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den öffentlichen Spielplatz im Festungsgraben, in der Gegend, wo jetzt die Alexander-
strafse liegt. Sonntags war vor der Messe eine geistliche Lesung, nach derselben von
11—12 Uhr der Religionsunterricht, von 4—5 Uhr nachmittags abermals Gottesdienst in
der Gymnasialkirche.

Die Schüler hatten für jede Klasse ein besonderes Schulbuch, welches den ganzen
Unterrichtsstoff umfafste, den sie jedesmal in den einzelnen Fächern sich anzueignen
hatten.

Am Schlüsse des Schuljahres, nachdem die Versetzungsarbeiten angefertigt waren
und die öffentlichen Prüfungen stattgefunden hatten, wurde, wie schon erwähnt, ein
Drama 1) aufgeführt, welches meistens von dem Lehrer der Rhetorik verfafst war; die
Aufführung wurde gewöhnlich zum zweiten und auch wohl zum dritten Male wiederholt.
Dann folgte die öffentliche Preisverteilung". Die Herbstferien erstreckten sich über den
ganzen Oktober und die ersten Tage des Novembers; andere Ferien als diese kannten
die Schüler nicht. — Schulgeld wurde von den Jesuiten nicht gefordert; dafür waren sie
aber um so strenger bei der Aufnahme und bei der Versetzung.

IL Das Gymnasium in Verbindung mit der kurfürstlichen
Akademie und Universität.

Die Güter der Jesuiten waren bei der Aufhebung des Ordens in den Besitz des
Landesherrn übergegangen. Es lag im Sinne der Aufhebungsbulle, wenn der Kurfürst
Maximilian Friedrich dieselben dem Unterrichte der Jugend zu widmen beschlofs.
Doch gingen seine Absichten über die Grenzen des Gymnasiums weit hinaus. Sein Minister,
der Freiherr Kaspar Anton von Belderbusch, gewann ihn für den Plan in Bonn eine
Universität zu begründen. Unter den Augen und unter der obersten Leitung des Kur¬
fürsten sollte eine Hochschule sich entwickeln, deren Lehrer, anders als die der stadt¬
kölnischen Universität, inmitten der neuen Geistesrichtung stehend, die Wissenschaft am
Rhein in neue Bahnen zu lenken berufen wären. Der Grund zu der neuen Schöpfung
wurde bereits im Herbst des Jahres 1774 gelegt, indem damals in den Räumen des

1) Aufser den bereits genannten liegen noch folgende (ausführliche Titel von Dramen vor, die in
Bonn aufgeführt wurden: 1) Fidei recens in China triuinphus seu Surniamae regis familia pro fldo exul.
Tragocdia theatro data ab illustriss., perillustri, generosa, praenobili, nobili selectissimaque juventute
Gymnasii electoralis Iosephini PP. S. I. Bonnae ...Sept. anno 1731. Cum ex principali et gratiosissima
munificentia Reverendissimi ac Serenissimi D. D. Clementis Augusti D. G. Archiepiscopi Coloniensis etc. etc.
bene meritis praemia distribuerentur. 4°, 8 p. — 2) Dasius infelix Saturno victima destinatus, felicior pro
Christo caesus, Reverendisshno ac Sorenissimo principi ac Domino D. Clementi Augusto Dei gratia
Archiepiscopo Col. etc. Musarum Mecoenati clementissimo ac perpetuo ludis autumnalibus theatro datus
a praenobili, lectissimaque Rhetorices classe Gymnasii electoralis Clementini PP. Soc. Jesu Bonnae anno
1754 die 26. et 27. Sept. — 3) Osiris a Typhone fratre interfectus. Tragoedia reverendissimo ac serenis¬
simo principi ac Domino D. Clementi Augusto Dei gratia Archi-Episcopi Coloniensi etc. Musarum Me¬
coenati clementissimo ac Perpetuo ludis autumnalibus theatro data a nobili, praenobili lectissimaque
Rhetorices classe Gymnasii Clementini PP. Soc. Tesu Bonnae Anno 1759. Die 2. et 3. Septembris. — Der
Text des ersten Dramas ist in lateinischer, deutscher und französischer, der der beiden folgenden in
lateinischer und deutscher Sprache gegeben.
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Gymnasiums aufsei" den philosophischen auch einige theologische und rechtswissenschaft¬
liche Vorlesungen gehalten wurden. Man begnügte sich anfangs mit drei Professoren
der Theologie und zwei Professoren der Rechtswissenschaft 1V. Als aber die Geldmittel
infolge eines mit der Stadt Köln geschlossenen Vertrages aus den Gütern der Kölner
Jesuiten einen erheblichen Zuwachs erhalten hatten, wurde die Zahl der Professoren im
Jahre 1777 vermehrt und wurden seitdem auch medizinische Vorlesungen gehalten. Die
neue Hochschule führte den Namen einer kurfürstlichen Akademie 2), die als solche in
feierlicher Weise allerdings erst am 11. November 1783 eröffnet wurde, nachdem durch
den Verkauf der den Bonner und Neufser Jesuiten gehörigen Güter 3), durch Heran¬
ziehung der Klöster des Erzstifts zu regelmäfsigen jährlichen Beiträgen sowie durch
Anweisung von Staatseinkünften auf die Kasse der neuen Schöpfung das Vermögen der
Anstalt auf 208314 Reichsthaler angewachsen war und die Zahl der Professoren eine
abermalige Vermehrung erfahren hatte. Den Wunsch, der Akademie die Rechte und
Würde einer Universität beigelegt zu sehen, sah Maximilian Friedrich nicht mehr erfüllt.
Zwar genehmigte Kaiser Joseph II. unter dem 7. April 1783 die Erhebung der Akademie
zur Universität; aber acht Tage später zählte der Kurfürst nicht mehr zu den Lebenden.
So blieb es seinem Nachfolger, dem Kurfürsten Maximilian Franz, dem Bruder
des Kaisers, vorbehalten, das begonnene Werk zu vollenden. Am 20. November 1786
wurde die kurfürstliche Universität zu Bonn eröffnet.

Das Gymnasium galt als Teil der Akademie und später der Universität. Es teilte
sich mit der Hochschule in die früher ihm allein vorbehaltenen Räume, es stand mit
ihr unter derselben Verwaltung, es wurde aus denselben Mitteln unterhalten. Amtlich
wurden die Klassen des Gymnasiums als die „Unterklassen" der Akademie und der
Universität bezeichnet. Der Hofkalender und das Verzeichnis der Vorlesungen machen
seit Eröffnung der Universität auch nicht einmal diesen Unterschied mehr. Auf die
Gottesgelehrtheit, die Rechtsgelehrtheit, die Arzneygelehrtheit und die Weltweisheit folgt
hier die Philologie; unter dieser Überschrift sind aber nicht etwa Professoren der Uni¬
versität und philologische Vorlesungen angeführt — solche wurden überhaupt nicht ge¬
halten —, sondern die Lehrer des Gymnasiums mit den von ihnen vertretenen Unter¬
richtsgegenständen. •

1) Die ersten Professoren der Theologie waren Minoriten, welche bis dahin die jungen Mönche
ihres Klosters auf den geistlichen Stand vorbereitet hatten; auch die Professoren der Logik und Physik
waren Minoriten. Die ersten Professoren der Rechtswissenschaft waren die Rechtsgelehrten, welche den
Edelknaben am Hofe rechtswissenschaftliche Vorlesungen gehalten hatten. Vergl. S. 11 Anna. 3.

2) Auch „Maxische Akademie" wurde sie genannt.
3) Es wurden sämtliche Besitzungen der Bonner Jesuiten verkauft bis auf das Gymnasium, die

Kirche und das Kollegium mit dem sich bis an den Markt und bis an die Gudenauergasse erstreckenden
Zubehör. Doch wurden das am Markt und ein zwischen der Kirche und der Gudenauergasse gelegenes
Haus, das letztere mit dem neben der Kirche liegenden Bleichplätz, der sogenannten „Jesuitenbleiche",
vermietet. Beim Verkaufe der Güter wurden u. a. erzielt für den Isidorshof 14000 Rthl., für den Pissen-
heimer Hof 8400 Rthl., für den Bonner Berg 3000 Rthl., für Weingärten und Ländereien am rechten
Rheinufer 3000 Rthl., für Weingärten und Büsche in der Nähe von Bonn 3210 Rthl. Der Hausrat der
Jesuiten wurde für 356 Rthl. 51 Stbr. versteigert.
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a. Das Gymnasium unter dem Kurfürsten Maximilian Friedrich.

Anfangs war das Gymnasium in seinem Lehrerbestand und in seiner inneren Ein¬
richtung unverändert geblieben. Wahrend die übrigen Mitglieder des Jesuitenkollegiums,
darunter auch die Lehrer der Philosophie, teils auf ein Ruhegehalt gesetzt, teils auch
mit Pfründen entschädigt waren, hatte man die Lehrer des Gymnasiums, die bei der
Aufhebung des Kollegiums anwesend waren, in ihrer Wirksamkeit gelassen, nämlich:
Petrus Hauser, Winand Gouders, Kaspar Hannemann, Aloys Klinkenberg und Jakob
Hamm; nur an Stelle des Präfekten Jos. Neesen war Kornelius Metternich getreten.
Der Kurfürst oder Aäelmehr der Minister von Belderbusch hatte für das Schuljahr 1774/75
mehrere Lehrpläne x) ausarbeiten lassen mit der Weisung, die deutsche Sprache neben der
lateinischen und aufserdem auch die Sachwissenschaften gebührend zu berücksichtigen.
Was eingeliefert wurde, war unbedeutend genug und entfernte sich nur ungewifs von

1) Einer derselben lautet also: Finis primus est eftieere diseipulos clociles, alaefes, studiosos, fori
sui peritos et ad altiora deineeps pro euiusque modulo applicandos. Media generaliora sunt: certus ordo
dierüm, laborum atque exercitationum scholasticarum. Deinde pietas et vita adoleseente digna. Quod
ultimum simul est finis seeundus seholae nostrae. Media magis particularia sunt haec: 1) Explicatio
gTammatices seeunduni partitionem et ordinem praeleetionum scholasticarum Monasteriorum. 2) Exer-
citationes scholastieae in prologo R. P. Reifferscheid adduetae. 3) Analysis seu resohitio grammatica
authorum classicoruni. 4) Pensa scholastica prope quotidiana supra dicti Patris instrueta. 5) Sententiae
iuxta regulas syntaxeos ex vernacula in latinam viva voce transferendae. 6) Breves exercitationes tem-
pörum et partieipiorum. 7) Iucunda et non minus utilis vicissitudo laborum, praesertim vertendi iam
ex vernacula nostra in latinam et ex latina lingiia in vernaculam. 8) Frequens exercitatio scriptionis
ealligraphicae et orthographicae. 9) Historia veteris testamenti R. D. Fleuri. 10) Prima elementa Arith-
metices. 11) et linguae Gallicae rudimenta. 12) Denique vernaculae nostrae Studium. — Finis seeun-
dus est bonos educare filios, qui cum iam in tenella adhuc aetatula parentibus aliisque ex superna-
turali etiam motivo oboedire assuescant, adultiore postmodum aetate ut viri in republica plane boni
superioribus suis parere sciant. Media summatim sumpta sunt: 1) Quotidiana monita ad excitandas
animulas, ut perfeetae assuescant oboedientiae. 2) Crebra in lmnc tineni proposita praemiola. 3) Rccen-
sendo saepissime commoda et fruetus dulcissimos ex hac virtute tarn in vitam politicam quam spiritua-
lem xiberrime manantes etc. 4) Ponendo ob oculos vitam D. N. Iesu Christi virtutis amantissimi aliaque
id genug motiva quam plurima. — Finis ultimus est: veros et fervidos formare Christianos, qui fidei
nostrae veritates solide edocti vitaeque christiano dignae iam in pueritia assuefacti id deineeps enixe
jiraeter cetera omnia quaerant, quo, quantum in hac mortali carne fieri potest, invento felices sint ac
beati atque ut saeculi nostri corruptelae ex interna vita et vigore Spiritus resistant. Media praeter alia
haec sunt: Crebrae solidaeque catecheses, practica ad vitam ordinatam et oceulto sanetam manducatio.
— Ein anderer, wahrscheinlich von dem Prof. H. Brewer abgefafster Lehrplan beginnt, wie folgt: „Man
niul's eine schule änderst nicht betrachten all's einen Haufen Vieler Jünglingen, die von verschiedenem
naturel und Einsicht sind und folgsam nicht über einen leisten mögen gezogen werden. Diesem nach mui's
man den fähigeren so beschäftigen, dal's auch der mittlere leicht nachkommen könne, ja der schlechtere
selbst, falls er noch einige fähigkeit von sich blicken läfst, nicht hinten bleibe. — Weil auch die absiebten
der Jünglingen nicht alle dieselben sind, so ist es billig, dafs man in jenen stücken selbst, welche
sollen gelehret werden, auf diese eine Rücksicht mache. Diesem zufolg soll man die lateinische Sprache
mit der deutschen vermischen und eine jede nach Vermögen zu ihrer Vollkommenheit zu bringen suchen.
Die griech. Sprache, all's welche bey den gelehrten auch ihr fach hat, soll man so weit treiben, dal's ein
Jüngling nach geendigten 5 schul jähren wenigstens einen leichteren Schriftsteller zu übersetzen wisse."
In der Geschichte soll gelernt werden, „das fürnehmste, was sich von Erschaffung der Welt bis auf
Heurige Zeiten zugetragen hat." „Die Mathematik, weil sie der Jugend eine Fertigkeit im richtigen
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der bisherigen Überlieferung. Trotzdem rühmte man sich zu Ende des Schuljahres, die
deutsche Sprache sei der lateinischen im Unterricht gleichgestellt gewesen, auch die
Ausarbeitungen seien abwechselnd in beiden Sprachen gegeben, die Geschichte, die
Rechen- und Mefskunst (Geometrie) sei einer jeden Klasse „dargetheilt" worden; auch
sei die griechische Sprache „nicht völlig bei Seite gesetzt". Im nächsten Schuljahr
wurde dann, freilich zunächst mit Rücksicht auf die Edelknaben des Kurfürsten, welche
das Gymnasium besuchten, auch französischer Sprachunterricht in den Lehrplan auf¬
genommen und mit drei Stunden in der Woche bedacht. Die Unterrichtsgegenstände,
in Avelchen am Schlüsse des Schuljahres 1774/75 Bücherpreise ausgesetzt waren, sind
für Infima und Secunda: Latein, Geschichte, Rechnen und Schreiben, für Syntaxis und
Poetica: im Lateinischen ein „Pensum" und ein „Gedicht", im Deutschen ein Brief, dann
Griechisch, Geschichte, Arithmetik, Geometrie und Schreiben, für Rhetorica: oratio La-
tina, carmen Horatianum, relatio Germanica, Griechisch, Geschichte, Algebra, Geometrie,
Schreiben.

Am 30. Mai 1877 begründete der Kurfürst eine Aufsichtsbehörde für das höhere
und niedere Schulwesen des ganzen Erzstiftes, den sogenannten Akademierat, der aus
einem Präsidenten, einem Direktor, einem Rat und fünf Beisitzern bestand. Präsident
war ein Neffe des Ministers, Karl Leopold Freiherr von Belderbusch, Direktor der
Geheimrat von Gruben, Rat der Hofrat von Mastiaux; unter den Beisitzern waren
drei Professoren der Akademie, darunter der Rechtslehrer Hubert Brewer, der Präfekt
Metternich und der Lehrer Hauser. Im Herbst desselben Jahres entwarf dieser Aka¬
demierat einen neuen Unterrichtsplan für das Gymnasium. Er sei bis dahin entschlossen
gewesen, heifst es in dem Entwurf, „bey der Lehrart hiesiger Unterschulen noch zur
Zeit keine Hauptänderung vorzunehmen. Wir förchteten von Seiten der Lehrer sowohl
als der Schüler mächtige Hindernisse zu finden, und diese zu heben, schien es uns an
Zeit, Rat und Hülfsmittel zu gebrechen". Jetzt aber war der Augenblick gekommen, mit
der Vergangenheit aufzuräumen.

Nach dem neuen Plane fielen die bisherigen Namen der Gymnasialklassen fort.
Man behielt zwar die Infima bei, bezeichnete aber als eigentliche Gymnasialklassen nur
die vier folgenden, die unter dem Namen erste, zweite, dritte und vierte Unterklasse
geführt wurden J). Bei der gröfseren Beachtung, welche der deutschen Sprache geschenkt
werden sollte, entschlofs man sich, den grammatischen Unterricht in der lateinischen
Sprache nicht, wie bisher, auf drei, sondern auf vier Klassen zu verteilen, ihn also erst in
der dritten Unterklasse, der früheren Poetica, zum Abschlufs zu bringen. Wurde diese
Klasse auch nicht ganz ihres früheren Charakters entkleidet, so sollte doch die Einfüh¬
rung in die Rede- und Dichtkunst („Belleterey") als Hauptaufgabe der vierten Unter¬
klasse, der früheren Rhetorica, verbleiben. Wie die lateinische, so sollte auch die
deutsche Grammatik bis in die dritte Unterklasse hinein betrieben werden. Schriftliche

K

denken beybringt und besonderst zu den philosophischen Wissenschaften dient, soll auch gelehret, nicht
aber zu weit getrieben werden, weil sie sonsten unsern Hauptzweck nur hindern würde, welcher ist,
einen Eedner, nicht einen vollkommenen Mathematiker zu bilden."

1) Das hinderte natürlich nicht, dafs im Munde der Schüler und in weiteren Kreisen die alten
Namen noch längere Zeit in Gebrauch blieben.
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Arbeiten sollten nicht nur in lateinischer, sondern auch in deutscher Sprache gemacht,
in der vierten Klasse sogar meistens in deutscher Sprache abgefafst werden. „Aufsätze
in Versen" versprach man im Lateinischen gar nicht, im Deutschen nicht ohne Unter¬
schied zu fordern. In der dritten Klasse wollte man auch mit dem Unterricht in der
französischen Sprache beginnen und diesem täglich eine Stunde Avidmen, in der vierten
Klasse mit wöchentlich zwei Stunden sich begnügen und die übrigen drei Stunden „auf
den allgemein nötigen Unterricht in der griechischen Sprache verwenden"; eine Ver¬
mehrung dieser dem Griechischen bestimmten Stundenzahl wurde für die Folgezeit in
Aussicht gestellt. Die „universal Historie" sollte vom zweiten Rufe Abrahams bis auf
die Regierung Josephs II. hinab behandelt werden; den beiden ersten Klassen sollte die
Geschichte der Israeliten, der dritten die des Altertums, der vierten die des Mittelalters
und der Neuzeit zufallen J). Die Geographie wollte man „mit einem Blicke in die Sta¬
tistik auf besonderen Tagen wechselweis mit der Geschichte" lehren. Rechenkunst und
Algebra sollten „an Ort und Zeit vorkommen". Die Geometrie gedachte man in der
ersten Klasse zu beginnen, aber nur mit denjenigen Schülern überhaupt diesen Unter¬
richt zu behandeln, „mit welchen man bey einem öffentlichen Unterricht den gesetzten
Endzweck zu erreichen sich versprechen" könne. Die anderen sollten aber doch nicht
ganz leer ausgehen; „von Keiner praktischen Übung, wobey allemal wenigstens dem
Gedächtnifse noch was zum Tröste übrig bleibt, wird man sie ausschliefsen". Für die
beiden ersten Klassen wurde auch Unterricht in der Naturgeschichte, für die beiden fol¬
genden auch Unterricht in der Physik in Aussicht gestellt. Der Präfekt sollte dann,
jedesmal für zwei Klassen, Sonntags und Donnerstags eine Stunde auf den „ausführ¬
lichen Glaubensunterricht und auf moralische Vorlesungen" verwenden.

Die Silentien sollten in derselben Weise Avie bisher für die Infimisten und die drei
ersten Klassen im Gymnasium abgehalten Averden. Dieselben Avaren „dem Nachlesen,
benöthigten AusAvendiglernen und den Ausarbeitungen in lateinischer und deutscher
Sprache, jedoch nicht wie vorhin mit Ausschliefsung aller übrigen etwa nützlichen oder
schicklichen Beschäftigungen" geAvidmet. Geleitet AArerden sollten sie A^on den Lehrern
der lateinischen und deutschen Sprache; diesen Avar aber ein „Amanuensis, Avelcher
unter ihrer Anleitung die Arbeit mit ihnen theilet, beygeordnet".

Dieser Entwurf 2) ist für die Zeit der kurfürstlichen Akademie und teilweise auch
später noch die Grundlage für den Unterricht in den Gymnasialklassen geblieben.

1) In den achtziger Jähren wurde die Geschichte der Israeliten auf die Tironensehuie beschränkt;
seitdem wurde in der Tnfnna die griechische, in der ersten und zweiten Klasse die römische, in der
dritten und vierten die deutsche Geschichte behandelt; doch scheint man nicht weit über die Refor¬
mation hinausgekommen zu sein.

2) Bezeichnend sind die Bemerkungen, welche der Professor Brcwer als Beisitzer des Akademie¬
rates zu dem Entwürfe gemacht hat. Zu der Stelle, wo von den Aufsätzen in Versen die Rede ist,
bemerkt on „Dieses möchte wohl gar zu viel motus machen und besonders Avegen der nähe bey Kölln
zu viel Studenten von hier nach Kölln verleiten; mithin kann die einrichtung selbst ein domesticum
bleiben; der paragräph könnte meines erachten wohl verdeckter gesetzt werden und zwar: bez. der
Aufsätzen in Versen wird so wohl in rücksicht der spräche als fähigkeit des Studenten selbst hiniühro
ein nöthiger unterschied gemacht werden." Auch dafs die Ausarbeitungen in der 4. Klasse meist in
deutscher Sprache sollten abgefafst werden, könne unnötiges Aufsehen machen, fürchtet er. „In der
Nähe bey Kölln könnton die forinalien „meistens in deutscher Sprache" noch einige Zeit %'erdeckt



Als Unterrichtstage galten wie früher alle Wochentage mit Ausnahme des Donners¬
tags, der als Spieltag beibehalten wurde; doch wurden, was auch früher geschehen war,
die durch einen Feiertag ausfallenden Stunden auf den Donnerstag verlegt. Unterrichtet
wurde im Sommer morgens von 7—9 Uhr und nachmittags von 1—3 Uhr, im Winter
morgens A^on 8—10 Uhr und nachmittags von 2—4 Uhr. Von diesen Stunden entfielen
in Infima und den beiden ersten Gymnasialklassen auf den Unterricht im Lateinischen
wöchentlich je 10, im Deutschen je 3, im Schönschreiben je 2 Stunden; in die übrigen
5 Stunden teilten sich Rechnen oder Mathematik und Geschichte mit Geographie so,
dafs auf jeden dieser Unterrichtsgegenstände in der einen Woche 3, in der anderen 2
Stunden kamen; von selbständigem geographischen Unterrichte, wie ihn der Entwurf
angekündigt hatte, war später nicht mehr die Rede. In der dritten und Äderten Klasse
waren, dort für den grammatischen Unterricht und die ersten Elemente der Rhetorik,
hier für die eingehendere Behandlung dieses Unterrichts sowie für das denselben be¬
gleitende Lesen von Prosaschriften im ganzen wöchentlich je 10, für die Beschäftigung
mit lateinischen und deutschen Dichtern und die Poetik je 3 Stunden bestimmt. Betreffs
der Mathematik und der Geschichte nebst Geographie galt dasselbe, was für die anderen
Klassen. Die für die vierte Klasse festgesetzten griechischen Unterrichtsstunden lagen
anfangs Montags, Mittwochs und Samstags abends von 6—7, später Montags, Dienstags,
Mittwochs und Freitags morgens von 11—12 Uhr. Die dritte Klasse wurde täglich vcm
4—5, die Äderte Dienstags und Freitags Aron 6—7 Uhr im Französischen unterrichtet;
seit dem Schuljahre 1782/83 Avurde der französische Unterricht auf die vierte Klasse
beschränkt, aber auf alle Schultage ausgedehnt; seit dieser Zeit Avurde Griechisch äufser
in der Äderten auch noch in der dritten Klasse unterrichtet. Die Natunvissenschaft blieb
ein Anhängsel der Mathematik.

Wenn zur Zeit des Jesuitengymnasiums jede Klasse nur einen einzigen Lehrer ge¬
habt hatte, so bedingte die Vermehrung der Unterrichtsgegenstände auch eine Vermeh¬
rung der Zahl der Klassenlehrer. Da nun aber nicht darauf Bedacht genommen Avurde,
einzelnen derselben die besondere Obsorge für je eine Klasse anzuvertrauen und infolge
dessen keiner der Lehrer sich mehr um die Schüler kümmerte, als die nächsten Auf¬
gaben seines Unterrichts es erforderten, so geriet die Schulzucht ins Wanken, und der
Akademierat sah sich unter dem 14. Okt. 1779 A^eranlafst, beim Kurfürsten zu bean¬
tragen, „dafs hinführo einem Lehrer jede Schule gänzlich anzuA^ertrauen seye", d. h. dafs
jeder Lehrer Jahr für Jahr ohne aufzurücken in derselben Klasse verbleiben und darin
alle Unterrichtsgegenstände bis auf Mathematik und Geschichte übernehmen solle,
damit sich die Lehrer ,,in dem einem jeden anvertrauten Lehrtheile durch öftere Wieder¬
holung desto mehr befestigen und also ihren untergebenen Lehrlingen desto nützlicher
werden möchten". Da aber „auf solche Art sich der Lehrer alljährlichs mit neuen
Schülern bekannt machen mufs, mithin oft die halbe Zeit verläuft, ehe er eines jeden
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bleiben"; er schlägt \ror zu sagen, die Ausarbeitungen sollten „nicht ohne unterschied der spräche seyn."
Dafs Naturgeschichte und Physik gelehrt werden sollen, gefällt ihm, „allein unsere Landpastores oder
sonstige geistliche, welche uns die candidaten zu- oder ableiten können, werden sagen, dieses seven nur
Zeitverderbliche sprjing. Folgsam könnte meines erachten hierüber nur generale Meldung geschehen:
nebst den mathematischen Wissenschaften wird die Naturgeschichte nebst einem den absiebten ange¬
messenen Unterricht in der pbysic gegeben werden."
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besonderes Genie und Sitten, um solches jenem gemäfs nothwendig zu behandeln und
diese zu verbessern, kaum kennen gelernt", und da zu befürchten, dafs „der Lehrer bey
dem nemlichen, so oft wiederholten Fache gar träge" werde, so mufste der Akademierat
unter dem 4. Okt. 1781 beantragen, dafs wenigstens die drei Lehrer der Grammatik
und die beiden Lehrer der Poetik und Rhetorik wechselten. Der lateinische und der
deutsche Sprachunterricht blieben in der Hand des Klassenlehrers vereinigt, für die Ge¬
schichte blieb in der dritten und vierten Klasse ein besonderer Lehrer, der eine Zeitlang
auch den mathematischen Unterricht in diesen Klassen gab, ebenso für Griechisch und
Französisch; seit Weihnachten 1783 wurde auch ein besonderer Lehrer für den Schreib-
unterricht angestellt.

Die Schulbücher waren in den ersten Jahren dieselben wie die zur Zeit der Jesuiten
in Gebrauch gewesenen, es wurde also ein besonderes Schulbuch in jeder Klasse ge¬
braucht. Natürlich wollten die Bücher in die neue Ordnung der Dinge nicht passen,
und so halfen sich denn die Lehrer anfangs damit, dafs sie ihrem Unterricht andere
Werke zugrunde legten. So benutzte der Lehrer des Deutschen in der zweiten Klasse
Stoschs Versuch in richtiger Bestimmung gleichbedeutender Wörter und Gottscheds Kern
der deutschen Sprache, der Lehrer der dritten Klasse unterrichtete nach Gellerts Prak¬
tischer Abhandlung von dem guten Geschmack und Ramlers Einleitung in die schönen
Wissenschaften; Geometrie wurde nach Arboschii Geometria plana gelehrt. Endlich
kam der Akademierat auf den Gedanken , neue Schulbücher anfertigen zu lassen, die
dann an den höheren Schulen des ganzen Erzstifts benutzt werden sollten. Der Profes¬
sor Jochmaring, der den jungen Philosophen mathematische Vorlesungen hielt und einige
Jahre (bis 1780) auch am Gymnasium den mathematischen Unterricht erteilte, übernahm
die Aufgabe ein Rechenbuch zu schreiben, der Gymnasiallehrer Hauser wollte ein Lehr¬
buch für den Geschichtsunterricht verfassen. Vor allem wichtig erschien aber, den
Schülern ein Lehrbuch der deutschen Sprache in die Hand zu geben. Von den Lehrern
des Gymnasiums schien niemand dieser Aufgabe gewachsen; aber der Präsident des
Akademierates verfügte über einen Sekretär, der mit der deutschen Sprache umzugehen
Avufste. So erhielt denn dieser Sekretär, der spätere Hof kammerkanzellist Lapostolle den Auf¬
trag, J. F. Heynatz' Handbuch der deutschen Sprache in angemessener Weise umzuar¬
beiten und gleichzeitig ein Lehrbuch für die Rede- und Dichtkunst zu entwerfen. Das
Buch Jochmarings erschien unter dem Titel: Rechenbuch zum allgemeinen vorgeschrie¬
benen Gebrauche der kurkölnischen Stadt- und Landschulen. Hauser schrieb einen:
Entwurf einer Weltgeschichte nach einer chronologischen Tafel zum Gebrauche der Ju¬
gend. Bonn, gedruckt in der kurfürstlichen Hof-Buchdruckerei 1776. Das Werk des
Sekretärs Lapostolle trug den Titel: Anweisung zur deutschen Sprachkunst nebst einem
Ortographischen Wörterverzeichnisse und einer kurzen Einleitung in die Lehre der
Haupt- und Zeitwörter in 2 Theile. 1783.

Die Aufsicht, welche der Akademierat über den Unterricht übte, ging bis ins
Kleinliche: Die Lehrer hatten für jede Sitzung des Akademierates, und durchschnittlich
fand jeden Monat eine Sitzung statt, vorzulegen: 1. eine Liste der Schüler mit Angaben
über ihre „Sitten, Capacität, Fleifs, Fortgang u. s. w.", 2. „die Pensa pro locis ordentlich
corrigirt und censirt nebst einer Liste der Örter", 3. eine Zusammenstellung jener „Ma¬
terien, so den Studenten den Monath hindurch zur Ausarbeitung vorgelegt", und zwar
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„so, wie sie den Studenten ad- correcta dictiret werden", 4. die Schulbücher mit Angabe
der in dem Monat behandelten Lektionen. Die mit der Leitung der Silentien beauftrag¬
ten Präceptoren hatten eine Liste vorzulegen, worin vermerkt war: 1. Tag, Tageszeit
und Stunde, wann die Silentien anfingen und endigten, 2. die Namen der jedesmal an¬
wesenden sowie der fehlenden und der zu spät gekommenen Schüler, 3. „wer faul, aus-
gelafsen gewesen" und „wer seine lectiones nicht gewufst". Der Präfekt sollte dann
wiederum eine Liste über „die Verrichtungen" der Lehrer und Präceptoren vorlegen mit
genauer Angabe, „ob und wie die Zeit beobachtet worden sowohl in der schul als in
der Kirch und sonsten" 1).

Dem Präfekten blieb bei dieser Stellung des Akademierates eine mehr äufserliche
Aufsicht und Leitung. Sein Unterricht war auf die Religion beschränkt, also auf
Avöchentlich zwei Stunden. Im übrigen wären seine Obliegenheiten von dem Akademie¬
rat genau festgesetzt. Danach mufste er „auf die Erfüllung aller, sowohl den Lehrern
als den Schülern vorgeschriebenen Ordnungen wachen, kleinere Übertretungen auf der
Stelle bestrafen, gröfsere aber beym Akademierate angeben"; er sollte „beym Ein- und
Ausgange der Lehrstunden meistentheils, bey den öffentlichen Verrichtungen aber, wo
alle oder mehrere Klassen gleichwie beym Kirchgange zusammen erscheinen, allemal
gegenwärtig seyn", „die Silentien täglich zum wenigsten einmal visitieren und zusehen, ob der
Lehrer und Präceptor sowohl als die Studenten ihre Schuldigkeit thun". Er durfte vor dem
Glockenschlage „weder die Schulen noch Silentien unter einigem immer ersinnlichen Vor-
wande endigen lafsen"; nur selten und nur aus wichtigen Ursachen sollte er einen Lehrer oder
Präceptor vom Unterricht befreien; „aus der Stadt zu gehen darf er keinem von beyden er¬
lauben, ohne dafs er vorläufig beym Akademierathe oder auch bey desselben ersterm Mit-
gliede umständlich" Anzeige gemacht hat. Er soll sich vorzüglich angelegen sein lassen, „dafs
die Studenten sich nicht nur in der Schul und Kirche, sondern auch auf den Strafsen
und zu Hause sittsam betragen, weshalb er den Lehrern die strengsten Beobachtungen
anempfehlen und mit diesen abwechselnd die Quartiere der Studenten öfters besuchen"
soll. Er soll „für die Reinlichkeit der Schulen und Bänke fleyfsig besorgt seyn und des
Endes in Gegenwart der Purgatoren jede Schule wenigstens einmal in der Woche be¬
sichtigen und die Nachläfsigen mit einer Geldstrafe belegen". Er soll aber nicht befugt
sein, „einen Purgator 2), Pförtner oder Klöckner, vielweniger also einen Präceptor ein¬
seitig an- oder abzusetzen, ohne darüber beym Akademierathe anzufragen". „Noch auch
ist ihm erlaubt, einen Student ohne Vorwifsen des Akademierathes aus der Schule zu
verweisen. Damit, wenn der Verwiesene hernach wieder angenommen würde, der Prä¬
fekt keiner Übereilung oder Partheilichkeit beschuldigt werden könne." Es soll seine
Sorge sein, „dafs die vorgeschriebenen öffentlichen Exercitien, Sodalitäts- und sonstigen
nicht abgestellten Andachten, besonders die Beicht Tage richtig gehalten und die hierin-

1) Vierteljährlich fanden in allen Klassen gröfsere Prüfungen statt. Der Präfekt gab für die lat.
Sprache sowie für die Rhetorik und Dichtkunst eine Aufgabe, für deren Anfertigung zwei Stunden
festgesetzt waren. In der Mathematik und in der Geschichte und Geographie wurden gelegentlich in
Gegenwart eines Akademierats und des Präfekten mündliche Prüfungen abgehalten. Besonders ein¬
gehend waren die beiden Prüfungen zu Ostern und am Schlüsse des Schuljahres; bei der Herbstprüfung
kamen Bücherpreise zur Verteilung, wie in früherer Zeit.

2) Die „Purgatoren" waren ärmere Schüler.
4
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falsigen Übertretungen nachdrucksamst gestrafet werden." Auch die Trivialschulen
sollte er fleifsig besuchen, eine jede wenigstens zweimal im Monat 1).

Die Lehrer des Gymnasiums wohnten, der Lehrer des Französischen und der
Schreiblehrer ausgenommen, in den Räumen des Kollegiums; aufser Wohnung und Kost
hatten sie ein Einkommen von je 50 Thalern, der Präfekt erhielt das Doppelte. Erst
Maximilian Franz befreite die Lehrer unter dem 19. Juli 1785 von dem Zwange im Kol¬
legium zu speisen. Aufser den Lehrern wohnten im Kollegium noch Zöglinge (Konvik¬
toren), die ein Kostgeld von jährlich 116 Reichsthalern entrichteten. Seit dem grofsen
Schlofsbrande vom Jahre 1777 waren sämtliche Edelknaben des Kurfürsten darin unter¬
gebracht, denen das ganze zweite Stockwerk eingeräumt wurde. Lehrer und Zöglinge
band eine gleichmäfsige strenge Hausordnung. Niemand durfte an Schultagen in die
Stadt gehen, „er habe denn hierzu vom Präses (Präfekten) besondere Erlaubnifs, welche
dieser in gemäfsheit des ihm geschehenen Auftrags anders nicht als aus den wichtigsten
Gründen geben darf." „Noch weniger darf ein Profefsor an den Schultägen in der Stadt,
es seye wobey es wolle, zu mittag oder zu abend efsen, auch ist dieses den Konviktoren
anders nicht als mit Bewilligung des Präses erlaubt. Öfentliche Gasthöfe oder Wein¬
schenken in der Stadt zu besuchen ist den Profefsoren, auch den Konviktoren, überhaupt
verbothen, es seye denn, dafs Altern oder sonst auswärtige nahe Verwandte sie hierum
gebethen und der Präses die Erlaubnifs darzu gegeben hätte. Weichenfalls doch nur
gestattet wird, an dergleichen Orten zu Mittage, nicht aber zu Nacht zu speisen." Nur
an Sonn- und Feiertagen, auch Donnerstags, „sonst aber gar nicht, darf ein Profefsor
sich allenthalben in der Stadt (die öffentlichen Wirtshäuser ausgenommen) zum Mittag-
und Abend-Efsen begehren lafsen; dem Präses ist aber hiervon vorläufig die Anzeige
zu thun, welcher jedoch über die festgesetzte stunde keine Erlaubnifs geben darf."
„Das Haus wird geschlofsen um 9 Uhr, dergestalt, dafs der Pförtner den Schlüfsel ein
Viertelstund nachher an den Präses abgeben und der alsdann noch abwesende Profefsor
oder Konviktor, ehe er eingelafsen wird, beym Präses voraus gemeldet und von diesem
andern Tages an seiner Behörde angegeben werden mufs. Für jedes Viertelstund bis
10 Uhr zahlt er zehn, nach 10 Uhr 20, nach 11 Uhr 30 Stüber; nach 12 Uhr wird er
gar nicht eingelafsen."

1) In einem nicht datierten Bericht eines Präfekten wird der Unterricht an allen (im Verlaufe der Zeit
bis auf 10 vermehrten) Trivialschulen, die Münsterschulc ausgenommen, als mangelhaft bezeichnet. r Die
Schulleute haben keinen Begriff von der Art zu lehren, und der meiste Theil davon hat seinem Schlendrian
ewige Treue geschworen, dafs man durch sie nicht leicht Vei'besserung hoffen darf . . . Besonders aber
sind die lateinischen Tironenschulen noch in der traurigsten Verfassung. Das Kind, welches einmal
von seinen Eltern auf gut Glück zum Studieren bestimmt ist, wird, sobald es gehen kann, mit einem latei¬
nischen abc-Buch in eine lateinische Schule geschickt und mufs sich meistentheils mit der fremden
Sprache bis in sein elftes Jahr quälen, ohne etwas zu lernen. Deswegen kommt auch nur selten ein
Knab auf das Gymnasium, der nur die ersten Regeln dieser Sprache inne hat. Was sie wissen, ist
mechanisch, und bei jeder kleinen Veränderung der Frage oder Aufgabe sind sie aufser Fassung. In
der Muttersprache wissen sie gar nichts, als was sie der häusliche Umgang gelehrt hat." Es wurde
daher die Zahl der Lateinschulen zunächst auf drei beschränkt, die Zeit, wann die Knaben aufge¬
nommen werden durften, auf das siebente Jahr festgesetzt und den Lehrern der Bereich ihrer Aufgabe
mit Hinweis auf die nötigen Hilfsmittel fester umgrenzt. Für die Beschaffung tüchtiger Lehrer suchte
man durch eine Normalschule zu sorgen, die im Jahre 1783 errichtet und der Leitung der geistlichen
Herren J. H. Gareis und P. Schunck unterstellt wurde.
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An die Stelle der aus dem Jesuitenorden hervorgegangenen Lehrer traten nach
und nach jüngere Weltgeistliche und sogar Laien. An eine besondere wissenschaftliche
Vorbildung für das Lehrfach dachte aber niemand; unter den an der Akademie und an
der Universität gehaltenen Vorlesungen war für die „schönen Wissenschaften" keine
Stelle; die Schriftsteller des Altertums las man nur am Gymnasium, und da auch in
den Vorlesungen die lateinische Sprache mehr und mehr durch die deutsche ersetzt
wurde, so wird man sich von der wissenschaftlichen Tüchtigkeit der jüngeren Lehrer
keinen zu grofsen Begriff machen dürfen. Dieselben wurden zumteil aus den Studieren¬
den entnommen, die während des philosophischen Lehrgangs sich als Präceptoren bei der
Leitung der Silentien bewährt, oder auch aus jüngeren Theologen, welche Hauslehrer¬
stellen innegehabt hatten. Der Präfekt Metternich war Herbst 1777 Pfarrer in St. Re-
migius geworden und an seine Stelle als Präfekt der Vikar Baumgarten getreten. Um
dieselbe Zeit wurde der Lehrer Hannemann Vikar, für den dann der bisherige Präceptor
J. P. Honnerbach eintrat. Da der Lehrer Hauser auf den mathematischen und ge¬
schichtlichen Unterricht der dritten und vierten Klasse beschränkt wurde, so erhielt der
frühere Präceptor F. M. Veiten die Infima. Der Vikar Quirin Zeyen, der damals an
der Akademie Anstellung gefunden hatte, übernahm den französischen und griechischen
Unterricht 1). Für den Lehrer W. Gouders findet sich seit 1779 der bisherige Trivial¬
schullehrer Vitus Jäger. Am 4. Jan. 1781 trat an Stelle des zum Pastor von Rüngs-
dorf ernannten Präfekten Baumgarten der Hofkaplan H. J. S t e i n h a u s. Der Lehrer
Veiten wurde im Febr. 1781 als Hofkammerkanzleiaccessist „begnadigt" -), worauf der
Hofrat Mastiaux seinen Hauslehrer J. K. Schmitz „unter Anrühmung desselben beson¬
derer Geschicklichkeit und sonst geistlicher Aufführung" mit Erfolg als Nachfolger in
Vorschlag brachte. Im Sept. dieses Jahres starb der Lehrer Klinkenberg; seine vor¬
läufige Vertretung wurde dem Herrn Zeyen übertragen, ohne dafs dieser seinen grie¬
chischen und französischen Unterricht verloren hätte. Zu Ende des Schuljahres 1782/83
schied der Lehrer Hamm aus; ihm folgte der Herr J. J. Feufser, bisher in Neufs, er
übernahm aber nur den griechischen Unterricht des Herrn Zeyen. Für die eine nun
unbesetzte Lehrerstelle scheint man keine geeignete Kraft gefunden zu haben; vielleicht
auch, dafs die Räumlichkeiten nicht mehr ausreichten; jedenfalls wurde damals die Infima
in das Franziskanerkloster verlegt und, wie es scheint, /den Mönchen gegen ein Entgelt
der Unterricht übertragen. Hier ist diese Klasse denn auch bis auf weiteres verblieben.

Wer die eigentliche Seele des Akademierates gewesen, läfst sich nicht feststellen.
Sein Präsident weilte seit dem Jahre 1780 als Gesandter des Kurfürsten in Paris, und
ein Vertreter wurde nicht ernannt. Unter den übrigen Mitgliedern des Rates mufs der
Beisitzer Professor Brewer wenig von den anderen, von sich selbst aber um so viel
mehr gehalten haben. In einer Eingabe, die er an den kurfürstlichen Minister von Bel-
derbusch richtete, stellt er in Antrag, dafs der Akademierat gestürzt und das ganze
Schulwesen seiner, Brewers, alleiniger Leitung unterstellt werde. Er bezeichnet den
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1) Von ihm erschien: Hilmar Curas' Franz. Sprachlehre, umgearbeitet und vermehrt von Herrn
Quirin Zeyen, Lehrer der Beredsamkeit und Französischen Sprache zu Bonn.

2) Er starb im J. 1784 im Alter von 24 Jahren. Seine „Gedichte und prosaische Aufsätze" wurden
nach seinem Tode von J. P. Eichhof herausgegeben; sein Bild, von Weinreis gemalt, bewahrt die „Lese-
und Erholuno'so'esellschaft" in Bonn.

i

i



■■■■■■ HBKliili

.,

28

Direktor als einen ehrlichen Alten, der sich durch ungegründete Vorstellungen wenden
und drehen lasse, wohin man wolle; der Herr von Mastiaux ist ihm ein Mann, in dessen
Augen keiner geschickt sei, „als der ihn für seinen einzigen Promotoren anbethet, fort
der bey keinem andern als bey ihm rath und Verhaltungs Befehle einhohlet." Vom
Präfekten Steinhaus meint er, derselbe scheine sich „bei antrettung seines amtes zur
grundregel vorgenommen zu haben, dafs er niemand im mindesten unangenehm seyn
wolle." Um die Lehrer kümmere er sich gar nicht; er halte sie für „gestandene Män¬
ner", die selber wüfsten, was sie zu thun hätten u. dgl. Die Eingabe blieb unbeant-
Avortet, aber die Tage des Akademierates waren so wie so gezählt; mit dem Tode Maxi¬
milian Friedrichs beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Gymnasiums infolge
der durch seinen Nachfolger vorgenommenen Änderung in der obersten Leitung des
ganzen Schulwesens.

b. Das Gymnasium unter dem Kurfürsten Maximilian Franz.

Unter dem Kurfürsten Maximilian Franz gewann fast unbeschränkten Einflufs auf
das Schulwesen des Erzstiftes überhaupt und insbesondere auf das Schicksal des Gym¬
nasiums der Kurator der Universität Franz Wilhelm von Spiegel zum Desenberg.
Er war einst Edelknabe am kurfürstlichen Hofe und Schüler des Gymnasiums gewesen,
hatte sich später durch Studien und Reisen eine umfangreiche Bildung erworben, war
in den geistlichen Stand getreten und hatte sich als Landdrost im Herzogtum Westfalen
auch um das Schulwesen verdient gemacht. Der Kurfürst Maximilian Friedrich hatte,
wie für das Erzstift den Akademierat, so für das Herzogtum Westfalen eine be¬
sondere Schulkommission eingerichtet, an deren Spitze der Landdrost von Spiegel
stand. Dieser hatte sich der Schule in besonderem Mafse angenommen und unter ande¬
rem für das Wedinghauser (Arnsberger) Gymnasium im Jahre 1782 eine der neueren Zeit¬
richtung entsprechende Instruktion erlassen, die auch den Beifall des Kurfürsten gefun¬
den hatte x). Maximilian Franz berief ihn im Jahre 1786 nach Bonn, ernannte ihn zum
Hofkammerpräsidenten und übertrug ihm am 26. Juli desselben Jahres den Vorsitz im
Akademierat. So wurde er der eigentliche Leiter der Vorbereitungen für die Eröffnung
der Universität, und er war es auch, welcher die Universität bei Gelegenheit der Er¬
öffnungsfeier "öffentlich als eine Hochschule der Aufklärung ankündigte. Während sich
nun der Kurfürst die Würde eines Kanzlers der Universität selbst vorbehielt, wurde von
Spiegel ihr Kurator. Jetzt wurde der Akademierat aufgehoben und an seine Stelle eine
Schulkommission gesetzt, welche aus dem Kurator der Universität und dem Präfekten
des Gymnasiums bestand. Diesen Präfekten, B. A. Oberthür, der sich des Verdienstes
erfreute, der Bruder eines berühmten Würzburger Professors zu sein, hatte der Kurfürst
gleich bei seinem Regierungsantritt zum Professor der Gottesgelehrtheit ernannt und
mit Beginn des Schuljahres 1784/85 an die Stelle des zum Kanonikus an St. Andreas
in Köln beförderten Präfekten Steinhaus gesetzt.

1) Vgl. Hügg, Zur Geschichte des Klosters und Gymnasiums zu Arnsberg, Programm 1843, S. 16.
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Den A^om Akademierat aufgestellten Untci'richtsplan wesentlich zu ändern und fort¬
zuentwickeln, hat von Spiegel nicht unternommen. Ein Verdienst um die Vorbildung
der Gymnasiasten erwarb er sich durch die Einrichtung einer neuen Tironenschule, die
er mit dem Gymnasium in unmittelbare Verbindung brachte. Dieselbe wurde in dem
nach Osten hin gelegenen Anbau des Kollegiums untergebracht und im Schuljahr 1787/88
zunächst mit einer Klasse, die dem Gymnasiallehrer Feufser anvertraut wurde, eröffnet.
Später kam als zweiter Lehrer der Normalschullehrer Gareis und damit eine zweite
Klasse hinzu. Die beiden Klassen entsprachen so ziemlich der Sexta und Quinta des
heutigen Gymnasiums. Die Klasse der Infimisten blieb zunächst noch bei den Fran¬
ziskanern. Die Wirksamkeit des Freiherrn von Spiegel, seine Anschauungen und seine
ganze Geistesrichtung legt sein wenigstens teilweise erhaltener amtlicher Schriftwechsel
mit dem Kurfürsten klar, dem wir daher bei der Schilderung der letzten Jahre des
kurfürstlichen Gymnasiums vorzugsweise folgen werden. An die Spitze möge ein am
30. Aug. 1788 ausgefertigtes Schreiben treten, in welchem er dem Kurfürsten den aller¬
dings nicht zur Ausführung gekommenen Plan entwickelt, an die Stelle der Klassenlehrer
Fachlehrer zu setzen. Dasselbe lautet also 1):

„Nebst den vielen heimlichen Irrthümer, die uns durch die ehemalige Gesellschaft
der Jesuiten zu theil geworden sind, hängen unsere meiste deutsche Staaten noch immer
ihrer ehemaligen Schul-Einrichtung an. Woher dann auch über den geringen Fortgang
der Gymnasien hin und wieder geklagt wird. Selbst kann ich hierin das Münsterische
Gymnasium nicht ausnehmen. Der Einsichtsvolle Herr von Fürstenberg arbeitet
schon beinahe dreifsig Jahre hindurch mit anhaltendem Eifer, um der Unterrichts-Art
in seinen Gymnasien den Höchsten Grad der erreichbaren Vollkommenheit zu geben,
und dennoch zeichnen sich die dortige Schüler am Ende ihrer Schul-Jahren nur in der
Mathematik aus, wenn sie hierzu aufgelegt gewesen sind; in den übrigen für Künftige
Berufs-Arbeiten eben so unentbehrlichen Wifsenschaften und Sprachen sind sie noch
immer sehr mittelmäfsig befunden worden. Diese Erfahrung hat mich nach vielen ge¬
machten Vergleichungen unserer Katholischen Gymnasien mit den Protestantischen auf
die mir bis zur Gewifsheit gewordene Vermuthung gebracht, dafs unsere Anhänglichkeit
an das Jesuiten Lehr-System schuld daran sein mufs. Die Jesuiten hatten die Studier-
Zeit in sieben Jahre eingetheilt, wovon die fünf erstem blofserdings zur lateinischen
Grammatik dienten. In der Bestimmung der Zeit lag einige Wahrheit, denn es ist der
Natur des Menschlichen Erkenntnifs-Vermögens angemessen, dafs der Verstand sich nach
unseren Jahren entwickelt und also nach dieser Voraussetzung auch nur verhältnifs-
mäfsige Kenntnisse erwerben kann. Aber eben auf die Art wie der menschliche Ver¬
stand sich nach dem Alter entwickelt, hängt seine Entwicklung auch von der Individua¬
lität des studierenden Subjekts ab. Einige Jünglinge fafsen die Sachen, welche ihnen
vorgetragen werden, auserordentlich geschwinde, andere auserordentlich langsam; die
erstem brauchen zur Erlernung einer Wissenschaft ein halbes Jahr, wozu die andern
ein volles Jahr und oft mehrere bedürfen; wenn nun beyde auf die nemliche Zeit des
Unterrichts eingeschränkt werden, so entsteht immer Nachtheil daraus. Daher ist mit

1) Die Rechtschreibung in diesem und den folgenden Schreiben ist die des Sekretärs.
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sehr gutem Erfolg im hiesigen Gymnasium nebst den von mir im Verlauf des Jahrs vor¬
genommenen öfteren Schul-Prüfungen die halbjährige allgemeine Prüfung eingeführt 1);
man lernt dabey das Talent des Jünglings kennen, man sieht, ob der zur Ausbildung
desselben erforderliche anhaltende Fleifs im lernenden Subjekt vorhanden und ob der
Studierende die nöthigen Vorbereitungs-Kentnisse besitzt. Die hieraus gezogenen Wahr¬
nehmungen entscheiden dann über das Aufsteigen in den Schulen oder zur Ausschlie-
fsung aus dem Gymnasium. — Wir sind zwar in Ansehung der halbjährigen Prüfungen,
wo Talente, Sitten und Fleifs das Maasstaab der Entscheidung sind, bey der Schul-
Dircktion von der Methode der Jesuiten abgewichen. Allein ein Haupt-Mifsbrauch oder
dessen Surrogat ist geblieben; dieser betrift die Lehrer. Die Jesuiten liefsen die Lehrer
mit den Studenten aufsteigen. Dafs das geschah, um ihre junge Magistri genau kennen
zu lernen, bevor sie mit dem Orden vertrauter wurden, wufsten sie, und wir Leicht¬
gläubige glaubten auf ihr bezauberndes Wort, es geschehe des Jünglings wegen, damit
er sich an den Vortrag des Lehrers gewöhne und daher viel geschwinder lerne, als
wenn er jedesmal einen neuen Lehrer erhalte. Diesen blendenden Vorwand hat man
hier und fast überall nach ihrer Aufhebung eingesehen, aber — wie mir dünkt — ein
eben so fehlerhaftes Surrogat dafür gemacht." Sein Vorschlag geht dann dahin, am
Gymnasium sieben Fachlehrer anzustellen, und zwar zwei Philologen für Latein, Griechisch
und Deutsch, zwei Mathematiker, einen Lehrer für Psychologie 2), einen für Geschichte und
Geographie und einen für Ästhetik. „Jeder (Lehrer), fährt er dann fort, mufs des
richtigen Vortrags halber Mathematik verstehen, aber er bleibt dennoch bei seinem Fache,
studirt sich ein, wird nur Alters oder Unvermögenheit halber davon A^errückt; andere '
Beförderung als ein Beneficium simplex oder Vikarie sine cura animarum mufs er nicht
zu erwarten haben. Auf diese Art wird ihm seine Wissenschaft zur Lieblings- und
Hauptbeschäftigung, er kultivirt sie täglich mehr und wird nicht durch andere Aussichten
auf ihm fremde Studien sich zu legen verleitet; im Alter, wo er unbrauchbar ist, lafsen
ihm Ihre Kurfürstliche Durchlaucht seinen Gehalt ziehen oder er- erhält eine geistliche
Versorgung, die ihn aufser Mefs-Lesen zu nichts anders verbindet."

Der Plan fand, wie gesagt, die Billigung des Kurfürsten nicht. Um so mehr be¬
mühte der Freiherr sich darum, den Lehrkörper als solchen im Geiste der Aufklärung
neu zu gestalten. Die Lehrer, welche er bei der Übernahme seines Amtes angetroffen
hatte, waren die Klassenlehrer Qu. Z e y e n, V. Jäger, J. P. Honnerbach und
I. Schmitz, ferner der Lehrer für Mathematik, Geschichte und Geographie in den
beiden oberen Klassen, P. J. Haus er, und der Lehrer des Griechischen, J. J. Feufser.
Der Lehrer des Französischen, ein geborener Franzose, Franz T r i b o 1 e t, und der
Schreiblehrer P. Trommenschläger kommen hier nicht in Betracht. „Um das hiesige
Studium, heifst es in einem Berichte vom 9. März 1787, zu dem Grad der Vollkommen¬
heit, der den Höchsten Absichten entspricht, zu bringen, mufs ich nach und nach die
der Jesuitischen Lehrart zu sehr anhängenden Subjekten vom Lehramt zu entfernen und

1) Vgl. S. 25 Ann). 1.
2) Der Psychologie war auch in seiner Instruktion für das Wedinghauser Gymnasium eine Stelle

eingeräumt. Vgl. Dr. F. X. Högg, Zur Geschichte des Klosters und Gymnasiums zu Arnsberg. S. 19.
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anstatt ihrer systematisch denkende Schullehrer anzustellen mich bestreben. Ich wünsche
daher mit dem Herrn Vikarius Ze}r en, dessen Selbständigkeit mit den Talenten in Wider¬
spruch steht, anzufangen. Bisher hat er, um den Lehrstuhl der fünften Schul zu besetzen,
die Erlaubnifs erhalten, seine Vikarie zu Bachern verwalten zu lassen. Er wird diese
Erlaubnifs, weil er das städtische dem ländlichen Leben vorzieht, nach Ablauf dieses
Jahres wieder zu erhalten suchen." Aber die Erlaubnis soll ihm geweigert werden;
von Spiegel will ihn auf seine Vikarie schicken und statt seiner den ihm warm empfoh¬
lenen Kanonikus Heinr. Hanf aus Dorsten anstellen, der „ein thätiges, gemeinnütziges
Leben dem Chorgesang vorzieht" . . . „Dieser Trieb, meint er, zeugt schon von einer
guten Anlage." „Eine solche Änderung, fährt er fort, würde ich mit der gnädigsten
Erlaubnifs, so oft, wie es die Umstände erlauben, vornehmen, bis die schlechte Subjekten
von den Lehrstühlen entfernt wären. Wenn unser Gymnasium erst systematisch ein¬
gerichtet ist, so haben wir Hoffnung selbst junge Lehrer zu bilden, und so wird man die
Höchste Absicht, ein dauerhaftes Schulsystem zu errichten, erreichen." Der Kurfürst
war damit ganz einverstanden. „Mir wird es immer angenehm sein, beschied er den
Freiherrn unter dem 17. April, Ire zum besten des Studienwesens zu machende Vor¬
schläge zu begnehmigen und alles beizutragen, was zur Versorgung eines oder andern
minder tüchtigen Lehrers und Besetzung mit bessern subjeetis beitragen kann." Am
Schlüsse des Schuljahres ging Zeyen auf seine Vikarie nach Niederbachem, und Hanf
trat an seine Stelle. Die „systematische Einrichtung" hatte begonnen.

Im* nächsten Jahre starb der Herr V. Jäger und Herr J. P. Honnerbach schied aus,
aber nur mit Mühe fand der Kurator der Universität für sie einen Ersatz. „Das hiesige
Gymnasium, schrieb er unter dem 30. Aug. 1788, hat bisher das Glück nicht gehabt,
solchen Mann zu besitzen, der in die Verbindungen der Wissenschaften so tief einge¬
drungen wäre, dafs er sich die hieraus allein zu erhaltende Fähigkeit erworben hätte,
andere zukünftige Lehrer zu bilden." Er mufste einen Mann in Vorschlag bringen, der
früher als Studierender der Philosophie gleichzeitig Präceptor am hiesigen Gymnasium
gewesen war, dann am Gymnasium in Neufs Anstellung gefunden, aber als diese Anstalt
den Franziskanern übertragen war, „aus Mangel einer besseren Versorgung als Schul¬
meister in der Münsterschule" seinen Unterhalt gesucht hatte. Aber Herr Heinr. Werner,
berichtete Ar on Spiegel, ist von einem sehr guten sittlichen Charakter . . . , er ist aus
Neigung zu den Wissenschaften Schulmann. Nebst einer sehr schönen Handschrift
besitzt er ganz gründlich die Kenntnisse der lateinischen und deutschen Sprache, von
der griechischen so viel, dafs er die Grammatik lehren kann; er hat die Mathematik so
weit kultivirt, dafs er instand ist, in seinem Lehrvortrage mathematisch zu Werke zu
gehen, und kann auch bei einem aufstofsenden Hindernifs für den Lehrer der Elementar¬
mathematik suppliren; sein aufserordentlicher Trieb zu lernen läfst mich hoffen, dafs er
bei seinem ganz vortrefflichen Talent seine Anlagen zum Lehrer völlig ausbilden wird."
Seine Hoffnungen gingen aber doch nicht so ganz in Erfüllung. War aber schon diese
Wahl dem von dem Freiherrn aufgestellten Plane einer systematischen Einrichtung-
wenig entsprechend, so stand die der zweiten Lehrkraft dazu in vollem Widerspruch.
Er mufste für die Besetzung der zweiten Stelle einen Minoritenmönch, B. C. Schall¬
meyer, empfehlen. Der Kurfürst genehmigte den Vorschlag unter dem 23. Sept. 1788,
bemerkte aber, „dafs es erwünscht wäre, für die Zukunft Weltgeistliche oder Weltliche
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i zu finden, welche die Fähigkeit besitzen, die Lehrers-Stellen zu beklaiden, um die Studien
nicht ganz in die Hände der Mönche und besonders der Minoriten fallen zu lassen."

Bald darauf kam von Spiegel in neue Verlegenheit. Der Herr Feufser war nicht
länger zu bewegen gewesen, auf seine Pastorat zu verzichten, und ein Ersatz, der den
Absichten des Freiherrn entsprochen hätte, war nicht zu finden. Er mufste sich damit
begnügen, einem jungen Lehrer, Herrn J. F. Pranghe, der ein Jahr in Ahrweiler
unterrichtet hatte, zunächst unter der Aufsicht des Herrn Gareis, die zweite Vorberei¬
tungsklasse zu übertragen, während der Herr Schallmeyer am Gymnasium den griechi¬
schen Unterricht übernahm. Um diesen anderweitig zu entlasten, mufsten die erste und
zweite Gymnasialklasse mit einander verbunden werden. Das Jahr darauf wurde die
Infimistenklasse aus dem Franziskanerkloster ins Gymnasium 1) zurückverlegt und diese
mit der ersten Gymnasialklasse verbunden; seitdem gab es also nur noch vier Klassen,
welche als infima, erste, zweite und dritte Klasse gezählt wurden.

Der Minorit Schallmeyer erwies sich bald als unbrauchbar. Aber nun glaubte von
Spiegel endlich den rechten Mann für sein Gymnasium in der Person eines zu Ostern
1789 an die Universität berufenen Professors gefunden zu haben, der sich bereiterklärte,
eine Klassenlehrerstelle am Gymnasium zu übernehmen. Mit Genehmigung des Kur¬
fürsten wurde demselben am 18. Sept. 1789 der Unterricht in der zweiten Klasse über¬
tragen. Der neue Lehrer war der berüchtigte Eulogius Schneider. Schneider, der
aus der Gegend von Würzburg stammte, war nach einer leichtsinnig verlebten Jugend
Franziskanermönch geworden; er war Lektor im Franziskanerkloster zu Augsburg, dann
Hofprediger in Stuttgart gewesen und schliefslich auf Empfehlung seines Lands¬
manns, des Professors Dereser, als Professor der schönen Wissenschaften nach Bonn
berufen. Er kam als Mensch und als Lehrer bald in Verruf; man machte ihm zum Vor¬
wurf, dafs er den Schülern gegenüber Religion und religiöse Gebräuche verspottet habe
und es sich angelegen sein lasse, Glauben und gute Sitte zu untergraben. Es wurde
eine Klage gegen ihn angestrengt; aber der Kurfürst nahm ihn in Schutz. Das machte
den Professor übermütig. Er schrieb im Jahre 1791 ein Buch „Katechetischer Unter¬
richt in den allgemeinen Grundsätzen des praktischen Christenthums"; die Schrift wurde
verboten; daraufhin erliefs er eine sogenannte „Erklärung", die dann, am 10. Juni 1791,
zu seiner Entlassung als Professor der Unhrersität führte. Seine Stelle am Gymnasium
hatte er schon zu Ostern aufgeben müssen, worauf der Lehrer der ersten Klasse,
Schmitz, auch die zweite Klasse mit übernommen hatte.

Dafs der Zustand des Gymnasiums bei einer solchen „systematischen" Einrichtung
nicht gedeihen konnte, mufste auch weniger Einsichtsvollen einleuchten. Der Kurfürst
hatte schon unter dem 20. Nov. 1790 darüber geklagt, dafs insbesondere die lateinische
Sprache am Gymnasium beinahe gänzlich verabsäumt werde, und dem Kurator die Sorge
für bessere Lehrkräfte dringend ans Herz gelegt. Von Spiegel suchte sich in einem
Bericht vom 19. April 1791 gegen die ihm gemachten Vorwürfe zu rechtfertigen. ,,In
allen Ländern, heifst es in seinem Bericht, auch selbst dort, wo des Bürgers Sohn nicht

1) Oder vielmehr in das Kollegium, dessen untere Räume nach und nach als Gymnasialklassen
eingerichtet werden mufsten, da das „Gymnasium" in den letzten Jahren ganz für die Zwecke der
Universität in Anspruch genommen war.



so leicht im Schoofse der Kirche einen ruhigen Tag und Unterhalt findet, klagt man
über Abgang der Gymnasien-Lehrer; es ist also nicht befremdend, dafs ich bei allen
meinen Bemühungen für das Gymnasium nicht solche Männer habe finden können, die
den Zwecken einer öffentlichen Erziehungs-Anstalt A^öllig entsprechen. Weder das Ge¬
setz noch Stipendien ziehen den Theologen hierher, und doch nur aus diesem Stande
kann man Lehrer für Gymnasien finden. Theologen erreichen eher ihre Unterhal¬
tung und Versorgung in Köln; dort giebt es Stipendien, dort sind die Verleiher der
geistlichen Benificien, und dort sind die Synodal-Examinatoren. Der Gehalt eines hiesi¬
gen Lehrers ist mit allem eingerechnet 220 Rthlr. x). Dies gewifs kärgliche Auskommen
kann auch niemand reizen, den gemächlichen theologischen Pfad zu den geistlichen
Pfründen zu verlafsen. Wenn der Theologie Befiifsener sich nur das sehr beschränkte
Maafs der theologischen Kenntnifsen eigen macht, so wirft ihm sein Köllnischer Aufent¬
halt gewifs mehr ab als eine Lehrerstelle am hiesigen Gymnasium, wozu er sich noch
obendrein sehr mühsam vorbereiten mufs. Immer werden jene Umstände unser hiesiges
Gymnasium von Erwerbung guter Lehrer ausschliefsen, wenn Höchstdieselben nicht den
Gehalt erhöhen, damit auch weltliche Litteratoren sich nicht scheuen eine Stelle an dem
Gymnasium anzunehmen; und um die Geistliche zur Bewerbung dieser Stellen aufzu¬
muntern und Kölns Vorzügen ein Gegengewicht zu geben, müsten Vikarien oder resi¬
denzfrei erklärte Kanonikaten damit verbunden werden; denn die Aussicht durch den
Konkurs zu Pfarreien zu gelangen ist kein besonderes Vorrecht, nächstdem dafs meinem
Bedünken nach dies für das Studium viel Nachtheiliges und für die Seelsorge viel Schäd¬
liches hat." Für den entlassenen Professor E. Schneider hofft er in einem durch Ober-
thür empfohlenen jungen Würzburger Ersatz zu finden, falls demselben ein Einkommen
von mindestens 450 Gulden gesichert werde. Übrigens fürchtet er bald einen neuen Ver¬
lust, da der Herr Schmitz voraussichtlich demnächst sein Kanonikat antreten werde.
Trotzdem wünscht er den Lehrer Werner wieder los zu werden, den er vor drei Jahren
nur „aus wahrer Not" angestellt habe. Der Mann sei nicht von den gröfsten Einsichten,
sei ungestüm und eigensinnig, schränke der Kinder Munterkeit als Ausgelassenheit ein
und bestrafe dieses Alters Leichtsinn als Gefühllosigkeit. Er hat aber auch für ihn einen
Ersatz in Aussicht; er möchte gern einen jungen Mönch, den Minoriten Averdonk, auf
Kosten des Universitätsfonds ein Jahr in Göttingen unter Heyne studieren und so in
ernstlicher Weise auf das Schulfach sich vorbereiten lassen. Den Vorwurf, dafs die
lateinische Sprache am Gymnasium verabsäumt werde, weist er zurück. Er sehe zwar
nicht das Lateinische und Griechische als den einzigen Zweck des Unterrichts an, die¬
sen finde er vielmehr in den Wissenschaften der Muttersprache, aber er fühle auch, dafs
die griechische und lateinische Sprache zum Verstehen der Schriftsteller, welche in die¬
sen beiden Sprachen „die Wissenschaften abgehandelt" hätten, notwendig seien und aus
diesem Grunde nicht vernachlässigt werden dürften.

Die fehlende Lehrkraft wurde bis zum Schlufs des Schuljahres 1790/91 nicht ge-

1) Das Gehalt betrug' 200 Thlr.; aulserdem hatte jeder Lehrer freie Wohnung-, frei Licht, freien
Brand und freie Bedienung. Übrigens war auch allmählich die Aufsicht der Silentien durch Präceptoren
in Wegfall gekommen, die Lehrer leiteten die Silentien selber, und dafür erhielt ein jeder von jedem
Schüler seiner Klasse jährlich 4 Rthlr. Das Einkommen des Präfekten betrug- aul'ser freier Woh¬
nung u. s. \\ r. 406 Rthlr.
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funden, und der Lehrer Werner blieb im Amt. Von Spiegel berichtet nun unter dem
26. Okt. 1791, dafs der Präfekt Oberthür geneigt sei, die erste Klasse selbst zu unter¬
richten, wenn man ihm in der Person des jungen Theologen Nik. Lachaussee einen
Gehilfen gebe; dieser könne dann durch den Präfekten in das Lehrfach eingeführt wer¬
den und später den Unterricht selbständig übernehmen. Der Kurfürst erwiderte unter
dem 31. Oktober, er zweifle sehr, dafs Oberthür ihn aus seiner Verlegenheit befreien
werde; derselbe habe seit seiner Anwesenheit in Bonn vieles unternommen, aber nur
wenig ausgeführt, und die Latinität sei am Gymnasium unter seiner Leitung mehr und
mehr in Verfall geraten. „Lachaussee, fährt er fort, ist meines Wissens ein guter Junge,
der aber in Sprachlehre und Latinität ebenso wenig Fortgang als die meisten Bonnischen
Studenten gemacht hat. Bei dem unanhaltenden Eifer des Herrn Oberthür, der selbst
mehr Litterator als Pädagog ist, würde wohl in kurzem Lachauss€e das meiste in der
Schul allein thun müssen." Er will lieber dem Lachaussee das Gehalt geben und dem
Leiter des Gymnasiums vis officii auftragen, demselben mit Rat und That an die Hand
zu gehen, ihn aber gleichzeitig auch mit aller Schärfe anweisen, dafs er sich mehr um
das Gymnasium kümmere und die Lehrer anhalte, „mit Verwerfung eitelen Tandes sich
sorgfältiger auf die Güte der Latinität" zu verlegen. „Es wäre ihm auch aufzutragen,
unter denen jungen Leuten stets künftige Gymnasienlehrer nachzuziehen, damit man
weder Schneidere aus der Fremde mit grofsen Kosten herbeikommen zu lassen noch
zur Seelsorge sich qualificirende Mönche wie z. B. Averdonk von selber abwendig zu
machen und zum Minnesänger zu machen brauche. Findet man auch nicht gleich an¬
fangs Männer, die dem ganzen Ideal eines vollkommenen Gymnasten entsprechen, so
mufs man sich einsweilen mit solchen behelfen, so gut man sie finden kann."

Mit der vis officii scheint es indessen noch gute Wege gehabt zu haben. Weder
kümmerte sich der Präfekt Oberthür mehr als bisher um das Gymnasium, noch wurde
der junge Lachaussee zur Aushilfe herangezogen. Erst am 24. April des folgenden
Jahres (1792) konnte von Spiegel melden, dafs er für Schneider eine Kraft in der Person
des jungen Geistlichen Theobald K n ö 11 aus Andernach gefunden habe, und gleichzeitig
hatte er die Genugthuung, für den Lehrer Schmitz, der am Schlüsse des Schuljahres zu
seinem Kanonikat abgehen wollte, den Theologen Jos. Gottf. L i e s s e m in Vorschlag
bringen zu können, der „nach vollendetem theologischen Kurs das Präceptorium über
die Kinder des Leibchirurgus Ney übernommen", mit diesem eine Zeitlang in Wien zuge¬
bracht und sich dort „in den einem Schulmann nöthigen Kenntnissen, vorzüglich aber
in der lateinischen und griechischen Sprache geschickt gemacht hatte." Die Anstel¬
lung Knölls erfolgte am 22. März 1792, die Liessems am 22. Mai.

So war also diese Sorge gehoben. Auch fand von Spiegel nach Gareis' Ausscheiden
für die erste Vorbereitungsklasse einen Lehrer in der Person des jungen Theologen
J. H. K a n n e. Aber bald darauf hatte der Freiherr schon einen neuen Verlust zu ver¬
zeichnen. Am 15. März 1793 mufste er seinem kurfürstlichen Herrn melden, dafs der
Lehrer Hanf mit Hinterlassung vieler Schulden aus der Stadt entwichen sei; seine
Unterrichtsstunden seien vorläufig an Liessem und Werner übertragen.

Es war der letzte amtliche Bericht, den der Kurator der Universität dem Kurfürsten
in Sachen des Gymnasiums vorgelegt hat. Was kümmerten den regierenden Herrn da¬
mals noch die Leiden und Leidchen seines Gymnasiums? Ihn quälten ganz andere Sor-
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gen. Eine Sturmflut hatte den französischen Königsthron hinweggerissen; der Schwager
des Kurfürsten hatte bereits auf dem Schafott sein Blut verspritzen müssen, seine Schwester,
die Königin Marie Antoinette, harrte noch im Gefängnisse eines gewaltsamen Todes.
Und nun nahmen die Dinge eine Wendung, die den Kurfürsten für den Bestand seiner
eigenen Herrschaft fürchten lassen mufste. Nachdem die Schlacht bei Fleurus am
26. Juni 1794 das Übergewicht der Franzosen entschieden hatte und die Österreicher bis
an den Rhein und über denselben zurückgewichen waren, da blieb ihm nichts an¬
deres übrig, als sich in seine Besitzungen auf dem rechten Rheinufer zu retten und Bonn
und das ganze linksrheinische Erzstift den Franzosen zu räumen.

Der Akademierat hatte den Forderungen, welche seine Zeit an die Jugendbildung
stellte, imgrunde nur äufserlich entsprochen; in der That blieb sein Lehrplan hinter
den mafsvollen pädagogischen Anschauungen eines Fürstenberg, der eben damals, noch
unter Maximilian Friedrich, das Gymnasium zu Münster auf neuen Grundlagen aufgebaut
hatte, um ein Bedeutendes zurück. Aber auch der Freiherr von Spiegel hat mit der
Neugestaltung des Bonner Gymnasiums wenig Glück gehabt. Er sah in dem Umstand,
dafs die Lehrer der Anstalt noch nach „jesuitischen Grundsätzen" unterrichtet waren, das
Haupthindernis für eine gesunde Entwicklung der Schule im Geiste seiner Zeit. Aber
nun bot ihm das Aushängeschild religiösen Freisinns Gewähr genug für die Brauch¬
barkeit als Mensch und als Erzieher; die Folge war, dafs er sich mehr als einmal in
der Wahl seiner Leute vergriff und den guten Ruf des Gymnasiums dadurch bedenklich
schädigte. Wenn er gelegentlich daran gedacht hat, junge Studierende in die Schule
des berühmten Göttinger Philologen zu schicken oder von auswärts tüchtige Kräfte
kommen zu lassen, so stiefs er auf Schwierigkeiten bei seinem kurfürstlichen Herrn, der
sonst nicht gerade zu den sparsamen Fürsten gehört hat, aber in Sachen des Gymnasiums
sich ängstlich vor gröfseren Kosten scheute und so durchgreifende Mafsregeln unmöglich
gemacht hat. Dafs auch auf Grund de"r gegebenen Verhältnisse, mit weiser Benutzung
der durch die Universität gebotenen Mittel eine bessere Vorbildung des Lehrerstandes
erzielt werden könne, das hat sich damals kaum jemand einkommen lassen. Die Uni¬
versität war ja das Schofskind des Kurfürsten, und sie verfügte, zumal im Gebiete der
Heilkunde und Rechtswissenschaft, über namhafte Kräfte; aber die Theologie und die
mit ihr eng verbundene Philosophie lagen in den Händen von Männern, die, einer eng¬
herzigen Neuerungssucht huldigend, wenig wissenschaftliche Tiefe und Gründlichkeit
verrieten; sprachliche und schönwissenschaftliche Vorlesungen gab es ja an der kurfürst¬
lichen Universität ebenso wenig wie vorher an der Akademie. So geschah es, dafs das
Bonner Gymnasium am Schlüsse der kurfürstlichen Herrschaft über den Standpunkt, den
es um die Mitte der siebenziger Jahre eingenommen hatte, nicht hinausgekommen, ja
sogar in seinem Bestände ernstlich bedroht war, wie sich das auch aus der stetigen
Abnahme der Schülerzahl zur Genüge ergiebt.

Genauere Angaben über die Schülerzahl sind erst seit dem Schuljahre 1774/75
vorhanden; aber auch für die folgenden Jahre sind die Angaben lückenhaft, und über das
Jahr 1792 hinaus haben sich überhaupt keine Zahlen mehr auffinden lassen.

|
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1

Schuljahr.

. 1 ■

Inf.- ! I. Kl. IL Kl. III. Kl. IV. Kl. Im ganzen:

1774/75 25 39 23 26 22 135

1775/76 27 28 33 23 21 132

1781/82 16 22 24 15 .19 96

1782/83 20 22 15 23 13 93

1783/84 96

1784/85 28 16 19 23 15 101

1785/86 98

1787/88 28 32 19 18 14 111

1788/89 12 40 13 14 79

1789/90 39

33

33

16

17

16

21 12 88

1790/91 14 18 82

1791/92 15 12 76

Zum Schlüsse Avird man hier nicht ungern einen Auszug 1) aus den Lebenserinnerun¬
gen des Landesgerichtspräsidenten Wurzer finden, der von 1781 ab Schüler des Bonner
Gymnasiums war und seine Erlebnisse auch aus dieser Zeit der Aufzeichnung wert ge¬
funden hat. Seine Erinnerung ist nicht stets genau, sein Urteil kaum überall den Ver¬
hältnissen entsprechend, aber manche der bisherigen Schilderungen gewinnen aus der
Darstellung Wurzers erst ihr rechtes Licht.

.... „Nach der Kommunionfeier im Sommer wurden die Schüler aus sämmtlichen
Tirocinien Bonns, die zur Aufnahme in das Gymnasium aspirierten, versammelt und
gemeinschaftlich geprüft. Meinem Schullehrer machte ich die grofse Freude, dafs ich
trotz seiner früheren Behauptung über meine Unfähigkeit, die er in meiner und
meiner Eltern Gegenwart ausgesprochen hatte, unter allen Schülern das zweite
„accessit" erhielt. Der beste Schüler erhielt ein Buch als Prämie; darauf folgten Ader
accessit, wovon ich die zweite Nummer erhielt. Die folgenden Schüler wurden blos
zugelassen oder als unfähig vom Gymnasium abgewiesen.

Aus dem bisherigen Jammerthal war ich nunmehr erlöst und Allerheiligen 2) 1781

1) Derselbe ist aus der Urschrift durch den Herrn Provinzialschulrat Dr. Deiters entnommen und
beruht bei den Akten des Gymnasiums.

2) Die Hauptferien fielen in den Monat Oktober; zu Ostern fiel der Unterricht aus von Palm¬
sonntag bis zum weifsen Sonntag.
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wirklicher Gymnasiast. Die Schule war das jetzige Gymnasialgebäude (in der Bonngasse),
die Einrichtungen waren der Art, wie sie unter dem aufgehobenen Jesuiten-Orden be¬
standen hatten, mehre der Lehrer waren Exjesuiten. Sogar behielten sie die Trachten
bei und erschienen, wenn sie auch nicht Geistliche waren, doch in schwarzem Talare
und Biret beim Unterricht 1). Die Schüler der fünf Klassen waren verpflichtet, in der
Schule, im Öffentlichen, sogar auf dem Spielplatz im Mantel zu erscheinen. So wurden
auch damals die alten Jesuiten-Ordensfeste vom Gymnasium gefeiert. Dasselbe war in
fünf Klassen abgetheilt. Jede Klasse hatte ihr von den Jesuiten stammendes Schulbuch,
worin von allen Fächern, die während des Schuljahres gelehrt wurden, die betreffenden
Abtheilungen hinter einander gedruckt waren, so dafs der Schüler aufer dem Schulbuch
und eines Dictionair keiner theuren Bibliothek wie heut zu Tag bedurfte. — Die Klassen
zählten von unten herauf. Die erste hiefs Infima, dann Secunda u. s. w. 2). Auf Infima
wurde die Syntax ab ovo wiederholt, dann in biblischer Geschichte, Geographie und
Zahlenrechnen vom Lehrer der Klasse unterrichtet. Schon in Tertia mufste in Gegen¬
wart des Lehrers stets lateinisch gesprochen werden, desgleichen begann hier die Pro-
sodie. Erst in Quarta wurde das Griechische gelehrt, zu welchem Fache der Lehrer
Feufser angestellt war, und mufs ich gestehen, dafs ich es in dieser Sprache nur bis
zum Conjugiren gebracht habe. In den drei unteren Klassen hatten wir nur einen
Lehrer, der alle Fächer mit uns durchmachen mufste. In den höheren Klassen waren
noch-besondere Lehrer angestellt, die in den übrigen Gegenständen, Geschichte, Geo¬
graphie, Algebra u. s. w. Unterricht ertheilten. Auch die teutsche Sprache, die im tirocinio
gar nicht geachtet war, wurde nun kultivirt. Die Stunden waren in allen Klassen
gleichförmig eingetheilt. Morgens im Sommer 7, im Winter um 1 / 28 Uhr versammelten wir
uns in den respectiven Schulräumen, gingen gemeinschaftlich prozessionsweise von da
zur Kirche 3) an die jeder Klasse angewiesenen Orte, hörten dann stille Messe, bis nach
der Elevation aus den cantiones einige lateinische Strophen gesungen wurden; dann
gings zur Klasse zurück, und die Schule begann, dauerte bis ValO. Bis 10 Uhr war den
Schülern freigegeben. Um 10 bis 11 war das Silentium und diente zum Privatarbeiten
unter Aufsicht eines Philologen 1) oder Theologen, der unter dem Namen Praeceptor für
Zucht und Ordnung zu sorgen hatte. Ein eigenes Strafrecht hatte derselbe nicht, nur

1) Unter dem 21. Mai 1790 schärfte der Kurfürst das Tragen der geistlichen Tracht von neuem
ein. „Auch haben wir mifsfälligst wahrgenommen, schreibt er dem Preiherrn von Spiegel, dafs einige
Professoren des hiesigen Gymnasiums die geistliche Kleidung abgelegt haben; da nun dadurch die
schuldige Achtung der Studenten gegen dieselben vermindert wird, es auch bei allen katholischen Gym¬
nasien hergebracht ist, dafs die Professoren geistliche Kleidung tragen, als habt Ihr den sämmtlichen
Professoren des hiesigen Gymnasium zu bedeuten, dafs dieselben hinfiihro jederzeit wiederum in der
Schule imd während dem öffentlichen Gottesdienst für die Studenten in schwarzer Kleidung und Talären
erscheinen sollen."

2) Dieser Zählung liegt die der Jesuiten zugrunde; nur setzt Wurzer an Stelle der Namen: Syn-
taxis u. s. w. die entsprechenden Zahlen ein.

3) Nach den Anordnungen des Akademierates wurde der Gottesdienst n a c h dem Unterricht, um
9 Uhr, im Winter um 10 Uhr, abgehalten; wann die von Wurzer angeführte Ordnung festgestellt
worden ist, läfst sich aus den Akten nicht ermitteln.

4) Wohl verschrieben statt Philosophen. Übrigens überwachten, wie bereits bemerkt, seit von
Spiegels Leitung die Lehrer die Silentien selber. 1



■■■■■■■IB ^HHM

38

die Anzeige zur Bestrafung beim Ordinarius. Dann hatten wir bis 1 Uhr frei. Leider
mufste ich von 11—12 immer noch Privatunterricht im Schreiben und Rechnen wie in
der Musik nehmen. Um 1 Uhr gings wieder zur Schule bis 1/ 2 4 Uhr. Dann kurze Er¬
holung bis 4 Uhr, wo das Silentium begann, bis 7 Uhr, wo sich der cyclus schlofs,
wenn nicht Privatunterricht auch die Stunde von 7 bis 8 Uhr, was oft geschah, ver¬
kümmerte. Dienstags und Donnerstags war Nachmittags frei 1), statt des Unterrichts
mufsten wir ebenso pünktlich wie in der Schule auf dem Spielplatz erscheinen, der vom
Lehrer überwacht war. Jede Klasse hatte ihren Raum. Die glückliche Stelle war der
ehemalige Exercierplatz, jetzige Nordseite der (Friedrich) Wilhelmstrasse 2). Um 4 Uhr
mufsten wir auch an den Spieltagen wieder im Silentium erscheinen. An Sonn- und
Feiertagen erging es uns am schlimmsten. Um 8 mufsten wir in die Schule, wo der
Ordinarius eine Art moralischer Vorlesung hielt. Von da gings um 9 zum Gottesdienst
mit benediction und Gesang. Nach dem Schlüsse blieb kaum Zeit nach Haus zu eilen,
denn um 10 Uhr gings ins Silentium. Von 11 — 12 hielt der Ordinarius Religions¬
unterricht. Nachmittags war keine Schule, aber um 4 gemeinschaftlicher Gottesdienst,
der zweimal im Monat ungemein lange dauerte, weil dann noch Bruderschaftsandachten
gehalten wurden, jedesmal mit einer langweiligen Predigt. Nach dem Gottesdienst und
wenn er bis 1/ 2 6 gedauert hatte, gings doch bis 6 Uhr wieder zum Silentium, wenn es
auch kaum der Mühe lohnte die Bücher auszupacken. Mit so knechtischer Pünktlichkeit
ward die Ordnung und Regel eingehalten. Für sämmtliche fünf Klassen bestand dieselbe
Vorschrift, nur die oberste genofs den oft beneideten Vorzug, dafs sich ihr Silentium
schon um 6 Uhr endete. Hiernach war also dem Privatfleifs der Schüler, wie heut zu
Tage, gar kein Spielraum gelassen. Dagegen bestand eine allgemeine sehr zweckmäfsige
Controle für Lehrer wie für Schüler: in einem halbjährigen speciellen Examen, welches
in Gegenwart aller Lehrer und des Direktors mit jedem Schüler einzeln vorgenommen
wurde, woran in späterer Zeit sogar der Curator der Universität, Bruder des nachherigen
Erzbischofs von Spiegel, ein gebildeter, würdiger, freisinniger Mann, den thätigsten
Antheil nahm. Er examinirte mit. Hiernach wurde entschieden, ob einer würdig war
ferner Schüler zu bleiben, aufzusteigen oder abgewiesen zu werden. Wahrscheinlich
war es darauf abgesehen, den Bettelklöstern die Rekruten zu entziehen. Untüchtige
Schüler nemlich würden, ohne die Strenge in obern Klassen angelangt, ihre Studien
nicht haben fortsetzen können. Dieser Art Schülern blieb dann in der Regel keine
andere Wahl, als sich in Bettelklöstern zur Aufnahme zu melden, um dort nutzlos, wenn
nicht gar schädlich, zu vegetiren 3) ....

Zur Zeit der Jesuiten waren diesen fünf Klassen noch zwei Klassen unter dem
Namen Logik und Physik angeknüpft. Als ich bis dahin gelangte, hörte dies Verhältnifs
schon auf, und dieses Studium wurde der neuerrichteten Universität . . . zugewiesen 4).

1) Früher war, wie in den Zeiten der Jesuiten, der ganze Donnerstag zum Spieltag bestimmt
gewesen.

2) Da wo die Alexanderstrasse von der Wilhelmstrasse abzweigt.
3) An einer andern Stelle bemerkt Wurzer: „Der unfähige oder faule Schüler ward zeitig und bald

enttäuscht und verlor nicht erst kostbare Jugendjahre, um letzlich eine sogenannte Abiturientenprüfung
nicht zu bestehen und dann erst zu einem nichtwissenschaftlichen Lebenslauf gezwungen zu werden".

4) Damals war der philosoph. Lehrgang bereits mit der Akademie verbunden; doch waren die
Studierenden der Philosophie der Aufsicht des Präfekten unterstellt, was später wegfiel.
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Mein Ordinarius in den drei unteren Klassen hiefs Schmitz, war kein Jesuit, sondern
hatte früher viele Jahre in der Familie des Hofkammerrath von Mastiaux vier Söhne er¬
zogen und zu den höheren Studien ausgebildet. Er war im Ganzen ein braver Welt¬
priester, aber arger Pedant und äufserst streng, jedoch sehr fleifsig. Nach mir fungirte er
noch mehrere Jahre als Lehrer und starb, in Ruhestand versetzt, als Canonicus von St. Georg
in Cöln. Derartige Präbenden wurden vom Kurfürsten verdienten Pfarrern und Lehrern
als Ruhegehalt A'erliehen. In der vierten Klasse hatten wir einen liebenswürdigen aus¬
gezeichneten jungen Mann zum Lehrer, Namens Vitus Jäger, der als Novize sich im
Jesuitenorden befand, als dieser aufgehoben wurde. Er ist nie Geistlicher geworden und
starb an der Schwindsucht, ehe er seinen Zweck als Professor bei der Universität ange¬
gestellt zu werden erreicht hatte. Sein Gehülfe in dieser Klasse war ein Exjesuit Na¬
mens Hauser, der in einzelnen Stunden des Tages Geschichte, Geographie und Mathe¬
matik vortrug. Er war ein gutmüthiger Mann, aber, wie es uns Schülern erschien, von
untergeordneten Kenntnissen. Sehr anständige gesellige Bildung fehlte ihm, wie den
Jesuiten überhaupt, nicht. Er war zuletzt vicarius semipraebendatus im hiesigen Münster¬
stifte St. Cassius und Florentius. In der fünften Klasse war Ordinarius ein Weltgeist¬
licher Quirinus Zeyen, ein tüchtiger Philologe, aber im Benehmen ungebildet. Er besafs
gleichzeitig eine Vikarie in Niederbachem, wo er auch, erblindet, starb.

Seit Aufhebung der Jesuiten waren sämmtliche Lehrer des Gymnasii mit Einschlufs
des Praefecti einlogirt in der Belleetage des Collegiums neben der Jesuitenkrrche. Die
oberste Etage diente seit dem Schlofsbrande als Wohnungen für die kurfürstlichen Edel¬
knaben mit Einschlufs ihres Haushofmeisters und Präceptors. In der unteren Etage
wohnte zunächst am Thor der Kastellan, die übrigen Räume dienten auch zu Lehrsälen
für Tanzen, Fechten u. s. w. Die Lehrzimmer fanden in dem Gymnasialgebäude für
sämmtliche Klassen hinreichenden Raum, so dafs bei Errichtung der Universität noch
mehre Säle für theologische, juristische und philosophische Vorlesungen benutzt werden
konnten *).

Die einzigen Abgaben, welche die Eltern für ihre Schüler hatten, waren geordnet
wie folgt: Die sogenannten Praeceptoren erhielten für Abhaltung des Silentiums zwei

SJ

1) Im J. 1792 berichtet von Spiegel über die Benutzung- des Kollegiums Folgendes: „Im Erd-Geschofs
des zur Strafse liegenden Hauptgebäudes wohnen aul'ser den zwei Exjesuiten-Brüdern der Universitäts-
Pedell; dann wird aus Mangel nöthiger Hörsäle ein Zimmer behuf der medizinischen Fakultät gebraucht
und, wenn die noch anzustellenden Lehrer eintreten, wird man noch das jetzt durch den Brunnen un¬
brauchbar gemachte Zimmer zum Hörsaal einrichten lafsen müfsen. Ferner ist das grofse Zimmer zum
Fecht- und Tanzboden für die Edelknaben eingerichtet. Zwrei in dem Hause zur Seite der Treppen
befindliche Behältnifse sind das Zivil- und Kriminalgefängnil's. Der nach dem Hof zu und an die
Sakristei stol'sender Flügel enthält an der Erde die zwei ersteren Tironen-Schuhlen (v. Spiegel schreibt:
Trivial-Schuhlen), wozu im Gymnasium kein Baum ist. Oben in dem Flügel wohnen keine anderen
als die Gymnasien-Lehrer. In dem ersten Stock des Haupt-Gebäudes wohnt der Direktor mit drei Zimmer;
zwei daran stofsende Zimmer sind behufs der Begistraturen, und ein drittes neben diesen befindliches
Zimmer ist den Versammlungen der Fakultäten, des akademischen Senats, der Schuhl- und Ökonomie-
Commission und den Schulmeister-, Hebammen- und Chirurgenprüfungen bestimmt. Aufser diesen be¬
finden sich noch drei Zimmer, wovon zwei für Kranken-Zimmer der Edelknaben eingerichtet sind, und
eins bewohnt der älteste Knabe, welcher im obersten Stock keinen Platz hat. Der oberste Stock ist
blol'serdings dem ausschliel'slichen Gebrauehe der Knaben bestimmt."
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Rcichsthaler kölnisch pro Semester (c l'/ 2 rth.). Ebensoviel ward für Brennmaterial
geleistet pro anno. Die Beleuchtung ward im Turnus in natura geliefert; jeder brachte,
wenn ihn die Reihe traf, ein Pfund Lichter. Dann erhielt der Freyschüler, welcher die
Schule rein halten und die Beleuchtung unter Aufsicht nehmen mufste, halbjährig circa
2 1/j Sgr. heutigen Geldwerthes. Jener Freyschüler, der das sogenannte Schulglöckchen
läuten mufste, pro anno von jedem Schüler des Gymnasiums ebensoviel. Mehr Kosten
waren mit den Gymnasialstudien damaliger Zeit gar nicht verbunden.

Der Freyschüler waren sehr wenige, weil man mit deren Aufnahme sehr spärlich
verfuhr. Von den unbemittelten Bürgersöhnen wurden nur ganz ausgezeichnete zu den
Studien zugelassen. In einer Klasse befand sich oft gar kein Freyschüler, wir hatten
nur einen, und es waren in jeder, wo sie sich fanden, nur höchstens zwei. Diese
Schüler hatten bei den Eltern anderer Schüler oder auch auf Empfehlung der Lehrer
bei wohlhabenden Familien der Stadt Freytische. Zur Bestreitung ihrer übrigen baaren
Auslagen sammelten sie in geschlossenen Büchsen Sonnabends in den ihnen bekannten
Häusern einzeln Geldbeiträge. Hieraus wurden ihnen wöchentlich zwanzig Stüber
(c. 8 sgr.) von dem Präfekten bezahlt. Der Betrag, der am Ende des Jahres sich noch
in Cassa übrig fand, wurde auf die Köpfe der Freyschüler vertheilt.

.... Mit meinem Austritte aus dem Gymnasium Herbst 1786 fiel die vom Kurfürsten
Max Franz gewollte Errichtung einer vollständigen Universität zusammen, und ich wurde
laut meiner Matrikel vom 14. Oktober. 1786 bei der ersten Errichtung als akademischer
Bürger aufgenommen, Rectore Bonifacio Oberthür th. D'V

11
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Plan des Jesuitenkollegiuins.

Besitztum der Jesuiten, und zwar: 1. das Kollegium, 2. die Kirche, 3. und 4. die 1716 und
1717 erbauten Flügel, 5. Anbau aus dem Jahre 1730, 6. Anbau aus dem Jahre 1731,
7. das alte Gymnasium (vom Jahre 1673), 8. das neue Gymnasium (vom Jahre 1736),
9. die im Jahre 1689 eingeäscherte Kapelle (später Bräuhaus).
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