen sind viel gecigneter Knaben für hÜrgerliGhe Beruh
vurzuhereiten als die Unterklassen höherer LehranstalLen,
und mit vollem He(:hte ziehen verständige Lehrherren und
.\rheitsgeher Knaben. die eine Volks- oder MiUelschulc his
zur höchsten Klasse durchgemacht hahen. Quartanern und
Tcrtianern höherer Lehranstalten vor. Deshalh ist es ,Iic
ernste Pflicht der Eltern, sich Über dieFähigkeilen illrer Söhne
ein ri(:htiges Urteil zu bilden, ehe sie Über die Wahl der Sdwlc
einen Entsc:hlul.l fassen. Insbesondere ist aus den eben ange
l'iihrlcn (iründen dann von der Wahl einer höheren Sdwlp
ahzuraten. wenn die Ellern von vornherein nur die .\bsi<:hl
haben, ihren Sohn nur einige wenige Klassen durc:hma(:hen zn
lassen. Eine soh:he Schulbildung ist völlig wertlos. \Yas der
Knahe von fremden Sprachen lernt. ist nur als Grundlage für
weiteres Studium von Bedeutung, für den angehenden 11and
werker oder kleinen Kaufmann hat das hil.lc:hen Lateinisch,
Französisch und Grie<:hisch oder Englisch, das der Tertianer
Von der höheren Schule mitbringt. ebenso wenig Wert wie die
.\nfänge der Geometrie und A1gehra. Yiel besser vorbereitet
als er lritt der Vo1ks- oder MiUe1schiiler ins hürgerliche Leben
ein, der während seiner Schulzeit Gelegenheit gehabL hai.
si(:h umfassendere OIJUng im Deutschen und in den hÜrger
li('hen Hedmungsarten anzueignen.

.\us denselben Hiil:ksichten snllLen verständige Eltcrn
alH:h ihre materiellen )'[iLLel bei der Schulwahl in Betr:II:ht
ziehcn. \Venn diese nidlt ausreichen. um dem Sohue den
Besudl allcr Klassen zu ermögli(:hen, ist es hesser, ihn von
\'ornherein einer weniger kostspieligen SdlUlarl zuzuHihren.
Selbst für sehr begabte Knahen aus ärmli(:hen Verhältnissen
ist der Besuch einer höheren Schule durchaus nicht immer zu
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elllpfehlen. Wohl könncn sie sidt miL HiHe von Frcisdllllc.
Slipendien und Privatstunden dun:h die Sd1Ule hindun:h
winden, aher viel s(:hlimnwr wird ihre Lage, wenn sie die
Ilochsr.hule beziehen, wo sie, ohne Verbindungen und viel
leidll :\I1(:h ohne wirkungsvolle Empfehlungen. mindesLens
w ihrend der ersten ZeiL ganz aul' siGh angewiesen sind. Und
haben sie siGh endlich durch die UniversitäL himhm:hge
hungert und ihre Prühmgen glücklich ahge1egt, haben sie
3lu:h nOGh die bei der überfüllung aller gelehrten Fädler
oft üheraus lange Wartezeit endlieh hinter sich, dann können
sie anfangen von einem niedrigen Einkommen Universitäls
sdm1den zu hezahlen. GewiU, es giht viele tüchtige und hoch
angesehene Männer, die all diese Not und Entbehrung glück
liGh überstanden und es dO(:h zu etwas Hechtem gehrachL
haben. Aher wie viele gescheiterte, mit ihrem Lose unzu
friedene Existenzen stehen diesen wenigen Glücklichen gegen
über, wie viele seufzen über die l-rLeilslosigkeit ihrer Eltern,
die sie in eine I.aufhahn gedrängt haben. zu deren Zurii<:k
legung ihre geistigen unrl materiellen Mittel nidll ausreidlten!
In solchen Fällen sind alle Opfer der Eltern, alle Miihen und
Entbehrungen der Söhne vergeblidl gewesen.

Damit soll natürlich nicht gesagt sein. daß Kinder aus
armen Familien nnd niedrigem Shmde unter keinen Um
sländen hiihere Sdll11en hesuGhen sollen. D()(:h ist gerade
hei ihnen eine überaus sorgfältige .\uswahl erforderlidl.
Denn sie stehen ihren besser gestellten Mitschülern in vielen
Beziehungen nach. Es fehlt ihnen die Anregung, weIche in
gebildeten Familien ganz von selbst sich ergiht. es fehlen die
Mittel, um in i'Jolfällen Nachhilfe zu erhalten. bei älteren
S(:hülern wird die für die häusliche Arbeit bestimmte
Zeit vielfach durch Privatstuuden hesl:luänkt. alles
Nachteile, die zwar überwunden werden können, aber
nur hei besonders guten geistigen Anlagen nnd uner
müdlichem Strehen. Wo rlies nicht alIes zusammen
vorhanden ist. da solllpn ärmere Eltern lif'her ,'on hiiheren
Schulen ahsehen.

Kattowitz,
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6äuslidJe und 5dJulerziebung.

Sd1Ule wie Ellernhaus hahen die Verpflichtung, die Kin
der zu erziehen. ihre natürlichen .\nlagen und Neigungen von
der Hi(:htung zum Schlimmen ah- und der zum Guten zuzu
lenken. Die V orhedingung dieser TäLigkeit ist eine genaue
Kenntnis des Kindes und seines ganzen Wesens. Den Ellern
ist diese Kenntnis deshalb leichter als den Lehrern, weil sie
das Kind von seiner ersten Stunde an beobach tet und während
der ersten und für die spätere Entwickelung einflußreichslen
.Jugendjahre ausschließlich in 11änden gehabt hahen. Er
sGhwert aher wird ihnen dieselbe durch ihre natürliche Liebe
zu ihrem Kinde. wel<:he sie häufig veran1aUt üher Fehler zu
milde zu urteilen, Ungezogenheiten als Zeichen eigenartiger
Geistesrichlung. Eigensinn als Energie anzusehen. Dem
gegenüher hat der Lehrer vor den Eltern das unahhängigp
Urteil voraus. Ihm sind von vornherein alle seine Schüler
gleich lieb, er ist viel mehr als Vater und Mutter in der Lage,
unparteiisch über Verhalten und Leistungen seiner Schüler
zu urteilen. Dazu kommt seine durch Vorbildung und Be
rul'stäLigkeil griiBere Erfahrung: So wird er 2.war das einzelne
Kind nicht so gen an bis ins Innerste kennen können. wie sorg
same Eltern. aher im allgemeinen wird das Urteil eines tüch
tigen und gewissenhaften Lehrers iiher die wesentlichen
Charakterzüge seiner Zöglinge zuverHissiger und hegründeter
sein als das der meisten Eltern.

Ist das Elternhaus mit seiner bes(:hränkLen Kinderzahl
mehr imstande und herufen, die Individualität des Rindes
auszuhilden, so hat die S(:hu1e mit ihrem  Iassenhetrieh da
hin zu wirken, daß ihre Zöglinge von Jugend auf lernen sich
als Glieder einer großen Gemeins(:haft zu fühlen und die
ihnen darans erwachsenden Pflichten zu erfüllen. lleides ist
in gleichem Maße erforder1i<:h. Denn der Mensch ist ein
Einzelwesen mit hesonderen .\nlagen und dementspreehend
mit hesonderen :\ufgahen l'iir das Lehen, lind soll er diese .\nf
gaben aufs beste erl'iillen, so miisspn jene .\nlagen zwe(:kent
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sl'l't.t:hl.nd allsgchihlet wen.1en. lind wer wÜre dazu hesser
imstande uml mehr hel"llfen. als ein Yater und eine  11I1I<,r.
die diese ihre heilige 1'I'Iidlt und herrlit:hste .\ufgahe reehl crnst
nehmen. .\her der ;\Iensdl ist alll:h ein ( esellsGhafLswesen:
er ist herufen in den großen ( emeinschaflen der Mensdlheit.
seines \' olkes, seiner KirdIe zu stehen und ihnen mit den ihm
verliehl'nen Gahen zu di<,nen. lind fÜr diese Stellllng ist die
Sdlllle die geeignelste Y orhildung, hier lel"ll t schon das Kind
lichen und mit anderen zu wirken, sit:h in eine ( emeinst:hall
einzufügen. es wird gewöhnt au f mandlerlei zu verziehten und
kleine Opfer an Behaglidlkeit und BelJuemlit:hkeit zu hringen.
die um der Gemeinschaft willen gehracht werden mÜssen.
1 Lier sitzt der Sohn reiGher Ellern nehen und oft unter dem
Armen, der Sprößling der vornehmen Familie nehen dem
.\rbeitersohn; unwillkÜrlich und unhemerkhar wird ihnen
klar, daß sie alle ohne lTnterschied zusammengehören, und dal.1 _
nicht der Zufall der Geburt, sondern Tüehtigkeit und Leistun
gen die ( rundlage fÜr das \'orwÜrtskommen ausmadlCn.

lJn ter je hequemeren hÜuslichen YerhälLnissen ein Kind
all I'gew:H:hsen ist. desto schwerer füllL es ihm zunÜchst, sich
in die ganz anders gearteten VerhälLnisse in der Schule einzu
lehen. 1>a begehen nun viele Ellern den Fehler, in die Klagen
der Kinder einzustimmen. Sie lassen dabei auUer acht.
daU die .\nsprüche der Schule zum Besten der St:hÜler ge
stellt werden müssen, und mat:hen es dadurGh ihren Kindern
viel schwerer. siGh in das Unvermeidlit:he zu fügen, als wenll
sie ihnen klar machen, daß mit zUllehmendem .\lter unver
meidlit:h immer neue PfliGhten an den Menst:hen herantreten,
lind daU nur derjenige im Leben bestehen und si<:!. durt:h
arheiten kann, der siGh von Jugend auf daran gewiihnt, seine
Ohliegenheiten gewissenhaft zu erfüllen.

Sollten aher wirkliGh persönlit:he VerhälLnisse vorliegen,
die es dem Kinde unmöglit:h mat:hen, den gestellLen An
sprüGhen zu genügen, so ist es die Aufgabe der Eltern, sieh
lIeshalb mit den Lehrern in Yerbindung zu setzen und ihnen
die nötige Aufklärung zu geben. ('herhaupt ist eine solche

Kattowitz,
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\'erhindung zwist:hen Elternhaus und Sl:hule zum Wohle
der Kincler höchst wüns:;henswerl. l)je Schule kann sie hei
Iler großen Zahl ihrer Zöglinge im allgemeinen nur rlurGh di<,
vierteljährlit:hen Zeugnisse herslellen. in der Zwisdll'nzpil
kann nur gelegenllit;h den ElLern  al'hril:hl gegehen werdpll.
welln hesondere Vorkommnisse dies wÜnst:henswerL ers ;Ilt'iJII'1I
lasseil. \V oh1 aher können die Ellern ihrersei ts sidl jedel"zei t
mit dem Direktor oder den Lehrern ihrer Kinder in perstin
lit:hes Einvernehmen setzen. sohald ihnen das wünschenswert.
erscheint. Dringend nötig ist rl i es, wenn ihnen ihre Söhne
merkwürdige Dinge Üher die Se/lilie erzÜhlen. lTm diese Aus
sprat:hen zu erleicht.ern, hahen sowohl der Direktor wie Jeder
einzelne Lehrer hestimmLe Sprechstunden im (;ymnasium.
die den Ellern durch ihre Söhne hekannt gegehen sind, unrl
die audl im ( ymnasialgeLäurle angesdllagen sind. .\ul.ler
dem sinrl aher I )irekLor wie l.ehrer hei vorheriger .\umeldllng
auch zu anderen Zeiten zu Hikksprachen gern hereiL.

Eine rler gehrÜut:h1iGhsLen Klagen von SehÜ1ern isl, dal.1
der Lehrer sie "niGh t leiden könne". In einem solchen Falle
sollten VaLer orler Mutter nicht anslehen, sich sofort mit dem
helreffenden 1.ehrer oder dem Direktor in Verhindung ZlI
selzen. :\lan kann ja naLÜrlich nil:ht hehaupten, dal.l eine
soll:he lingereGhLigkeit seitens eines 1.ehrers unter allen Um
sLÜnden unmög1it:h wÜre. .\uch l.e1ner sim\ Menschen und
haben ihre Schwächen, wenn sie gleiGh gerade diese Sl'hwiit:he
der ParteilidlkeiL durchans nicht hahen dÜrften. .\her in
den weilaus meisten Fällen wird es sich hei einer offenen .\us
sprat:he herausstellen. da 1.1 enLwedpr ein Mißverständnis
seitens des Schülers, vielleicht auch des Lehrers, vor1iegL,
oller daß der SGhÜler sehr herechliglen .\nlal.l zur Unzufrieden
heit gehoten und nun den YerslH:h gemaGh t hat, den Ellern
gegenüher die SGhu1d von siGh auf den Lehrer ahzuwÜlzen.
Au fjeden Fall wird durdleineAusspracheAufk1ärung herbeige
fÜh rt, l\lißlrauen beseitigt und das \V oh1 des Kindes geförrlel'l.

Eine andere, imlller wierlerkehrende VenHit:htigung \'on
Sdliilpl"II gegpn die Sdlllle isl 11ie, dal.l keine Arheilt'n ge
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sind gern zu mür
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Den Schülern wir
hause zu sprechen sind.
zimmer Sprechstunde. '

I

schriehen würden. Die Zahl dieser Arbeiten ist für jedes
Fach entweder durch die Lehrpläne und Lehraufgahen von
I!Wl seitens der vorgesetzten Behörden oder. wo <lies nicht
der Fall ist, dUf<:h Konferenzheschllisse ein für allemal !'est
gesetzt. Es wäre also eine grobe Pf1ichtwidrigkeit der
Lehrer, wenn sie diese Arbeiten nidlt anferligen ließen. l Tm
die Eltern in den Stand zu setzen, den Aus!'all der schrirui(;hen
.\rheiten ihrer Söhne zu überwachen, ist an unserer ,\nstalt
sdlOn seit .Jahren die Einrichtung gelroffen, daß den Schülern
der unteren und mittleren KlassEm ein Arbeitsplan für das
heginnende Yierteljahr diktiert wird, aus dem zu ersehen ist,
an welchen Tagen Arheiten geschrieben, und in den meisten
Fächern auch, an welchen sie zurückgegehen werden. Dieser
Plan ist den Vätern zur lTnterschrift vorzulegen und wird.
na(;hdem der Klassenlehrer von der Unterschrift Kennlnis
genommen hat. (len Schülern zurückgegehen. Dadun:h
ist den Eltern die Miig1ichkeit gegehen sich während des
ganzen \'ierte1jahres über die schrifllichen Arbeilen 7.11
unterrichten.

Kattowitz,

Die .\ufgabe der Sdmle ist eine doppelte, Wissen und
Kiillllen zu ühermiLLeln \IIH1 den Charakter ihrer Ziiglinge
zu hihlen. Der letzIere Zweck wird gutenteils dUf<;h den
f'fslerwiihnten mit erreidll. \Ver dem Unterricht, auch wenn
er von vornherein nidlt seine Teilnahme erregt, aufmerksam
folgt. lernt ni(:ht nur den durchgenommenen Stoff, sondern
er lernl gleichzeitig seine (;edanken konzentrieren und jeder
.\hlpllkung derselben widerslehen. wer gewissenhaft und
sorgfältig seine häuslidlen Arbeiten verridltet, lernt ni(:ht
1Iur (las aufgegehene Pensum, sonllern alH:h Selhslüher
windung und Pflichllreue.

Von diesem Gesichtspunkte aus läßt sich mit einer ge
wissen Sicherheit schon \'on (ler Sdmle aus das künftige
S(:hi(:ksa1 eines Schülers \'oraussehen. Wer sich auf der
SI:hule gewissenhaft und pfli(:htlreu gezeigl Iwt. von dem
kann man erhorren, daß er dipsp Eigpnsl;haflpn :H1dl im

1

(

I

.

11

späteren Leben beibehalten wird. Gerade in diesem Punkte
aher gehen die Meinungen von Eltern und Lehrern vie\fadl
:lIIseinander. Gesliitzt auf einzelne Beispiele, deren Hichtig
keil ni('hl abgeleugnet wen]en kann und soll. die sie aher ganz
nngerp(:htfertiglerweise verallgemeinern. meinen viele. daß
soh:llP, die sidl auf der SGhule ausgezeichnet hahen, im
späleren Lehen nidlls Erhehliches leisten, und daß umgekehrl
aus Schülern, die auf der SGhu1e durchaus nicht vorwärts
kommen konnten, später hesonders tüchtige Miinner wurden.
Sie ühersehen dahei in heiden Fällen etwas Wichtiges. 1m
ersleren hedenken sie ni(:ht, daß gute Leistungen auf der
Sdmle hei groLler Begahung auch ohne hedeutPlHlen Fleiß
zu erreichen sind. Kommen soh:he junge Leule, dllfl:h ihre
bisherigen Erfolge \'erwiihnl, dann in schIedlte GesellsGhafl,
so isl es sehr leicht möglidl, daß sie verkommen oder wenig
slens uichts ihrer Begabung Entspre(;hendes leislen. Ein
\'ersliiJl(liger l.ehrer wird auch nie hei der Beurteilung der
Zukunft seiner Sdlüler sein l"rteil allein auf ihre Leislllngen.
sondern auf ihre Pflichtlreue und ihre Begabung gemeinsam
hpuriinden. 1m zweiten Falle handelt es sich um sehr seilen"
vorkommelHlp ganz einseilige Uegahung. "'enn alH:h der
norrnale :\1.ensch naturgemäß für das eine Fach des Wissens
mehr .\nlage und Lust hal als für das andere, so isl er doch
in den \\,pitaus meisten Fällen sehr wohl imstande. die 11(>
s!:heidenen Ansprüche, welche die Schule stellt, a1\(:h in der
minder heliehten Gegensländen zu erfüll('n, sohahl er die
niilige Seihstbeherrschung besitzl, um 3lH:h au[ (liesem (;('
hiete seine PfliGht zu tun. So kiinnen jene vereinzellen
FÜlle hödlstens die Mtig1ichkeil heweisen, daß S(;hii1er, die
si!:!1 auf der Schule arg vernaehliissigt hahen, im spiitel'en
Leh('n Pflidtttreue er1emen und auf einem Gehiete Hervor
ragendes leisten können. aber im allgemeinen heißt es audl
hier. was I liinsGhen nichl1ernt. lernt Hans nimmermehr, und
Pflieht von Ellernhaus und SdlU1e ist es, in gemeinsamer Be
mühung die Knahen \'on Kindheit au[ an gewissenhaftePfliGhl
erl"iillnng an I' jedem Gphielp (1 es OnlerriGhls zu gewülllwn.
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aus dem Ausfall
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Den Schülern wir
hanse zu sprechen sind.
zimmer Sprechstunde.I

\Venn wir dieses Ziel erreichen, unsere Jugend zu pflicht
treuen, charaktervollen Männern erziehen wollen, so müssen
wir als feste Grundlage Offenheit und Ehrlichkeit in die jungen
(;emüter legen. Auch in dieser Beziehung müssen 1 [aus
und Schule zusammenarheiten. Die 'Wurzel der Unwahr
hartigkeit ist in den meisten Fällen die Fun;ht. Lügen aus
andern (;ründen. ahgesehen von großtuerischem Auf
schneiden, welches am hesten dun:h Auslachen des kleinen
Henommisten hestraft und verhindert wird, kommen verhält
nismäßig selten vor. Insbesondere kaun ich mit Freude fest
stellen, daß die schimpflichste Lüge, die Verleumdung,
unserer Jugend im allgemeinen fern liegt. Wenn mir solche
Fälle vorgekommen sind, ließen sie sich fast immer auf Miß
verständnisse oder seltener auf den allerdings veräc:hllidlen
\Vunsch zurückführen. die verdiente Strafe auf einen anc1ern
abzuwälzen, also auc:h hier auf Furcht. V or allEm kann der
Lüge durch das Beispiel vorgebeugt werden. Wenn der
Knabe sieht, wie ihm derVater unbedenklich eine nic:ht vorhan
dene Krankheit hescheinigt, wie die Eltern vor einander Ge
heimnisse haben unll vor Unwahrheiten nicht zurÜckscheuen,
dann lernt er die Lüge als ein er1auhtes Hilfsmittel ansehen,
nnd man darf sich nicht wundern. wenn er seIhst hei geeigneter
(;e1egenheit zu demseIhen .\uswege greift. Im Kampfe gegen
die Lüge kommt dem Erzieher ner männlichen .Jugend die
Verachtung der .Jungen gegen die Feigheit zu Hilfe. SdlOn
mancher kleine Sünder ist zum Gestiindnis gehracht worden,
indem man si(:h an das Ehrgefühl der Klasse wennete und her
vorhob, wie verächtlich es sei. den \' erdach t, um sich seihst
Unannehmlichkeiten zu en tziehen. au C allClern ruhen zu lassen.

Besonders aher ist es wichtig. die feige Furcht.. die zur I.üge
verlf'itet. ni(:ht aufkommen zu lasseI\. Lehrer wie Väter ,'on
übermäl.liger Strenge züc:hten dieses Last.er förmlich und
erweisen sic:h des Ehrennamens Erzieher dadurch unwürdig.
Ein verständiger I.ehrer wird, wenn er weiß, daß der eine oder
andere seiner Schüler von seinem Vater für jedes k1t'ine Ver
sehen hart hestraft wird. einem solc:hen armen .Jnngen seine

Kattowitz,
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ganz lJesunderc .\uCmerksamkeit znwenden, um derartige
Konflikte zu verhüten.

Aber auch des Vaters Pflich t ist es, seinen Sohn in Schul/.
zu nehmen, wenn er die t berzeugung hat, daU ihm wirklil:h
unredll gesc:hehen sei. Üfters schon habe ich Veranlassung
gehaht, Vätern, die mir erzählten. "wenn sich mein Sohll
über einen Lehrer beschwert, so gebe ich ihm immer unre(:ht.",
zu antworten, daß sie damit sehr unric:htig handelten. Wenn
ein Schüler glauht ein Unrecht erliLLen zu haben und ni(:h t
selbst imstande ist, das, was er für sein Hecht hält, durchzu
setzen oder zu verteidigen, dann mu/.l er eine Instanz haben.
an die er sich vertrauensvoll wenden kann. Das ist natur
gemäß der Vater oder der Direktor. l3eide werden se1bstver
stämllic:h nicht von vornherein alll1Phmen, daß der Schüler
rec:ht und der Lehrer unrecht hat, wohl aber ist es ihre Pflic:ht
Ulul Sc:hu1digkeit, der Sache auf den Grund zu gehen und fest
zustellen, wie die Verhältnisse liegeil. In den meisten Fiilleu
wird ja der Lehrer triftigen Grund zu seinem Vorgehen gehaht
haben, und der Schüler war nur nicht imstande diesen Grund
zu erkennen, aber es fehlt doch auch nicht an Fällen. wo
der Irrtum auf seilen des Lehrers liegt. So ein armer Junge
müßte ja an aller Gerechtigkeit in der Welt verzweifeln, wenn
er, von seinem Hechte Überzeugt, keinen Menschen fände,
der für ihn einträte. I(:h habe bis jetzt meist, wenn eine solche
Beschwerde an mich herantrat, meine Entscheidung moc'hte
nun dieser oder jener Partei günstig ausfallen, den Eindrnc;k
gehaht. daß beide Teile mit ihr einverstanclen waren. .\Iler
dings ist es mir aUGh noch nie vorgekomuwn, daß Sc:hüler ver
suc:ht haben. in einer na h ihrer eigenen ErJ;-enntnis unge
rechten Sache meinen Schutz anzurufen. Ich glauhe an
ne1mten ; U dürfen, daß sie auch ihren EHern gegenüber si(:h
iihn1icher Zurückhaltung hefleißigen werden, außer wenn sie
wissen, daß sie bei diesen unter allen Umstänclen auf Beistand
gegen die Schnle rechnen können.

In jedem Falle wird das Wohl des Schülers, seint' sittliche
Erziehung und geistige Aushildung gefördert, wenn Eltern

r . - 
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haus und SGllUlc vertrauensvoll und gcwissenhall 11aml in
I land gehen, gehenuul, wenn sie einander offen mIef insgc
heim enlgegenarbeiten. Die Grundlage für jenes Zusammen
wirken zu schaffen liegt in der Hand der Lehrer, die durch
freundlir:hes Entgegenkommen SchÜlern und Eltern gegen
irher sich Verlrauen gewinnen sollen, aher auch ebenso in der
I land der l':Ilern. die zu der Schule, welGller sie ihre Kiuder
anvertraut haben. verständigerweise auch weiterhin das Zu
trauen hahen sollLen, daß sie und :llIe ihre Lehrer gewissenhaft
bestrebt sind. das Beste ihrer Kinder zu fördern. Haben sie
aber - bereGhtigter- oder unhereehtiglerweise - dieses Zu
trauen verloren, dann ist es im allseitigen Interesse empfehlens
wert, das Rand zu lösen und das Kind einer anderen Schule
anzu vertrauen.

Erniiehterung. dcm ('bermal.l dl'r Freude Kummer und l :n
annelunlidlkeil folgen. Daraus ergibt SiGll für verslÜndige
Eltern die Erkenntnis, daß sie mll:h für das augenblieklil:he
Wohlbefinden ihrer Kinder nidll hesser sorgen können, als
indem sie sie von klein auf daran gewöhnen, erst ihre kleinen
Pfliehlen zu erfüllen und dann erst an ihr VergnÜgen zu
denken.

UIII froh und beim Spiele glücklil:ll zu sein, bedürfen die
Kinder keineswegs rechl vielen und kostspieligen Spielzeugs.
im (;egenlei1: die Phanlasie des Kindes ist am tätigsten, he
glüekt am meisten, wenn ihr rel:ht freies Spiel gelassen und
sie nicht durch völlig fertiges Spielzeug in ihrer schöpferischen
Tätigkeit gehemmt wird. Der arme Junge, der ein Papier
schiffchen oder ein flaches IIolz schwimmen läßt, der aus ein
paar Bausteinen sich selbsl eine Eisenbahn herstellt, fühlt sich
dabei mindestens so glücklich wie das reiGlle Kind, dem t'in
Schiffsmodell oder eine Eisenbahn mit allem Zubehör fix
und fertig geschenkt wird. Gewöhnlich dauert es nicht
lange, und das kostbare Spielzeug, das nicht die Phantasie,
sondern nur die Freude am Besitz anregt, wird als lang
weilig zur Seite geworfen. j\;icht die Kinder mil dürf
tigem und wenigem, sondern die mit kostbarem und
zahlreichem Spielzeug sind es, die am meisten über 1.ange
weile klagen. Also, ihr Eltern, Mal.l hallen auch im Schenken
und sorgfällige überlegung hei der Auswahl der Geschenkel

Ahnlieh ist es mit der Kleidung. Wie leid können einem
vernünftigen :\lenschen die kleinen Zierpuppen tun, die mit
Hü(:ksicht auf ihre feinen und kostspieligen Gewänder sich
nicht frei und unJ{ehindert tummeln dÜrfen, sondern steif und
langweilig wie Erwachsene sich hewegen müssen, wenn sie
nicht jeden .\ugenblick durdl einen ängstlichen Zuruf der
Muller oder das Schellen des Vaters zur HÜl:ksicht auf ihre
Kleider gemahnt werden wollen.

In allen solchen 1 )ingen zeigt sich nicht die Liebe der
Eltern zu den Kindern, sondern J<:ite1keit und Mangel an
überlegung.

Kattowitz,

Uergnügungen und bektüre.

( Hick1ich ist der  [cnsch zu preisen. dem eine rrolu',
freudige Jugendzeit zuleil geworden ist. Mag, ihm am:h das
spätere Leben viel Schweres und Hartes hringen. die Er
innerung an eine glücklich verleute Kindheit wirft einen ver
söhnenden Sc:himmer auf seine ganze l.ehenshahn, und der
Frohsinn, den er in der .Jugend erworben. hleihl ihm ein
TrÜster und Helfer am:h in der späteren Zeit.

.\ufgabe der Erzieher ist es deshalb, soweit wie irgend
miigli(:h dafür zu sorgen, daß (lie .Jugendzeit ihrer Sdllll7.
hefohlenen recht froh und glücklich verläuft. Das Bestrehen.
dieser Aufgabe gerechl zu werden, haben wohl alle Ellern,
aher vielfach fangen sie es recht falsch an.

Die Grundlage des Glückes bei Kin-dem nich 1 weniger
als bei Erwachsenen ist das Gefühl treu erfüllter Pfli(:hl.
()ber dieses kann man sich vielleil:ht hin und wieder in einem
Augenhli(:ke der Erregung hinwegselzen, und der Leichtsinn
der Jugend ist dazu noch eher geneigt als das ruhige Emp
finden des gereifteren .\lt.ers. aher das I,ehen auc:h schon des
Kindes hringt es mit si(:h, daß der .\lIss(:hreitllng hald die
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Viel mehr aher gilL <.las noch von der Teilnahme dl '
Kinller an Vergnügungen. II:h will hierhei nidll von den
lii ppischen Kinderhällen und ähnlil:hen Veranslall ungen
spre(:hen, mil denen lörichte Eltern ihren Kindel'll Ver
gnügungen zu hereilen glauuen, die für dieses Aller nOl:h
keine sind. .Jungen und Mädeln isl es gleich peinlil:h, si(:h
"ie Erwa(:hsene zu benehmeu, ihrer ec:ht kindlichen naiven
Uesl:heidenheil, insofern es einer unzwe(:kmM.ligen Erziehung
lIoch nieht gelungen ist, diesen sl:hiinslen S(:hmuck des
kindlir.hen Gemütes auszurollen. widerspril:hl es, sieh in den
Mitle1punkt der Aufmerksamkeil geslelll 7.11 sehen. Es isl
ein GlÜck. daß nur wenige J':Itern in der ] .age sind, ihren
Kindern derarlige sogenannte Vergnügungen zu vers(:haHen.
.\ber audl ärmere Eltern hahen leider viel zu viel C;elegenheit
inBezug auf Vergnügungen an ihren Kindern zu sÜndigen.
\\'elc1wr Lehrer hätte nicht schon. hesonders am Montag
morgen, die Beohachtung gemacht, daß S(:hÜler, mÜrle und
unausgeschlafen, teilnahmlos dasilzen. Der C;rund ist der,
dal.l die mtern. "um den Kindern doch auch ein VergnÜgen
zu gewähren", in der Tat aber, um selbst den Ue(:her des
Sonntagsvergnügens bis auf die  eige auszukosten. ihre
schlafbedürftigen Kinder his in die I\acht hinein in Ver
gnügungsgärten oder auch in der tahak- unrl hierdunstigen
Lul"l von Hestaurationen festhallen. vielleicht gar hei irgend
einer VorsteJIung; die am allerwenigsten auf Kindergemüter
berechnet ist. Mit vollem Hechl verbietet die S(:hule ihren
Zöglingen den Besuch von Wirtshäusern ohne Begleilung
der Ellern - wenn sie es vermöchte, wÜrde sie es gern
überhaupt verwehren - und das Hauchen in der Öffentlich
keil. Denn ein Bedürfnis ist Hiertrinken und H.auchen für
halhwÜ(;hsige Kinder ni(:ht, unrl ihre geistige und körperlil:he
Enlwickelung wirrl rladurch ges(:hädigt. Die Schule an sich
hat an diesem Verbot nur insoweit ein Interesse, als die
Leistungen der SchÜler, die sic:h vorzeitig solc:hen Genüssen
hingeben, geschädigt werden und die Gefahr vorliegt. dal.!
die sittliGlle Kraft derseihen gehrodlpn wird. Viel mehr als

die Schule sind die Ellern dabei inleressierl, die durch Be
gÜnstigung sokl\{'n 1 reihens die schwelc Verantwortung
auf sieh laden, die geistige, siltliche und körperlkhe Ent
wickelnng ihrer Kinder zu heeinträchtigen. In einem gröl.leren
SI:hulort ist die Schule auch außerstande, Ausschreitungen
dieser Art zu verhindern. Nur Ellern und Pfleger ver
m iigen es.

Zu den l"iir Kinder ganz ungeeigneten Darbietungen
gehören die jetzt leider so überaus ueliehten kinemalo
graphisehen VorsleIlungen. Diese Vorführungen heruhen
auf einer <.leI' geistvollsten, zu den schönslen Hoffnungen
herechtigenden Erfindungen. Aher der Spekulalionslriel.J
gewinnsüchtiger Untemehmer hat die Kinematographen
aus einem hochwichtigen Miltel der .\nregung und Bo
lehl'llng 7.U einem Beizmittel der Sinnlichkeit und einer
herlauerlichen Förderung der Geschmacklosigkeit umge
wandelt. Ganz ahgesehen von dem schädigenden Einfluß
auf die .\ugen ist der Inhalt der dort vorgeführten Dinge
für Kinder häufig ganz ungeeignet. Schon ein Blick auf die
Heklametafeln der wie Pilze aus der Erde aufschießenrlen
Kinos zeigt, daß diese1uen auf das krasseste Sensatinns
hedürfnis und den Nerven- und Sinnenkitzel spekulieren.
E.s ist sdtlimm genug, wenn Erwachsene an solchen Vor
Hi.hrungen Freude finden, aher geradezu ein Frevel am Kinder
gemüt ist es, Knaben und Mädchen dorthin zu führen und
ihre Phantasie mit solchen Dingen zu vergiften. Die Sl:hule
hat getan. was sie konnte: sie hat ihren Schülem den Besuch
der kin matographischen Theater ohne Begleitung der Eltern
verhoten. An die Eltern auer richte ich die dringendeMahnung,
ihre Kinder nicht zu solellen Vorstellungen zu führen, we1l:he
geeignet sind, ihre Phantasie in verderbliche Bahnen zu
lenken.

Im engsten Zusammenhange damit mÖl:hte ic:h eine
andere brennenrle Frage der häuslichen Erziehung hehandpln:
die der Lektüre. ])as kindliche Gemüt hedarf der Lektüre.
\Venn die Arheit in der Schule und fÜr die Schule heendet
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isL, wcnn der Körper von Spiel und Sport crmÜdcL ist,
hringL ein angemessencr Lesestoff eine geeigneLe und segens
reiche .\bwechselung. :'Ilimm L die .\rbeit den Versland,
das Spiel den Körper in .\nsprut:h, so wendet sich die Lektüre
an die Phantasie des Kindes, die der Anregung, Ernährung
und übung ebenso bedarf wie Körper und Verstand. Diesem
Lesebedürfnis kommt die Schule dun;h ihre sorgfältig ausge
wählLen Klassenhiit:hereien entgegen, und die meisten Ellern
schenken wohl auch ihren Kindern zu Weihnachten und zu
Geburtstagen H ücher. Wenn die .J ugendschriften, welche
auf diese Weise in die 1 lände unserer Kinder kommen, vie1
lei(:ht auch nicht gerade durchweg die empfehlenswertesten
sind, so sind sie dodl. wenn nichL in ühergrol.ler Mcnge
genossen, nichL schädlidl. .Jene J<:inschränkung allerdings
mö(:hle ich hicr hesonders hervorheben. So wünst:henswerl
es ist, daß unsere Kinder durch das Lesen guter Bücher
angeregt und im Kreise ihrer 1\uffassungsfähigkeit auf das
GuLe, Wahre und Schiine durch LekLÜre hingelenkt werden,
80 verhängnisvoll kann all(:h auf diesem Gebiete die Pber
treibung wirkeil. Ic;h will von den körperlichen Schädigungen
durch vieles Lesen und von der Pflichlversäumnis, zu der
gerade das Lesen nur zu leicht verlockt, ganz absehen. . \ber
darauf mö,:hte ich hinweisen. daß die Fähigkeit, dem Unler
richt und den häuslichen Arbeiten die erforderliche .\uf
merksamkeit zuzuwenden, durch überLriebenes Lesen sdIwer
geschädigt wird. Denn unwillkürlich schweifen die jugend
lidIen Gedanken. die durch übermäUige LektÜre mit phan
tasLischen Vorstellungen angefüllt sind, von dem minder
interessanLen Stoffe zu jenen hinüber, und der Wille. ohnchin
durch dic  achgiebigkeit gegen die Lesewut geschwächt,
isL nichL stark genug, um eine KonzenLraLion der Gedanken
zu erzwingen. Besonders gefährdet sind hierbei die Schülcr,
welche daheim ein eigenes Zimmer zur Verfügung hahen.
)[ehr als einmal hahe ich bei Hesprechungen mit Ellern,
die über die geringen FortschriLte ihrer Söhne bekümmert
waren und dabei hervorhoben, daU diese sLundenlang in

ihrcm Zimmer säUcn und arbeilclen, darauf hingcwicscn,
daß da wohl heimliche Lektüre getrieben würde. und daß
eine gründliche nevision der Tisch schublade angemessen sei.
Ganz besonders gefährlich ist dahei nach Menge und Art
jene abscheu1iGhe Lektüre, die in Gestalt von Zehn pfennig
heften miL möglichst grellbunten und auf das Sensations
bedürfnis von Lesern mit schlecht gebildetem Geschmack
spekulierenden Titelbildern von gewissenlosen l\IensdIen
an Kinder und ungebildete Erwachsene massenhafL verkauft
wird. Diese HefLe enthalten inhaltlich durchaus wertlose
Erzählungen, die darauf herechnet sind, die Sinnlichkeit
oder auch die Abenteuerlust der Leser zu erregen. Des
l\Iannes Pflicht ist es, Gefahren zu Lrotzen und unter Um
ständen Blut und Leben für die Erreit:lmng eines hohen
Zweckes einzusetzen, und dementsprechend erfreut sich auch
schon die Phantasie des Knaben an der HesdHeibung und
Schilderung von Gefahren und Aben teuern. Das liegt im
Wesen und in der Nalur des Knahen hegriindeL, weil in ihm
schon alle Keime und Anlagen des späteren Mannes ruhcn.
I>ie:ser Freude an Abenteuern und Kämpfen mit Menschen.
Tieren und den Schrecknissen der Natur kOlllmt die .Tugend
literatur ver:ständnisvoll entgegen, indem sie jahraus, jahrein
z:lhlrei(:he Bände liefert, in denen Kriegs- nnd Jagderlcbnisse
lind HeiseahenLeuer geschildert werden. Aber während diese
Werke Taten zum Gegen:stande haben, welche aus den
cde1sten und testen Gesinnungen entsprossen sind, aus
hingebender Liehe zum Vaterlande und dem Bestreben, die
Wissenschafl zu fördern und der Menschheit neue Gebiete
u erschließen, wendet sich jene oben erwähnte Schund
und Schandliteratur Abenteuern zu, die aus den finstersten
nnd unedelsten Trieben des Menschenherzens entspringen.
I>iehs- und Häuhergeschichten, freche Eingriffe in das Leben
und Eigentum des Nächsten, tüt:kische List und rohe
(iewalt sind der Gegenstanrl ihrer S(:hildernngen. nnd
indem sie Banditen und Schurken zu Helden ihrer Erzählungen
macht, vergiftet sie die Phanta:sie und das Hechtsgefühl

icht in Sexta"
· dossarek

. \.

StSl11ll1
I

i

r

K \ T T 0 W J T Z.
G e b r ü der B öhm, Buch- und St.eindruckerei.

1912.

17

1

I,

I

I
Lr

1



I

I

I

I,

1 1

,I

I

I I

I: :1

,I
,

I

I!

u

i

I

r'

,

aus dem Ausfall
der Schüler den,
Hand der Eltern
ihrer Söhne zu v
sind gern zu müll
sprache rechtzei
setzung mit Ver !
auf E r f 0 I g.

Den Schülern wiI
hause zu sprechen sind.
zimmer Sprechstunde. lI

Kattowitz,

.

()

ihrer Leser. Knahen, die sokher LektÜre zum Opfer falll'n,
sinrl im hijl;hsten ;\[al.le siLLlil;h gerährdet. :\Tu I' zu leil;!lt
WUt si(;h der jugendliche Idealismus auf falsche Bahnen
lenken; das silLlich noch nicht ausreichend gefestigte Kiud
gerät in \" ersuchung, in den verworfenen Helden jener Er
zäh1ungeu hewuudernswerte Vorbilder zu sehen und ihre
Taten zunii(:hst im Spiele mit Altersgenossen na(;hzuahmen.
:\Iur zu leicht kommt es vor, daß aus dieseu Spielen Ernst
wird. Hingerissen von der verlogenen Homanlik der
Sdlrilleu, den verste(;kten Höhlen der V erhrech er, ihren
geheimnisvollen, au f das Sensationshedürfnis ungehildeter
[,esel' berechneten Eiden, ahmen die jugendlichen Opfer
die!>er gewissenlosen Geschichtenschreiher zunÜchst di e
Äuf.lerliehkeiten nach, wagen dann wohl, um sich imnH'r
neue I [efte dieser Schmutzliteratur zu vers(:haffen und die
dun:h die Lektüre gesteigerten Anforderungen ihrer GenuB
snl'ht zu hefriedigen, sich von ihren Angehörigen zunÜ(:hst
kleinere, dann gröBere (;eldheträge anzueignen und lassen
sich sch1ießli(;h, wenn ihr Treihen nicht rechtzeitig entdeckt
undihmeinenergischesEnde gemachtwild, auch zuVerbrechen
gegen Fremde hinreißen. Kur zu oft hört und liest man von
schweren Vergehungen Jugendlicher gegen Leben, Gesundheit
und Eigentum. zu denen das Lesen jener ahscheulichen
Schriften den ersten AnstoLl gegeben hat.

Dieser SchundlektÜre gegenüber ist die Schule nahezu
machtlos. Nur allmählieh vermag sie ihr dun:h die Bildung
des Geschmacks ihrer Zöglinge entgegenzuarbeiten, aber in
dem Alter. in welchem die Knahen gerade Freude an diesellI
Lesestoff zu finden pflegen, ist jener Einfluß noch zu gering.
Eiu Vorbeuguugsmittel sind die Klassenhü(;hereien, welche die
SchÜler mit gesundem Lesestoff versorgen. Aher .Jungen.
die von der in diesem Alter so häufigen Lesewut befallen sind,
genügt die notgedrungen schmale Kost nicht, weh:he ihnen
die Klassenhi.i<:herei liefert, und dem durch die Schundliteratur
schon verdorbenen Ges(:hmack sagt (he von der Schule ge.
hotene gesulllle Nahruug nidll zu. Die Schundliteratur

7 r
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unmittelbar bekämpfen kann die Schule nur durchWarnungen
und Ermahnungen und durch Wegnahme der Hefte, die
verbotenerweise mit in die Klasse gebracht und hier vom
Lehrer bemerkt werden. Letzteres ist aber immerhin nur ein
Ausnahmefall. auch sind die hetei1igten Schüler meist
sGhlau genug, die lIefte nicht mit in die Schule zu bringeI!.
Ilier ist ein segensreiGhes Feld für die Betätigung des Ilauses.
Die Lektüre ihrer Kinder zu überwachen und richtig zu
wählen ist eine der wichtigsten Aufgaben verständiger EI tern,
und gern sind die Lehrer bereit, ihnen bei der Auswahl von
BÜchergeschenken heratend zur Seite zu stehen. Völlig
Sa<:he des Hauses aber ist naturgemäß die Überwachung
(Ier Lektüre, Oal3 ein Zuviel im Lesen Überhaupt schädlich
ist, ist bereits gesagt, aber mehr als die Menge ist die Art
des Lesestoffes der elterlichen Aufsicht bedÜrftig. 'Wenn
diese nach den oben dargelegten Grundsätzen geÜht und auch
(11'1' Umgang der Kinder vernÜnftig überwacht wird, wirken
die Eltern segensreich auf die geistige und siLLliche Ent
wicke1uug ihrer Kinder ein.

5dmluersöumnis, \7erspötung, Teilnahme am
wahlfreien und Turnunterrimt.

Der Unterricht in einem jeden Lehrfm:he, wenn er sonst
vernÜnftig geregelt ist, gleicht der AuffÜhrung eines GeuÜudes.
Wie hei diesem Schi('ht auf Schicht folgt, jede einzelne auf
der vorhergehenden ruht und den folgenden zur Grundlage
dient. das !laus aherwährelHl der ganzen Hauzeit alImÜh1ich
wiichst, wenngleich der Fortschritt an jedem einzelnen Tage
kaum hemerkhar ist, so s(:hreitel der UnterriGht in den ein
zelnen Fächern stetig, wenn auch langsam von StUlHle zu
Stunde fort in der 'Weise, daß die Lehraufgahe der vorher
gehenden zum Verständnis des in der nächsten SIIIIHle he
handelten Stoffes unentbehrlich ist. 1>anms geht hervor,
dal.! jede Yersäumnis einer UnterrichtsstlllHle dPIII Sl'hiiler
SI:luHI('n hringt, inshesondere dann, wenn er sieh lIi(;ht ge
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wissenhaft hemüht das Versäumte schnell und ordenlIich
na<:hzuholen, sondern, wie es törichterweise recht oft vor
kommt, glauht, sich mit der Entschuldigung "ich hahe in
dcr vorigen Stunde oder damals, als dies durchgenommen
wurde, gefehlt", allen weiteren Folgen entziehen zu können.
Notgedrungen bleiht das Wissen solcher Schüler, die ort
fehlen, lÜckenhaft, und verständige Eltern sollten schon aus
diesem Grunde ihr möglichstes tun, um einen regelmäßigen
Schulhesuch ihrer Kinder durchzusetzen. Inshesondere sind
die schwer kontrollierbaren Kopfschmerzen für viele Sc:l1iiler
ein sehr beliehtes Mittel, um sich dem Unterricht zu entziehen.
andererseits können sie auch das ,\nzeichen einer schweren
Erkrankung sein, die sobald als möglich energischer Ahhilf£'
hedarf. Aus heiden Gründen sollten Ellern, deren Söhn£'
oder TÖI:hter öfters wegen Kopfschmerzen die Schule ver
siiumen, nicht anstehen einen Arzt zu Hate zu ziehen.

»a die Schule darauf bedacht sein muß, alle ihre Ziig
linge mög1i(:hst gleichmäßig zu fördern, empfindet sie natur
gemäß jedes Fehlen als eine Störung. Sie erheht deshalh,
unrl mit Rücksicht auf die Ordnung und Schulzucht mit
vollem Hecht, den .\nsprueh, daß sie von einem Fehlen wegen
Krankheit rechtzeitig. d. h. gleich am ersten Tage, unter An
gahe des Grundes henachrichtigt wird, und daß beim Wieder
eintritt des SchÜlers ein Entschuldigungszettel eingeht, auf
we1<:hem »auer und Grund des Weghleibens angegehen wird.
Insbesoudere die ersterwähnte Bescheinigung zu sl:hicken
können sich viele Eltern noch immer nicht entschließen, oh
gleich sie durch ihre Unterschrift auf dem letzten Blatt der
Schulordnung diese wie die Ührigen Bestimmungen derseIhen
als für sie hindend anerkannt hahen. Und doch ist gerade
diese erste Mitteilung von ganz hesonderer Wichtigkeit.
\Venn es uns gelänge, die Eltern unserer SchÜler dazu zu
hringen, daß sie, ohne eine .\nfrage der Schule ahzuwarten,
sofort das Fehlen ihrer Söhne meldeten, so wiire letzteren die
;\'liiglil:hkeil. ohne \'orwissen der Eltern die S(;hu1e wenigstens
f'inigf' Tage lang xu versiinmen. henonillll'lI. und die J\nstalL
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wäre schon spätestens am zweiten Tage in der Lage zu wissen,
oh ein solcher Fall v0l1iegt oder nicht. Bei der großen 7ahl
der auo;wärtigen SchÜler, wekhe nicht am Schulorte in Pension
sind. sondern mit der elektris('hen orler Staatshahn täglich
von auswärts kommen, ist eine sofortige und persiin1iche
Erkundigung nach dem Grunde des Feh1ens nicht mög1idl,
('S hedarf dazu des brieflil:hen Verkehrs, und damit geht viel
Zeit verloren. Auch haben wir gerade in der letzten Zeit
die Erfahrung machen mÜssen, daß derartige Anfragen der
St:l1U1e von den Schülern ahgefangen wurden und somit gar
nicht vor die Augen der Eltern gekommen. sondern durch
gefälst:llLe Zettel heantwortet worden sind. In andern Fällen
haben auch die Eltern die einfachsten Regeln der I [öflichkeit
mißal:htet und jene Anfragen unbeantwortet gelassen. \Venn
sit:ll dann der Direktor genötigt sieht mit strengen  laßregeln
vorxugehen und zu verlangen, daß hei jedem Fehlen eines
sol(:hen unzuverlässigen SchÜlers eine ärztliche Bescheinigung
heigebracht oder daß er in eine vom Direktor vorher ge
hilligte Pension in der Stadt gegeben wird, wo seine über
wachung seitens der Schule möglich ist, oder wenn gar die
EnLfenmng eines derartigen SchÜlers nöLig wird. welt:her
durch sein pflichtvergessenes Benehmen die Schul7Ul;ht zu
untergrahen sucht, dann ist die Heue zu spÜt. und die Ellern
mÜssen mit dem Sohne, wie sie die Schuld geteilt haben.
atH:h die Sühne auf sich nehmen.

Ein weiterer hier zu hesprechender Punkt ist die Neigung
mancher Ellern, ihre Söhne aus irgend welchen wenig stil;h
halligen <irÜnden vom SI;hu1unterricht auszuhitten. I [O(:h
zeiten, Begrähnisse und Konfirmationen womöglich weit
entfernt wohnender Verwandten gehen den AnlaU zu der
artigen Gesuchen, bei denen ganz außer acht gelassen wird,
daß nicht nur die versäumten Tage, sondern auch vielfach
die Tage vorher und nachher dem Unterri(:ht verloren sind.
Massenhaft gehen soIc:he Gesuche vor den großen Ferien ein.
Ohglei<:h der wahre (irund, nämlich der \\'unsl:h, dem Ühl'r
gl'oßen .\ndrang auf der Eisenhahn zu Beginn df'r [-'primI xu
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entgehen und außerdem hei früherer Ankunft am Ziele ein
möglichst gutes Unterkommen zu finden, überaus klar auf
der Hand liegt, werden doch alljährlich Dutzende dieser Ge
suehe mit den wunderharsten Begründungen eingereit:llt.
Wie sehr dadurch der geordnete Unterril;htshetrieb gestörl
nnd das Fortkommen der Schüler gehindert wird, findet
keine Beal:htung. I<:h ril:hte daher hier das dringenfle Er
su<;hen an die Eltern unserer Schüler, mit derartigen Anliegen
im woh1verstandenen Interesse ihrer Kim1er möglidlst zu
rückhaltend zu sein.

Ein großer Organismus, wie eine höhere Lehranslalt
es ist, kann ohne peinlidle Ordnung nicht hestehen, und auch
fÜr ihre Zöglinge ist die Gewöhnung an Ordnung eine wichlige
Iitgahe für das Lehen. Zur Ordnung gehört aber der reehl
zeitige Beginn des Unterrichts und die rechtzeitige .\n
wesenheit der Sdlüler in der Klasse. .\Il(:h dafür kann und
muß das Elternhaus sorgen. Mit aller Festigkeit ist darauf
J;U hallen, daß die nötigen Schulhüdler schon am vorher
gehenden Abend zurechtgelegt sind, so daß das Kind am
folgenden Morgen nicht nötig hat ängsLlich in der ganzen
Wohnung danach zu sll(;hen. :\alürlidl ist es auch die Auf
gahe des Elternhauses, dafür zu sorgen, daß die schulpflich
tigen Kinder rechtzeitig aufstehen und ihr FrÜhstück so
feltig finden, daß sie zur hestimmten Zeit den SI;hu1weg an
treten können. Wenn Schüler wegen häufiger Verspätung
getadelt werden müssen, wirft dies stets ein ühles Licht an f
die im Elternhause herrsGhende Urdnung, und der Tadel trifll
meist in derseihen Stärke die EItern wie den gerügten
Schüler.

In den oheren Klassen, in denen die Schüler sdlOn reifer
u(ld v€fständiger sind, komm t die Schule dem Ri1f1ungs
stIeben des einzelnen insofern entgegen, als sie ihm Gelegen
heit bietet, neben den pflil;htgemiil.\ hesm:hten Unterrichts
stunden auch in emigen Fä!;hern sieh fort- bezw. vorzu
hilden, die nil:ht ill den Hahmen des Pflidltunterrirhts ge
hiiren, niimlidl im Zeiehnen und im Frallzüsis(;]Jen oder

IlehräisdlCn. Leider wird VOll diesem Entgegenkommen dl.r
Sdlllle zu wenig (iehrauI:h gemacht. Von den Kritikern des
Gymnasiums, zu denen ja aUGh vielfaGh die SGhÜler desseihen
seIhst gehören, wird ihm immer und immer wieder der Vor
wurf gemal:ht, es pflege die alten Sprachen zu sehr, die
modernen zu wenig. Nun haben die Gymnasiasten \"(111
Qnarta his l.nlersekunda für das Französische einen gewissen
{irund geiegI, man sollte meinen, daß die Gelegenheil. auf
diesem (irunde weiterzubauen und dem vielheklagten Mangel
an Kenntnis der neueren SpraGhen ahzuhelfen, mit Feuereifer
benutzt wenIe: aber weit gefehlt, kaum die lliilfLe der
S<:Ili.iler der oberen Klassen nimmt an diesem Unterri<:ltl
teil, die allllern ziehen es vor, die heiden Wochenstunden, die
dem Französischen gewidmet sind, mit  ichtstun zu ver
hringen. - Daß das Ilehräische, wekhes eigentliGh als Teil
des theologisl;hen Studiums auf die llniversität gehörl, nur
eine verschwindend geringe Beteiligung aufweist, ist nicht
zu verwundern. - ALJer im hÖI:hsten Maße LJe<lauerliGll ist
es, <laU die Schüler unserer Anstalt dem wahlfreien Zeidlen
unterricht gegenüher sich so aLJlehnend verhalten. Ganz ah
gesehen davon, daß das Zei<:lmen für den spiiteren Techniker,
lediziner, :Kalurwissensd13ft1er und Geographen teils unLJe
<lingt niilig, teils dringend wÜnsdlenswert ist, ist.es für die
allgemeine Bildung von hÖI;hster Redeutung. Erst durch das
Zeichnen lernen wir sehen, d. h. genau die Einzelheiten er
kennen, die Ilauptformen vom Nehensäch1il:hen unter
sclH'iden, die gegenseitige Lage der Gegenslände feststellen,
kurz, unsere Fähigkeit, SI:hönes zu genießen, wird durch das
ZeiGhnen gesteigert. Und wie angenehm ist es, wenn man im
stande ist, eine Landsl:haft, ein (laus, einen Gegenstand,
der uns gefällt oder von Wichtigkeit ist, mit ein paar StridH'n
I.U skizzieren. Und von den SchÜlern der heiden Primen und
vier Sekunden haben im letzlen Sommer 1-1, im .jetzigen
Winter 7, d. h. 10 LJezw. [,,2 <}  am Zeichenunterrieht teilge
nommen, {irund: flie Zeichenstunden liegen nachmittags,
ul\(1 sie wollen sidl dt'n freien ;'\achmitLag nicht zerstören.

Kattowitz,
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Bis Ostern 1!11O haLLen dic S(:hüler tier ohcren Klasscn
2 his :l :'\:u:hmiUage in der W(I(:he mit Pl'Iichlstunden hesctzt.
j£'lzt nach Einführung der Kurzstunden liegt in den Primen
und Ohersekunden nur je eine Pflichtstunde (Turnen) in der
ganzen Woche an einem Nachmittage, und die auswärtigen
S(:hüler siud aueh noch von dieser befreit. aher trotzdem isl
tlie Beteiligung am wahlfreien Zeichenunterricht hes(:hämeud
geflng.

Hier wäre ein Eingreifen des Elternhauses im hÜchsten
Maße wünschenswert. \Venn der Vater seinem Sohne ent
s(:hieden den \Vunseh aussprä(:he, er solle am französischen
uud Zei(:henuuterri(:ht teilnehmen und die (;elegeuheit he
nützen, sich iu diesen Fächern weiterzubilden. so wäre ohue
Zweifel die Glei(:hgültigkeit und Trägheit der S(:hüler leichter
zu überwinden als durch die doch notweudig nur allgemein
gehaltenen VorsIellungen des Direktors.

Ein dunkler Punkt in deu Beziehungeu zwischen Sdwlc
und Elternhaus isl die Verschiedenheit der :\nschauungen
über die Notwendigkeil des Turnunterrichls. Die Schule sIeht
auf dem Standpunkte, daß energische, zielbewußt geleiteIe
körperliche Bewegung, wie sie der Turnunterricht hielet,
gerade hei der sitzenden r .ehensweise, welche die S(:hu1e
notwendig mudlI, von a'lUerordentlicher Wichtigkeit für
die Gesundheil und Leislungsfähigkeit des heranwachsenden
Gesch1ech tes ist. Yon diesem Gesich lspunkte aus ha hen die
Schulhehiirden das Tu men zum Pflich LI':H:h gema<:ht, die
Zahl der wöchentliehen Turnstunden vor einer Heihe von
.fahrpn VOn zwei au f drei erhÜh 1 und im Vorjahre die Ein
richtung f:;etroffen. daß an allen Tagen. au denen keine Turn
slunde liegt. ;:; his 10 Minuten der Unterri(:hlszeil auf Frei
ii hungen verwendet werden soll eIl. Und es isl eiue Freude.
zu sehen, mil welcher Lust und Liehe unsere .Jungen lurnen
und spiell'n. wie dahei die Blasiertheit s(:hwindet, hinler der
sich die jugendliche Frische sonsl nur zu gern verbirgt, und
an ihre Stellf' die natürliche Freude an kräftiger körperlicher
Bewegung und dip lehendige 1\nleilnahme an ühung und

Spiel lritt. \'ou ,Jahr zu Jahr vennim1erl sich dic Zahl der
I.chrer, dic in körperli(:her Belätigung der Jugend, in Eis
lauf und Schwimmen, in Spiel und Sporl eine hedauerliche
und tadelnswerte Hes(:hränkung der Arheitszeit sehen, vie1
mchr ges(:hieht von seilen der S(:hu1e alles, um alH:h die
köqJl'rliGhe .\usbildung der ihr anvertrauten Schüler zu hehcn
und zu fördern.

Um so hedauerlieher ist es, daß die Eltern vielfa<:h ge
neigt sind ihre Kinder dem TurnunterriGht zu en tziehen.
(InverhäItnismäßig hoch ist die Zahl der Befreiungsgesuche,
und mehr wie eins wurde auf Grund eines kreisärztlichen
Gutachtens als unbegründet zurückgewiesen. Die  eigung
des Schülers geht vielfach dahin. si(:h ein paar freie Stunden
zu verschaffen, in denen er von der Sehule ni(:ht beaufsichtigl
ist. Flugs hemerkt er irgend ein Leiden. um\ die Eltern in irre
geleiteter Sorge für die Gesundheil ihres Sohnes su(:hen die
Befreiung vom Turnunterricht nach, statt mit Rücksicht auf
seine körperliche Entwickelung darauf zu dringen. daß er
die leiGhte Unpäßlichkeit Üherwindet und am gesamten
Turnunterricht oder wenigstens an denjenigen ebungen teil
nimml, an denen dies ohne Bedenken und Gefahr möglich
ist. Vielfach kann man beobachten, daß Schüler. die Be
freiung vom TUflllm terri(:ht nachgesucht hahen. in den Pausen
die wildesten und hei den Spielen oie waghalsigsten sind. ohne
durch das Leiden, we1(:hes sie angeblich zum Turnen unmhig
macht. in ihrer Bewegungsfreiheit und -fähigkeit gestört
zu werden.

Den beslen Beweis dafür. daU das oben Gesagte nicht
dem .\rgwohn und Mißtrauen eines pessimistisch gesinnten
St:hulleiters entspringl. sondern reine Wahrheit ist, mögen ein
paar Zahlpu liefern. Bis Ostern HJ10 lag der Tumunterricht
zum Teil an den NaGhmittagen. seil der Einführung der
Kurzslunden liegt er mit Ausnahme von je einer Turnstunde
in Prima und Obersekunda ausschlieUlich vormittags mitten
unter den Ührigen L'nterrichlsslunden. 1':s liegt auf der
I lalld, daU die B<,frf'iung von einpr mill('n im Übrig<'1I I"nler
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ri(;ht gelegenen Stunde t'ür einen SchiileI' milHler vcrlo(:kend
ist .IIs die von einer  .H;luniLlagsstunde. :\'un beLrug der
Prozentsatz der auf ( rund eines ÜrzLliGllen Zeugnisses von
dcr Teilnahme am Turnunterricht hefreiter Schüler:

Im Sommer 1111 Winter
1 !IU7/UX \),2 !I,!I
1 !IOXjO!1 11,;) 10,8
I !109f1O I :i,3 12,3
1!110/1l 7,7 ;).x.

\Vährend die Zahlen in den erstgenannten .Jahren eine
stele Tendenz zum Steigen haUen. sind sie im letzten .Jahre,
in dem die Ni(:htbeteiligung am Tnrnunterricht nicht mehr so
,'eizvoll war. plötzli(;h auf etwa die HäHte nnd weniger als die
11ätrte gesunken. Daß nicht der Gesundheitszustand der
Schüler sich im llandumdrehen von Winter 1!I09flO bis zum
Sommer 1910 so wesentlich gebessert hat, ist einleuchtend.
I.:ltern und :\.r,,-te sind vielmehr ni(;ht mehr so stark mit der
Ausstellung von Befreiuugsgesnchen in Ansprll!:h genommen
worden, weil das Ergebnis derselben zum guten Teil das Ver
führerische eingebüßt hatte.

Unter diesen Umständen riGhte ich an Eltern und Ärzte
die dringende Bitte, nicht so leiGht, wie es früher geschehen
ist, auf Wunsch der Sdlüler die Befreiung von dem für
die körperliche EntwiGkelung so üheraus wichtigen Turn
unterricht zu verlangen.

jahrzensur entgegen, und es giht Zeitungeu. in dCIH'n all
jähr1id1 vor \Veihna(;hten der \\'uns(;h ausgesprm:hen wird.
£laU im Interesse einer ungestörten \VeihnaGhtsfeier doch
wenigstens an diesem Termin das Zeugnis wegfallen mö(;hte.
\Venn die SGlwle trotzdem an den Zeugnissen festhält und
alH;h die erst kürzlich erschienene neue Dienstanweisung
für 1 )irektoren uml Oher1ehrer flie Ertei1ung von Yierteljahres
zeugnissen anordnet, so deu tet sGhon das darau f hin, da 1.1
an maßgebender St£'IIe die Zensuren na(:h wie \'or als unent
hehrlil:h hetraGh tet werden.

t'nd in der Tat silHI sie audl dringelHl nötig. Zunächst
haben die Ellern. die Hir ihre Kinder so große Opfer bringen.
ein Anredlt darauf. in gewissen ZwisGllenräumen zu erfahren.
oh die Fortsehritte ihrer Söhne ihren Wiins(;lwn entsprecheu.
Sodann aher ist jedes Zeugnis ein deullir.her Wink für die
Eltern. beizeiten ein:.mgreifen und auf .\usfülhmg einzelner
Lii(;ken rechtzeitig hefla(;ht zu sein. LeifIel' werden aber
häufig die Zeugnisse der ersten Vierteljahre wenig heachtet.
und erst .\usHilIe im \\'eihnm:htszeugnisse finden die gehörige
Berücksichtigung. Dann möchte mit 11ilfe alter möglichen
Ilauslehrer in einem \'ierteljahre das mH:hgeholt werden,
was in flreien versäumt worden ist, und womöglich versm;ht
man dann nOGh einige Wochen vor der Versetzung hei
Direktor und Lehrer sein ( Iii!:k mit Versicherungen. wie
fleißig der .Junge in der letzten Zeit gewesen sei. und mit flen
hesten Verspredlllngen für flie Zukunft. Viel erfo1grei(:her
wäre eine soh:he Hü(:kspra{:he hald im .\nfange des S(:hul
jahrs. mindestens nm;h dem ersten Zeugnis. nadl flem vor
letzten ist es häu fig zu spä L.

Ferner sind die Zensuren niitig. nm irrtüm1i{;hen An
:-I(:hauungen der Eltern üher den Stand ihrer Söhne in der
Klasse rechtzeitig entgegenzutreten. .\III:h solr.he Ellern.
die sir.h wirklich und dauernd um die Sdwlleistungen ihrer
Söhne hekümmern und ihre Hefte regelmäßig sich vorlegen
lassen. gewinnen d:uhm;h dO!:h nur einpn Einh1i(:k in deren
sc:hriflliche I.eistnngen. Diese sind aher ,\,on den miillllli(;hen
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So sehr der SGllüler die Ferien herbeisehnt. die ihm
!HIGh langen Sr.hulwochen die mehr oder weniger wohl ver
(liente Freiheit bringen: ein Stein des Anstoßes liegt dOGh
no(;h zwis':hen Sr.hulzeit und Ferien, das Zeugnis. Und
gerade di£'jenigen, weh:he die grÜl.lte SehnsuGht na<:h jenen
hegen, hahen oft allen Grund diese Mitgahe des letzten
S<:IlUIlages für weniger wüns(:henswert zu hetradlten. Au(:h
viele Eltern sehen mit Bangen lIIul .\ufregung der Viertel
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oft verschieden, hald besser, hald schwächer, wenn auch
natürlich ein schroffer Gegensatz zwischen heiden in einem
Fache unter normalen Verhältnissen kaum möglich ist.
Immerhin wird ein gewissenhafter Lehrer sich heutigen
Tages nicht mehr, wie das früher wohl der Fall war, in seinem
Urteil ausschließlich nach den schriftlichen Arbeiten richten,
Über die mündlichen aber sind die Eltern natürlich nicht
unterrichtet. Diese LÜcke auszufüllen ist das Vierteljahres
zeugnis bestimmt.

Es ist ein oft begangener Fehler, daß die Eltem der
Platznummer eine zu große Bedeutung beimessen, und zwar
ein so großer Fehler, daß ich den lebhaften Wunsch hege.
die Hangziffer möchte möglichst bald, wie das in Oberprima
schon lange und für die höheren Mädchenschulen neuerdings
angeordnet ist, aus dem Zeugnis auch aller unserer Klassen
verschwinden. Das Maßgebende in der Zensur ist nicht die
Platznummer, sondern das L'rteil üher die Leistungen. üher
Betragen und .\ufmerksamkeit. .Jene deutet nur das Ver
hi.ilLnis an, in welchem der einzelne seinen Leistungen nm:h
zu seinen Mitschülem steht, ist also nur relativ, jene gehen
an, inwieweit er in jedem Fache den .\nforderungen des
Lehrers entspricht, sind also absolut. Die P1atznummem
werden an unserer .\nstalt nach bestimmten Begehl berechnet:
haben mehrere Schüler dieselbe Kummer. so können sie doch
nicht denselben Platz erhalten, und es ist wohl mögli<:!l,
daß ein Schüler um mehrere Plätze hinter oder vor einem
andern sitzt, der eine ganz gleidlwertige Zensur hat. Femer
aber gibt Matthias in seinem trefflichen. allen ElLem aufs
ange1egentIichste zu empfehlenden Buch 1) Wie erziehe ich
meinen Sohn Benjamin '! nodl einen andem wichtigen (;'rund
gegen die Üherschätzung der Bedeutung des Klassenplatzes
an: "Der Klassenplatz kann sehr täuschen. \Venn etwa
unser Benjamin der 20. unter 40 SchÜlern ist. so muß man
hedenken, daß die 20 letzten aus sehr verschiedenen Ele

1) Miinchl'n, J\cck.

. .

31

\

meuten sich zusammensetzen: es sind Faule, die begaht sind.
also Jungen, die arheiten können. aber vorläufig noch nicht
wollen, und Fleißige, die aber unhegaht sind, die also wol1en,
aber nicht können; eine driLLe Gruppe besteht aus denen,
die nicht können und auch nicht wollen, die also stets das
Privilegium genießen werden, die untersten Stellen einzu
Ilehmen. Bückt nun die Versetzungszeit näher heran, so
strengen sich vielfach gerade die hisherFaulen, aberBegahten
:111, und Bild und Hangordnung verschiebt sich sehr zu
Ungunsten unseres Benjamins, der den 20. Klassenplatz
nicht info1ge eigener guter Prädikate einnahm. sondern in
folge der SchIech tigkeit seiner Genossen."

Eine Änderung weisen die Zeugnisse in den gegenwärtigen
Osterzensuren zum ersten :\Iale auf; die Beurteilung des
Fleißes fehlt bei den meisten Schülem. In der Tat war diese
Zensur sehr wider den Willen der Lehrer gewiß oft nicht ganz
gerecht: Schüler, denen es leicht fiel, haben gewiß öfters zu
gute, minder hegahte zu schlechte Zeugnisse üher ihren
hiiuslichen Fleiß erhalten. So ist denn die .\nordnung mit
Freuden zu begrüßen, dall ein Zeugnis über den Fleiß nur in
.\usnahmefällen erteilt werden soll.

Gehen schon die Zeugnisse oft genug .\n1aß zu Klagen
über Ungerechtigkeit und Härte der Lehrer, so ist das in
noch viel hüherem :\laße der Fall bei der Versetzung. Auch
solche Eltem, denen die Zeugnisse nil:ht viel Kopfzerbrechen
machen. geraten in Erregung, wenn ihr Sohn sitzen h1eiht
und ein Jahr verliert. In erster Heihe ridltet sich ihr Zorn
gegen den .JungeIl. Sie hedenken dabei nicht, oh sie nicht
seihst durch ihre (IleichgÜltigkeit während des .Jahres oder
durch allerlei .\b1enkungen und Zerstreuungen, die sie ver
anlal.lL oder gestaLtet haben, einen großen Teil der SGllu1d
an dem unglücklichen Ergebnis tragen. Das Opfer des elter
lidlen Zoms seinerseits ist wieder bed:H:hL die Schuld VOil si(:h
auf die Lehrer abzulenken, und hald ist Vater und :\IuLLer
ÜherzeugL. daß dem Kinde das grül.ILe Unrecht widerfahren
isl. Sie wün1en mit ihrem Urteil zweifellos minder \'ors(:hnell
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sem. wenn sie wüBLen, wie sorgfiiltig die SI;hu1e gerade hei
der Festsetzung der Versetzungen zu \Verke geht. Denn :ll1I;h
den Lehrern ist es völlig klar. was ein Lebensjahr zu bedeulen
hat. und nur dann entsl:heiden sie sil:h daHir, den S(;hüler in
seiner Klasse zurückzuhalten, wenn sie der Cberzengung
sind, daß er in der neuen ni(:ht vorwärts kommen kann.
In diesem Falle kann man auch nil;ht von einem verlorenen
.Jahre sprechen, sondern im ( egenleil, ein S(:hiiler, der das
zweite Jahr ril;htig benntzt, trÜgt einen Gewinn für seine
ganze Schulzeit und unter Umstiindpn Hir sein spiiteres
Leheil davon.

Hat endlic:h der zum .JÜngling herangewal;hsene Knahe
die Klassen der höheren Lehranslalt dun:hgemachl. so steht
er und mit ihm seine Ellern vor einer neuen .\ngst. der
Reifeprüfung. Daß sie die au fregenclste im Lehen des viel
geprüften Menschen ist. dafür wird meist die oll hezeugle
T.-ttsal:he als Beweis angeführl. daf.! sie und nur sie aUI;h im
späteren Lehen immer wied('r in den Träumeu als S('hreck
gespenst aufsteigt. .Jedol;h ist das zum Teil wohl so zu er
khiren. daß man, durch frühere Erfahrung belehrl und geistig
nnd physisch reifer geworden. den späteren Priifnngen mit
mehr ( emütsruhe entgegengeht als jener ersten, und daß
man sil;h ihnen erst zn unterziehen hraucht, wenn man ein
gÜnstiges Ergehnis mit einer gewissen Sicherheit glauht
erwarten zu dürfen. Aber trotzdem haben die his zn einem
gewissen Grade re(;ht, well;he die Heifepriifnng als die sc:hwersle
von allen bezeichnen. In ihr wird ohne wesentlil;lw Hücksicht
auf  eigllllg oder .\hneigung des S(;hÜlers gegen dieses oder
jenes Fal;h ein nicht unbeden temles allgemeines Wissen
heansprucht, wÜhrend alle spiileren Prüfungen sich auf das
Fal;h heschränken. welches man sich als Lebensberuf gewählt
hat. Diese \'ielseitigkeit der HeifeprÜfnng WUt sie in der
Erinnerung. wenn man sehon viel von seiner Schulgelehr
samkeit vergessen hat. denn auch besonders hedenk1il;h
ers(;heinen. Talsä(:hlil:h ist sie aber dem .Jünglinge. der
..hen am .\hsl:hlnl.l seiner SI;hulzeit stl'ht. nicht so schwierig,

wie man denkt. l-nd dazu kommt. daß im Laufe der Zeit
wesentliche Erleichterungen eingetreten sind. Der (je
dächtnisstoff ist bedeutend eingeschränkt. und dur h die
Möglichkeit weitgehender .\usgleichung wird auch der
individuellen Yeranlagung und :"rIeigung der Prüflinge Hedl
nung getragen. Ferner wird die Heifepriil'ung als einzige
von den Lehrern ahgehallen. weh:he die Y orhildung der
Prüflinge Jüngere oder kürzere Zeit. mindestens im letzten
Jahre, in der Iland gehaht hahen. Das dadurch herheige
führte persönliche Yerhällnis zwisrhen Prüfenden unu
Prüfling ist ,'on hohem \Y erte für einen gÜnstigen \' erlauf
der Prüfung. Elllllich aher wird der Heifeprühlllg ein grol.!er
Teil ihres Schreckens dadurch genommen. dal.l die Beur
teilung der Klassenleistungen fÜr die Zuerkennung der Heife
von größerer Bedeutung ist als die Leislungen in der PrÜfung.

Trotzdem möchle ich auf keinen Fall die Heifeprüfung
missen. Sie ist der gegehene Ahsch1uß für die langjährige
gemeinsame Tätigkeit von I.ehrern und Schülern. dazu he
stimmt. zu zeigen, was sie erreichl hahen. Die .\nwesenheit
eines Provinzialschulrats bürgt dafür. daß die .\nforderungen
an den ,'erschiedenen .\nstalLen verhiiltnismäßig gleiGlI.
nicht durGlI GutmÜtigkeit oder Strenge der I .ehrer je lwchdem
zu leicht oder zu schwer sind. Der im allgemeinen sehr günstige
Ausfall der Prüfungen 1HBl erkennen. daß die .\nforderullgen
dem normalen Wissen uud Können eiues Oherprimauers
durchaus entsprechen. Daß aher die neifeprüfung gewisser
maßen als Markstein im Leben des :\Ienschen aufgerichtet
und nicht zu einer hlol.len \'ersell;ung \"on der Schule auf
die HOl:hschule ahgeschwächt wird, das verlangt geradezu
gehieterisch die Bedeutung des Ereignisses. Der junge Mann
soll heweisen, daß er aus eigener Kraft etwas zu leisten
vermag. ehe er aus dem Schutze des \"aterhauses ins Treihen
dl'r Welt, aus der Strenge der Schulzuchl ;u die Freiheit
des akademischen Lehens ühertritt.
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