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Stadtlehrer -  Landlehrer!
S c h l a g w ö r t e r  w ie  G o e t h e  —  S c h i l l e r !  J e d e r  d e r  b e id e n  D i c h t e r f ü r s te n  h a t  se ine  V e r -  

eh rer ,  j e d e  d e r  b e i d e n  S c h u l g a t t u n g e n  ih re  V e r fec h te r .  A l s  ich d a r a n  g in g ,  m e in e  G e d a n k e n  
ü b e r  d en  A b t e i l n n g s u n t e r r i c h t  durch e in e  b e s o n d e re  Z e i t s c h r i f t  in  d ie  W e l t  z u  se n d e n  u n d  
g le ichze it ig  a n d e r e  G e d a n k e n  zu  s a m m e l n ,  w o l l t e  ich d e m  n e u e n  B l a t t e  d e n  N a m e n  - D i e  
L a n d s c h u l e -  g eb en .  E i n  h e r v o r r a g e n d e r  S c h u l m a n n  m e i n t e  jedoch ,  d e r  N a m e  t r i eb e  e in e n  K e i l  
in d ie  L e h re r s c h a f t  u n d  t r e n n t e  sie in  zw e i  L a g e r .  D e r  E i n w a n d  schreckte mich u n d  ich g r i f f  
zu  d em  l a n g e n ,  « u n g e f ä h r l i c h e n »  T i t e l .  H e u t e  denke ich ü b e r  d ie  S a c h e  a n d e r s .  Ä ngs tl ichke it  
h a t  noch  n i e m a l s  a u f  d ie  D a u e r  v e r s ö h n e n d  g e w i r k t ;  e i n e  o f f e n e  A u s s p r a c h e  i s t  d i e  
b e s t e  G e w ä h r  f ü r  u n e r s c h ü t t e r l i c h e  F r e u n d s c h a f t  u n d  t r e u e s  Z u s a m m e n h a l t e n .  
A lso  h e r a u s  m i t  d e m  f r e ie n  W o r t !

D i e s e  B l ä t t e r  w e r d e n  v o n  w e n i g  S t a d t k o l l e g e n  ge lesen  w e r d e n  u n d  n i e m a n d  k a n n  mich 
d e r  L i e b d i e n e r e i  ze ihen ,  w e n n  ich zunächs t  i h re r ,  u n d  z w a r  a l s  V e r t e i d i g e r  gedenke.  M a n c h e r  
A m t s b r n d e r  a n s  d e m  L a n d e  ist g e n e i g t ,  d ie  A r b e i t  d e s  S t a d t l e h r c r s  m i t  ge r ingschä tz igem  
L ä c h e ln  z u  m u s t e r n ,  a l s  e r fo r d e r e  sie n ich t  d ie  H ä l f t e  a n  M ü h e ,  n ich t  d ie  H ä l f t e  a n  K u n s t  
im  V e r g le ic h  zu j e n e r ,  d ie  i h m  besch icken  ist. D i e  M i ß a c h t u n g  ist u n v e r d i e n t ;  sie e n t s p r i n g t  
d e r  unglückl ichen  S c h l a g w o r t p o l i t i k ,  d ie  n ich t  w ä g t ,  w a s  sie b e u r t e i l t .  D a s  f re ie  F o r s c h e n ,  
d a s  w i r  im  U n te r r i c h t e  H ochhal ten ,  b e a c h te n  w i r  o f t  zu  w e n i g  im  e ig e n e n  T u n  u n d  S c h ä tz e n .  
I c h  fü r  m e i n e n  T e i l  k a n n  mich v o n  d em  F e h l e r  n ich t  lo s s p re c h e n ,  w a r  ich doch auch 
rasch d a b e i ,  d ie  T ä t i g k e i t  d e s  S t a d t l e h r e r s  z iemlich t ie f  zu  ste l len .  D i e  E r f a h r u n g  jedoch  u n d  
d e r  a n r e g e n d e  V e r k e h r  m i t  e in e m  h o ch s teh en d e n  S c h u l m a n n e  h a b e n  mich e i n e s  a n d e r e n  b e le h r t .  
G a r  so w eich  ist eben  d e r  S t a d t l e h r e r  n ich t  g eb e t te t ,  w ie  m a n  g e w ö h n l ic h  a n z u n e h m e u  p f leg t .  
M a n  denke n u r  e i n m a l  a n  d a s  S c h ü l e r m a t e r i a l !  I c h  e r in n e r e  mich m i t  G r a u e n  d e r  S t u n d e n ,  d ie  
ich m i t  d e n  7 5  F a b r i k s k i n d e r n  ve rb rach te .  R a n g e n  v o n  8  b i s  12  J a h r e n ,  g r o ß e n t e i l s  v e r lo t t e r t ,  ge is tig  
v e rk o m m en ,  v e rh ä tsc h e l t ,  a n g e k r ä n k e l t  v o n  I d e e n ,  d ie  d ie  A u t o r i t ä t  u n d  O r d n u n g  u n t c r w ü h l e n ,  
z ü g e l l o s ,  ges tache lt  v o n  e in e r  b ö s w i l l i g e n  M u t t e r ,  geg en  d e n  L e h r e r  gehetzt v o n  dem  h a l b 
g e b i ld e t e n  V a t e r ,  d e r  sich h ö h e r  d ü n k t  a l s  j e n e r ,  h e r v o r g e g a n g e n  a u s  ge is t igem  U n k e n w a s s e r :  
—  diese  R a n g e n  vergesst ich nich t .  S i e  k am e n  o h n e  S c h n l z e u g  d a h e r ,  sie kam en  z u  s p ä t ,  sie 
s c h leude r ten  n ac h lä ss ig  i n  d ie  B ä n k e ,  h o l t e n  d o r t  i h r  S c h l ä f c h e n  nach ,  d a s  i h n e n  v ie l le ich t  d a h e i m  
ein  G e l a g e  g e r a u b t ,  sie ü b t e n  F a n s t r e c h t  trotz V e r b o t  u n d  D r o h e n ,  sie ü b t e n  sich in  d e r  A u s 
f ü h r u n g  j e n e r  I d e e n ,  d ie  sie v o n  d e n  V ä t e r n  e in g e so g e n  h a t t e n ,  u n d  z e r r ü t t e t e n  O r d n u n g  u n d  
Z u c h t .  U n d  d e r  U n t e r r i c h t s e r f o l g ?  I n  se in e r  S o n n e  H ab '  ich mich n ich t  ein  S t ü n d l e i n  g e w ä r m t .  —  
D i e  F a b r i k s s c h u le  ist zum e is t  d a s  S c h re c k b i ld  d e r  S t a d t s c h u l e ,  a b e r  e in  T y p u s ,  v o n  d e m  die

Sammelt Gaben für d a s  Lehrerheim im Süden und sen d e t  s ie  an  den Amtsbruder „B ers in  in L a ib ac h “ !
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G e n o s s e n  N ur  z u m  T e i l  a b w e i c h e n ;  im  g a n z e n  u n d  g r o ß e n  s i n d ' s  d ie se lb en  L e i d e n ,  d ie  » n s  in  der  
V o r s t a d t  e n t g e g e n t r e t e n  u n d  i m  I n n e r n  d e s  H ä u s e r g e w i r r e s .  M u t t e r s ö h n c h e n ,  a l tk lu g e  P l a p p e r 
m ä u lc h e n ,  z u w e i l e n  v e r r o h te  G e m ü t e r ,  P r o l e t a r i e r  sch l im m ste r  S o r t e ,  w a h r e  V e r b r e c h e r n a t u r e n  im  
k le in en ,  T r e i b h a n s p f l ä n z c h c » ,  a r m e  G e s c h ö p fe ,  d ie  f ü r  d ie  S ü n d e n  d e r  V ä t e r  l e i d e n :  —  d a s  
ko ller t  o f t  im  b u n t e n  W i r b e l  d u r c h e in a n d e r  u n d  g i b t  e in  M o s a i k ,  a n  d e m  e in  b eg e is te r te r  
L e h r e r  w e n i g  F r e u d e  f i n d e n  kann .  D a z u  d ie  Ü b e r f ü l l u n g  d e r  K l a s s e n ,  d a s  h o ch g esch rau b te  
L e h r z i e l ,  d ie  E p i d e m i e n ,  d ie  S c h u l k a s e r n e ,  i n  d e r  m a n  sich v o r k o m m t  w i e  e in  R ä d c h e n  in  
e in e r  M a s c h in e ,  u n s e l b s tä n d ig ,  e in g e ö l t  du rch  d e n  R e s p e k t  v o r  d e m  V o rg ese tz ten ,  d e r  m i t  w a c h 
s a m e m  A u g e  d ie  G ä n g e  a b l ä u f t  u n d  b a l d  h i e r ,  b a l d  d o r t  e i n f ä l l t ,  d a s  ü b e r g r o ß e  I n t e r e s s e ,  
d a s  m an c h e  E l t e r n  a n  d e r  S c h u l e  n e h m e n ,  d a s  e w ig e  E i n e r l e i  im  F o r t s c h r e i t e » ,  d e r  u n h e i m 
liche A p p a r a t ,  —  d ie  l e id ig e  P r o s a .

W i e  a n d e r s  ist e s  d r a u ß e n  in  d e i n e m  st i l len  D ö r f c h e n !  T r e u e  Ä u g l e i n  u n d  se ien e s  auch 
2  X  8 0 ,  sie leuch ten  d i r  e n tg e g e n  w ie  h e l l g l ä n z e n d e  S t e r n e .  D a  g i b t  e s  keinen  be rech n e ten  
A u g e n n i e d e r s c h la g ,  kein t r o tz ig e s  F u n k e l n ,  keinen t r ü b e n  Blick. T ro tz  S t u r m  u n d  W e t t e r  k o m m en  
d ie  K l e i n e n  z u  d i r ;  sie h ä n g e n  d i r  a n  d e r  L i p p e ,  sie lesen d e n  W u n s c h  d i r  v o n  d e r  S t i r n e ,  
sie a r b e i t e n  m i t  F r e u d e ,  sie l ie b e n  dich u n d  t r a g e n  d e in  W e s e n  in  t a u s e n d  A b ä n d e r u n g e n  h i n a u s  
i n  d ie  W e l t .  W o h l  h a s t  d u  zw e i  o d e r  g a r  d r e i  A b t e i l u n g e n  v o r  d i r ,  w o h l  m u ß t  d u  in  kurzer 
F r i s t  v ie l  b e w ä l t i g e n ,  w o h l  g r e i f t  d i r  b a l d  h i e r ,  b a l d  d o r t  e ine  H a n d  i n  d ie  S p e i c h e n  —  
doch w a s  ist d a s  g e g e n  a l l  d ie  M i ß h e l l i g k e i t e n ,  d e n e n  d e r  S t a d t k v l l e g e  ausgese tz t  i s t !  D u  
bist  e in  K ö n i g ,  e r  e in  A r b e i t e r .  M a g  s e in ,  d a ß  er  e ine  g o ld e n e  K r o n e  in  d e r  T a s c h e  t r ä g t ,  
w ä h r e n d  d e i n  H a u p t  e ine  e ise rne  k rön t  —  a b e r  d u  bist  doch d e r  K ö n i g .  F r e i  w a l te s t  d u  in  
d e in e m  R e i c h ,  g e l i e b t ,  v e r e h r t ,  v e r g ö t t e r t .  D e i n  F l e i ß  b r i n g t  g o ld e n e  F r ü c h t e  z u r  R e i f e ,  d ie  
d u  t äg l ic h  sehen  k a n n s t ;  d e r  A m t s b r u d e r  in  d e r  S t a d t  sä e t  u n d  a n d e r e  e r n t e n .  D e i n  W o r t  
f a ß t  W u r z e l n  in  d e n  j u n g e n  H e r z e n ;  d e r  G e n o ss e  i n  d e r  S t a d t  h ö r t  z u w e i l e n  H o h n g e l ä c h t e r  
a l s  A n t w o r t .  U n d  so d r e h t  sich d ie  S c h e i b e  h u n d e r t m a l ;  sie z e ig t  a n s  d e r  e in e n  S e i t e  P o e s i e ,  
a u f  d e r  ä n d e r n  P r o s a .

N ic h t  i m m e r  ist d a s  e ine  so i d e a l ,  n ich t  i m m e r  d a s  a n d e r e  so schreckhaft ;  doch a n  die 
g ez o g e n e n  G r e n z e n  ist b e i d e s  gerückt. W i r  f a s s e n  a u s  a l l e m  d i e  L e h r e ,  d a ß  d e r  e i n e  
n i c h t  G r u n d  h a t ,  d a s  L o s  d e s  ä n d e r n  z u  ü b e r s c h ä t z e n  u n d  d a s  s e i n i g e  d a r o b  
a l s  e l e n d  z u  e m p f i n d e n ,  u n d  d a ß  d e r  a n d e r e  n i c h t  g e r i n g s c h ä t z i g  a u f  d e n  
K o l l e g e n  h e r a b s e h e n  s o l l ,  d e r  d u r c h  d i e  K u n s t  i m  U n t e r r i c h t e  d o p p e l t  a u f 
w i e g t ,  w a s  i h m  a  n  H e m m n i s s e n  b e s o n d e r e r  A r t  e r s p a r t  b l e i b t .  B e i d e  w irk en  
im  se lb en  K r e i s  d e r  P f l i c h t e n ,  z u s t re b e n d  d e m s e lb e n  M i t t e l p u n k t e ,  d e r  V o l k s b i l d u n g .  D e r  e ine  
g re i f t  a n  d iesem  T e i l  d e s  B o g e n s  a n ,  d e r  a n d e r e  a n  j e n e m ; f ü r  b e id e  d r i n g t  d e r se lbe  R a d i u s  
i n s  I n n e r e .  U n d  l e g e n  sich g r ö ß e r e  K re is e  u m  d ie  b e id e n ,  —  sie h a b e n  a l l e  d e n s e lb e n  M i t t e l 
p u n k t .  D a r u m  ist e s  g a r  so e i n f ä l t i g  u n d  l ä p p i s c h ,  w e n n  sich jen e  a n d e r s  d ü n k e n ,  d i e  a m  
g r ö ß e r e n  B o g e n  t a n z e n  u n d  a m  l ieb s ten  a u s  d e r  Z ie ls ch e ib e  s p r i n g e n  m ö ch ten .  S i e  h ü p f e n  w o h l  
i n  d ie  H ö h ' ;  doch d e r  P u n k t ,  er  z ieh t  sie zurück, w i e  d ie  E r d e  d e n  B a l l o n  a u s  d e n  S p h ä r e n .

S t a d t l e h r e r  L a n d l e h r e r ,  B ü r g e r s c h u l l e h r e r  —  V o l k s s c h n l l e h r c r ,  M i t t e l s c h u l l e h r e r  
B t t r g e r s c h u l l e h re r ,  H o c h sc h u l le h re r  —  M i t t e l s c h u l l e h r e r  —  —  ein  m ü ß i g e r  S t r e i t :  d e r  R a d i u s  
h e iß t  —  - L e h r e r » .  —

Die formalen Stufen im Abteilungsunterrichte.
VI.

(1 .  U nterr ich tsbe isp ie l . )
Vorbem erkung : D a s  nachfo lgende U n te rr ich tsbe isp ie l  w i l l  ke inesfa l ls  ein  R ez ep t  sein, nach 

dem  jede r  sein T rä n k le in  zubere ite t ,  so ndern  es  soll  z u m  Nachdenken a n r e g e n  u n d  besonders  die G r u n d 
lage zu fo lgenden  F r a g e n  b i l d e n :  a )  W u r d e n  die fo rm a le n  S t u f e n  beachtet ,  w o  stecken sie, wie
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lveit reicht jede einzelne ober  w o  lau fen  zw ei  neb ene ina nde r  h e r ?  b)  W ie  w ä r e  d a s  U n te r r ic h t s 
beispiel fo r t z u f ü h r e n ,  bez iehungsw eise  f ü r  die einze lnen A b te i lu n g e n  (3 A bt .)  zu  v e rw er ten  u n d  im 
ganzen einzurichten, d . h . w o  könnten die A b te i lu n g en  ge t ren n t  u n d  w o  m ü ß te n  sie vere in ig t  w e r d e n ?  —  
c) Welche geist- u n d  gem ü tb i ld en d en  Stücke fa l len  a n s  de r  nachstehenden B e h a n d l u n g  des  tiefe- 
stnckes? —  M i t  Absicht w i rd  jedw ede  A n d e u tu n g  ü b e r  den A u f b a u  des  U n terr ich tsbe isp ie le s  (auch 
äußerlich) verm ieden ,  d a m i t  es a l s  R ohs to ff  g en o m m en  n n d  nach e igenem G u td ü n k e n  zugeschnitten 
werde. F o lg e  3 de r  « B l ä t t e r »  b r in g t  erst die G l ie d e ru n g  n n d  B e g rü n d u n g .  W i r  w o l le n  sehen, 
inw ie w e i t  sich die Leser im  Vexierb i ldchen  zurechtfinden. N u r  d e r  W e g  z u r  Se lb s tänd igke i t  kann im  
A b te i lu n g su n te r r ich te  gelten.

Der gerettete Handwerksbnrsche.

(F ü r  die M itte lstufe .)

H eu te  f rü h  w a r  es  w ied e r  e in m a l  recht kalt. D en k t  n u r ,  w ie  d a s  E i s  u n te r  den  F ü ß e n  
krachte! B r r ! W ie  kalt m u ß te  es  d a  in  de r  N ach t  den  V ö g l e i n  gewesen sein, die nicht im  w a rm e n  
B e t t l e in  schlafen können, w ie  i h r  es  t u t !  D e r  liebe G o t t  h a t  jedoch f ü r  sie g e so rg t ;  e r  h a t  i h n en  ein 
dichtes Federk le id  geschenkt un d  sie so v o r  dem  E r f r i e r e n  geschützt. W e h  a b e r  den a r m e n  Menschen, 
die in  S t u r m  u n d  K ä l te  w a n d e rn  müssen u n d  keinen U n t e r h a l t  f i n d e n ! H a b t  i h r  schon solche Leute  
>» un se rem  D o r f e  gesehen?  D a s  w a r e n  H and w erk sbn rschen .  W a r u m  blieben  sie nicht d a h e i m ?  
D ie  N o t  t r ieb  sie in  die F r e m d e ;  sie suchen A r b e i t  u n d  w a n d e rn  von O r t  zu  O r t .  E r z ä h l e ,  w ie 
der H and w erk sbu rsche  au s sa h ,  de r  u n län g s t  v o n  H a u s  zu H a u s  w a n d e r t e ! (B ü n d e l ,  leichte K le ider ,  
zerrissene Sc h u h e ,  . . .) U m  w a s  ba t  er  eure E l t e r n ?  W ie  m ancher  von  den w a n d e rn d e n  Gesellen 
sinkt d r a u ß e n  a u f  de r  L a n d s t ra ß e  zu B o d e n  —  u n d  schläft in  den A r m e n  des  F ro s te s  e in ,  u m  
n ie m a ls  w ied e r  zu erwachen. D a  fä l l t  m i r  von  e inem  H andw erksbnrschen ,  de r  auch ü b e r  L a n d  zog, 
inst ein Geschichtlern ein. G e b t  acht, ich w i l l  es euch vo r lesen !  (D ie  Aufschrift  w i r d  nicht gelesen.) 
L an g sam e s  V or lesen  b i s  . . . - a n s  sein B ü n d e l  un d  schlief ein-». F r a g e :  W a s  w i rd  m i t  ih m  geschehen 
se in?  W a s  m einst  d u ?  W a s  d u ?  W a s  d u ?  W e r  h a t  re ch t?  D a s  soll te t  i h r  schon wissen. G i n g  
ber H .  z u g ru n d e  od er  w u r d e  er  g e r e t te t?  E r  w u r d e  j ed en fa l ls  ge re t te t ,  d en n  sonst w ü ß te n  w i r  
n icht,  w ie  es  ih m  v o r  dem  Umsinken e rg ing  u n d  w o r a n  e r  dachte. N u r  e r  kann d a s  berichtet 
haben. W i r  w e rd en  sehen,  ob w i r  recht haben .  —  W eite r lesen  b i s  « . . .  u n d  fo rde r te  sie zum  
B e is tände  a u f » .  W a s  hättest  d u  a n  S t e l l e  d e r  M ä n n e r  g e t a n ?  H ö r t ,  w a s  sie sp rachen! (V orlesen  
des nächsten S a tze s . )  W a r u m  sagten sie d a s ?  S i e  g inge n  eben l ieb e r  h in t e r  den w a r m e n  O fe n  a l s  
in die K ä l te  h in a u s .  W a s  w ä r e  n u n  m i t  dem  a r m e n  H and w erk sbu rschen  geschehen? G e w i ß  w ä re  
kr e r f r o r e n ,  w e n n  nicht e ine r  vo n  den M ä n n e r n  so g eh ande l t  h ä t t e ,  w ie  i h r  h a n d e ln  w ollte t .  
(W eite rlesen  b i s  ♦. . . u n d  t r u g e n  ih n  in  d a s  ärm liche S t ü b c h e n  des  T a g l ö h n e r s . .) W a s  w erden  
sie d o r t  m i t  ih m  g e tan  h a b e n ?  W a r u m  d u r f te n  sie ih n  nicht zum  O f e n  l e g e n ?  I h r  h a b t  gu t  
e r ra ten ,  h ö r t  n u r !  (W eite rlesen  b i s  zum  Schlu ffe .)  D e r  T a g l ö h n e r  h a t  also noch m e h r  g e t a n ,  a l s  
i h r  t u n  w ol l te t .  W ie s o ?  D a r u m  gefä l l t  e r  u n s  so gut.  Welche E igenschaften h a t  e r  a n  den T a g  
g e leg t?  W ie  w a r e n  die ä n d e rn  M ä n n e r ?  W e r  ist in  seinen E igenschaften dem  T a g l ö h n e r  ä h n l ic h ?  
(Postknecht.) W a r u m ?  W a s  w iß t  i h r  ü b e r  die E igenschaften des  H and w erk sbu rschen  zu  s a g en ?  
(Unvorsichtig .)  W e r  m a g  die Geschichte den L eu ten  e rzäh l t  h a b e n ?  (H andw erksbursche .)  W e rd e n  die 
B a u e r n  d a v o n  berichtet h a b e n ?  D a  h ä t ten  sie sich n u r  schämen müssen. V ielleicht  h a t  de r  T a g 
löhner  od er  de r  Postknecht h e rn m erzäh l t .  D a s  hät te  so ausgesehen,  a l s  ob sie sich p r a h le n  w ol l ten .  
G u te  M enschen  sind jedoch meist auch bescheiden. E rz ä h l e  die Geschichte so, w ie sie de r  H a n d w e rk s 
bnrsche den  L eu ten  e rzäh l te ,  a l s  e r  in  e inen  a n d e re n  O r t  kaiu. W i r  w erden  n u n  d a s  Lesestnck 
lesen. D och  v o rh e r  w o l le n  w i r  e r ra ten ,  welche Aufschrift  es  t r ä g t .  W a s  meinst  d u ?  W a r u m ? .  
W e rd e t  i h r  d a s  Lesestück a m  A n fä n g e  des  B uches ,  i n  d e r  M i t t e  od e r  a m  E n d e  suchen? W a r u m ?  
L ies so weit,  w ie  ich zuerst gelesen h a b e !  W a r u m  habe  ich d o r t  a u f g e h ö r t ?  H a t  j e m a n d  in  diesem 
Absätze e t w a s  nicht g u t  v e r s ta n d e n ?  W e r  kann d a s  W o r t  e rk l ä re n ?  W o v o n  w i rd  jetzt die R ed e  
se in ?  L ie s  den nächsten T e i l !  K o m m  h e r a u s  u n d  zeige, w ie  du d i r  d a s  vorstel ls t!  W o  l ieg t  de r  H . ?  
W o  ist d e r  Pos tkuech t?  W o v o n  w i r d  de r  nächste Abschnit t  ber ich ten?  L i e s !  J e tz t  kom m t die 
eigentliche R e t tu n g .  W o h i n  w ü r d e n  w i r  den H .  legen ,  w en n  m a n  ih n  jetzt in  u n se r  S c h u lz im m e r  
b räch te?  W a s  h ä t te  geschehen können,  w en n  d e r  T a g lö h n e r  den H .  nicht einige T a g e  beh e rb e rg t  
haben w ü r d e ?  E r s t  durch die P f le g e  w a r  also die R e t tu n g  vo l ls tänd ig .  M a n  soll eben nichts  b loß
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h a lb  tu n . D ie  G eschichte vo m  gerette ten  H and w erk sb n rsch en  h a t  euch g ew iß  gefa llen  und  ih r  w erdet 
sie heu te , w en n  ih r  h in te r  dem  w a rm e n  O fe n  sitzet, v ielle ich t den E l te r n  e rzäh len  w o llen . D a m i t  ih r  
a b e r  n ich ts  vergesset, w o lle n  w i r  n u n  ein  P a a r  S c h la g w ö r te r  anfschreiben . L ie s  noch e in m a l den 
ersten T e i l  d e s  Lesestückes! W ie  m ag  d a fü r  d a s  S c h la g w o r t  h e iß e n ?  usw . E rz ä h le  die Geschichte ! 
I c h  lösche die G lie d e ru n g  w e g : W e r  kann jetzt e rz ä h le n ?  H a t  N . an s  n ich ts  vergessen? W a ru m  ist 
d ieser T e i l  (d e r e tw a  vergessene) w ic h tig ?  W e n n  ih r  n u n  die Geschichte eu e rn  kleinen G eschw istern , 
d ie noch n ich t in  d ie  S c h u le  geh en , m it te ile n  w o llte t ,  d a  m ü ß te t  i h r  ih n e n  a l le s  vo rze ich nen , w ie 
cs  sich z itg e trag e n  h a t ;  sonst w ü rd e n  sie euch nicht g u t verstehen. W a s  w ürd es t du  zuerst zeichnen? 
(S tr a ß e .)  W a s  d a n n ?  usw . K om m  z u r  T a fe l ,  e rzäh le  u n d  zeichne zug le ich ! Z eichne e inen  S c h litte n , 
eine Pe itsche, e inen  W e g ze ig e r!

Sprachunrichtigkeiten an der Sprachgrenze und 
anderwärts.

E in e  n o tw en d ig e  B e re ich e ru n g  fü r  unsere « B l . -  ! V ie le  L eser w irken  in  G eb ie ten , w o  zwei 
V ö lker in e in a n d e r  üb erg eh en  u n d  h ab en  gegen d ie  sprachlichen M isch fo rm en  e inen  h a r te n  K am pf 
zu  fü h ren . D a s  ist ein  K a m p f m it  M ücken u n d  F l ie g e n : kaum  g la u b t  m an  d a s  U ngezie fe r lo s  zu 
sein, so fü h lt  m a n  schon w ied e r den  lä s tig en  S tic h . N ich t a n d e rs  v e rh ä lt  e s  sich in  G egenden , die 
dem  L e h re r  eine v o n  d e r S c h riftsp rach e  stark abw eichende M u n d a r t  en tgegenste llen .. W o rte , R ed e
w en d u n g en , die d a s  K in d  täg lich  h ö r t  u n d  spricht, d ie  vom  ersten L e b e n s ja h re  a n  im  O h re  liegen, 
d ie fö rm lich  e in g e w u rze lt  sind, so llen  n u n  m it  e incm m ale  h in w egg eb lasen  w e rd e n ?  S o  einfach ge
sta lte t sich d e r  S t r e i t  nicht. I n  n eu e re r  Z e i t  ist m a n  d a v o n  abgekom m en, m it  R egelste lzen  gegen 
d en  W idersacher zu m arschieren , m a n  h a t  die beh arrlich e  S p ra c h ü b u n g  in s  F e ld  gestellt. O b  der 
F e ld z n g  zum  S ie g e  fü h re n  w i r d ?  I c h  bezw eifle es. O h n e  P l a n  ist noch kein K rieg  glücklich v o ll
endet w o rd en . M a n  w ird  h ie r  w ie  bei a lle n  N e u e ru n g e n , d ie u n gestüm  ü b e r  d a s  A lte  h inw egschreiten , 
znrückhalten  u n d  den ew ig geltenden  V o rg a n g  v o n  d e r  E i n s i c h t  z u r  Ü b u n g  e in h a tte n  müssen, 
so fern  f ü r  erstcre die n o tw en d ig en  G ru n d la g e n  v o rh a n d e n  sind. N u r  so kann bei v e rh ä ltn is m ä ß ig  
ge rin g em  K ra f ta u fw a n d  ein  b le ib en d er E r fo lg  gesichert w erden . D e r  g e r i n g e  K r a f t -  u n d  Z e i t 
a u f w a n d  b e d e u t e t  n u n  f ü r  d i e  L a n d s c h u l e ,  d i e  m i t  H e m m n i s s e n  v e r s c h i e d e n s t e r  
A r t  z u  r e c h n e n  h a t ,  u n e n d l i c h  v i e l ,  ein G ru n d  a lso , d a ß  w i r  d ie  F ra g e  in  e inem  Z e i t 
punkte a n fg re ife n , d a  die M e in u n g e n  bezüglich d e s  S p ra c h s tu d iu m s  a u fe in a n d e r  p latzen u n d  d an n  
w ie feindliche P o le  in  unendliche F e rn e n  zu fliehen  d ro h en . D ie  S a m m lu n g  d e r S p ra c h n n r ic h tig -  
keitcn erheischt d ie M i ta r b e i t  a lle r , die sie kennen u n d  die eine re in e , festgelegte S p ra c h e  m it  ih re n  
S c h ö n h e ite n  un d  E ig e n a r te n  a l s  e tw a s  B e d e u tu n g s v o lle s  m ischen. W o h l ist d e r  Schatz, den  ich im 
L au fe  d e r J a h r e  gesam m elt habe, le id e r g r o ß ; a b e r  n ich tsd esto w en ig e r b itte  ich, sogleich frisch a n 
zupacken un d  dem  bösen F e in d  den K o p f abznhackcn.

B em erken  m u ß  ich noch, d a ß  W n s tm a n n s  -S p ra c h d n m m h e ite n -  un d  an d e re  W erke dieser A r t
erst in  z w e ite r L in ie  benützt, in  keinem  F a lle  a b e r  ohne w e ite re s  zu R a te  gezogen w erd en  können, w eil 
e s  sich ja  n icht d a ru m  h an d e lt, den  L e h re r  zu  u n te rrich ten , so ndern  w eil u n se r A ngenm erk  zunächst 
a u f  die m e t h o d i s c h e  B e h a n d l u n g  gerich te t w erden  m u ß . W n stm an n  u n d  G enossen  kennzeichnen 
w o h l d ie F e h le r  w en n  auch nicht im m e r zu treffend , —  a b e r  sie geben nicht a n , w ie  m a n  sic 
n ied c rb e n g t. U n d  d a s  m u ß  fü r  u n s  die H aup tsache sein. N irg e n d s  so w ie h ie r  w erden  praktische 
H a n d g riffe  d a s  ih re  tu n , ich b itte  a lso  u m  d ie se lb e n ; den  D an k  w erden  die G e p la g te n  in  der 
L andschule ab s ta tten  u n d  jene, d ie  nach dem  S ü d e n  w a n d e rn  m ü ssen ; beim  fü r  ih r  H e im  ist die 
S a m m lu n g  bestim m t, w en n  sie e in m a l a l s  B ü c h le in  h in a n s s ta t te r t .

1.) W i r  h a b e n  sich . . . E in  S l a w i s m u s !  W ir  begegnen  ih m  auch in  re indentschcn  G eb ie ten .
D e r  sprachliche S c h le n d r ia n  g re if t  m it  G ie r  nach a llem , w a s  die B equem lichkeit un terstü tz t. D a s  slawische
«86- ist fü r  den T rü g e n  e in  w illkom m ener G a s t ;  c s  p a ß t  zu jed e r P e rso n . D a s  ist ja  p räch tig !  
I s t  e s  e tw a  nicht schön? D a r ü b e r  l ä ß t  sich schw er u r te ile n . R ich tig  ist e s  im  D eutschen  an s  keinen 
F a l l ;  also  brechen w ir  d ie erste L a n z e ! —  A u f d e r  U n te rs tu fe  w erden  S ä tze , in  denen  d a s  «sich- 
unser O h r  bele id ig t, selten a n s trc te n ;  kom m en sie u n d  kom m t m it  ih n en  d a s  feh le rh a fte  «sich-, 
d a n n  m u ß  die G ew ö h n u n g  Niederdrücken, w a s  d ie  G e w o b n h e it  b rachte. A u f d e r  M itte ls tu fe  lä u f t
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d er  Ü b u n g  die E rk lä ru n g  v o ra u s .  D a s  a u s  den  S p ra c h b ü c h e ru  zum  Ü b e r d r u ß  bekannte G e rb s t  
von  »ich, m e ine r ,  m ir ,  m ic h » d ien t  m i r  z u r  S t ü t z e :

ich du wir ihr
m einer de in e r unser euer
m ir d ir u n s euch
mich dich uns euch

W ir  lassen k lap p ern , nachdem  w ir  entw ickelt h ab en  (w ie  —  d a rü b e r  ein  a n d e r m a l !), w i r  sagen 
den 1. un d  4 . F a l l  l a u t ,  de» 2 . un d  3 . leise, w i r  sp rin g en  ü b e r den  2 . un d  3 . F a l l ,  w i r  schieben 
sta tt derselben  d a s  Z e i tw o r t  e in  —  un d  b leiben  doch a u f  dem  G erü st. S t a t t  zu sagen »ich, m einer, 
m ir , mich- spreche ich n u n  ich wasche mich», ich g e trau e  mich - un d  «ich u n te rh a lte  mich». 
S o  geh t e s bei du» ,  so bei - w i r -  un d  so bei « i h r » ;  w o n icht gefeh lt w ird ,  b rauch t nicht 
g e n o rg e lt zu w erden . K o m m t e in m a l ein falsches sich» d ah er, so gen ü g t ein  F in g e rze ig  a u f  d a s
G erü st, d a s  a n  d e r W a n d  h ä n g t —  u n d  dein  B u b e n  versch läg t's  die S t im m e . D a s  ew ige H in e in 
reden nützt n ich ts, d ie  R e g e l a lle in  nützt n ich ts, E rk lä re n , Ü ben , E rp ro b e n :  d a s  scheucht den  G ro b e n .

Erster Konferenzvortrag.
Die Konzentration des Unterrichtes mit besonderer Berücksichtigung der 

ungeteilten einklassigen Volksschule.
(Im A u ftra g «  des ständigen Ausschusses in der Bezirkslehrerkonferenz zu Böhm.-Leipa am 28. Juni 1904 

gehaltener Vortrag des 8.-1,. J o s e f  T o m s  in Schießnig hei Böhm.-Leipa.)

(Fortsetzung.)

Es ist längst erwiesen, daß die Sprache hauptsächlich durch Nachahmung und Übung 
erlernt wird und das Sprachgefühl unendlich schneller und sicherer als alle R e g e l n  leitet. 
I)a es also im Sprachunterrichte zunächst auf die Ausbildung und K ultur des S p r a c h g e f ü h l s  
ankom m t, so werden fü r den Schönschreibunterricht vor allem Stoffe zu wählen sein, welche 
der Bildung und K ultur des Sprachgefühls dienen. Solche Stoffe aber werden b ieten: W örter, 
welche ih rer Orthographie wegen besonders geübt werden müssen, F rem dw örter, Stab- und 
Stimmreime, diese äußerst angenehm ins Ohr fallenden Überreste einer uralten poetischen 
F orm , verschwisterte W ortpaare, Sproßform en, sinnverwandte und ähnlichlautende W örter, 
bildliche und sprichwörtliche Redensarten, Sprichwörter. Selbstverständlich muß bei der Aus
wahl der Schönschreibstoffe m ehr als je  dem Grundsätze Rechnung getragen w erden, daß 
dieselben der betreffenden Unterrichtsstufe entsprechen, da der Lehrer hier nicht die Zeit zu 
langen und breiten Erklärungen findet.

Dieser llechtschreibstoff wird also vom L ehrer schön in Doppellinien an die Schultafel 
geschrieben und von den Schülern zwei- bis fünfmal abgeschrieben.

W urden gerade die arabischen Ziffern eingeübt, so liegt es nahe, Geschichtszahlen einige
mal abschreiben zu lassen: 800, 1492, 1648, 1804, 1848, 1866. Natürlich wird zu jeder 
Zahl die F rage gestellt: «Was ist in diesem Jah re  geschehen?»

Dem G eographie-U nterrichte wird es nicht schaden, wenn um diese Zeit die Länder 
der österr.-ung. Monarchie nach der Größe geordnet mit der Quadratm yriam eter- und Einwohner
zahl daneben, oder auch einige wenige hohe Berge mit der Höhe in M etern , große Städte 
mit der Einwohnerzahl einigemal schön abgeschrieben werden.

Läßt man in einer Schönschreibstunde einen Schuldschein auf weißes Papier ohne jede 
Veränderung von der Schultafel abschreiben, so hat man eine Arbeit geleistet, zu der in 
der Aufsatzstunde ohnedies keine Zeit ist.

W erden die sämtlichen Giftpflanzen zu gelegener Zeit einigemal abgeschrieben, so hat 
man dem naturgeschichtlichen nicht weniger gedient wie dem Recht- und Schönschreib
untorrichte. (Fortsetzung folgt.)
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Z u r  1 . F rage.
(A u szu g  a u s  F o lg e  1, 2 u n d  3  d e s  1 . J a h r g a n g e s  d e r  « B l .» .)

8.) S c h  11. F . S c h m i d t  i n  L a n g e w i e s e :  1/ 3 wegen der Stoffülle und der Schul
besuchserleichterungen. —  9.) Obi .  J.  W i n d i g e l i  i n  L i e n f e l d  ( K r a i n ) :  1/i , denn 2 0 '
reichen nicht hin, nur ein annähernd abgeschlossenes Bild zu bieten. «Die in 3 Teile gesonderte 
Stunde würde ermüdend auf Lehrer und Schüler wirken und zu Konfusionen Anlaß geben.» —  
10.) K. k. Ü b.-L . B e r n d l  i n  L i n z :  1/ a. Die Dreiteilung der Schülerschar spricht liiefür 
und der Umstand, daß allzulangdauernde Stillbeschäftigungen vermieden w erden .—  11.) F . We i n 
b e r g e r ,  L a n g e n w i e s ,  O.-Ö.: 1/ t . Bei l/ 3-Stunden können die Aufgaben der Stillbeschäftigung 
nicht gehörig durchgesehen werden und es kann im unm ittelbaren nicht jeder Schüler zur 
Frage und Antwort kommen. —  12.) Obi .  T o m i t s c h  i n  L i c h t e n w a l d  : l/ s. «Ich glaube, 
daß die Zweiteilung lediglich aus Bequemlichkeitsrücksichten Verfechter gefunden hat. Die 
Verschiedenheit des Lehrstoffes bedingt die Dreiteilung.» —  13.) S c h  lt.  J . R i c h t e r  i n  J o h n s -  
d o r f ,  B.: ’/ 2. Bei D rittelstunden ist «Übereilen und Ü berhasten, wobei das Ziel öfters nur 
s c h e i n b a r  erreicht w ird». Die Gesundheit des Lehrers leidet Schaden, die Schulzucht wird 
gelockert, der U nterricht kann zur Qual werden. —  14.) L. J . H o r v a t h  i n  C i l l i :  Frei! 
- Theoretisch kann fü r den drittelstiindigen Wechsel manches Gute angeführt werden, doch in 
der Praxis wird es sich nur in einigen Fällen wirklich bewähren, sollen nicht nur Scheinerfolge 
erzielt werden.» Bei 1/ i fehlt die Vertiefung.

Z u r  2. F r a g e : D ie  V erte ilu n g  der Schuljahre.
B e i  den w e i te ren  E r ö r t e r u n g e n  ü b e r  diese F r a g e  w u r d e  ich durch ein B edenken  aufgeh a l ten ,  

d a s  vorers t  beseitigt w e rd e n  m u ß .  W i r  d ü rfe n  n ie  vergessen, d a ß  w i r  nicht die g eg e n w ä r t ig e n  B e r -  
hältnisse zu r  G r u n d l a g e  nehm en  können,  so ndern  müssen des  Z i e l e s  dieser « B l ä t t e r »  eingedenk 
bleiben.  U nd  dieses Z i e l  l ieg t  eben in  d e r  Z uk un f t .  D a s  B edenken  gebietet  v o r  dem  3. S c h u l ja h re  
halt .  S o l l  d a s  3. S c h .  in  die M it te l s tu fe  h in ü b e rg re i fe n  d. H. m i t  dem  R ege lrechnen  beg innen ,  m i t  den 
R e g e ln  i n  de r  S p ra c h le h re ,  m i t  den R ea l i en ,  m i t  dem  regelrechten Zeichnen ,  S c h re ib e n ,  T u r n e n  usw. 
oder  soll  es  z u r  U nters tu fe  geschlagen w erden ,  d. H. den  Z a h l e n r a n m  1 b i s  1 0 0  tüchtig sieben, S p r a c h 
ü b u n g e n  Pf legen,  A n sch au u n g su n te r r i ch t ,  d a m i t  in  V e r b in d u n g  f re ie s  Zeichnen,  typisches S c h re ib e n  
un d  nicht D rechse ln  v o n  F o r m e n ,  K ö r p e r ü b u n g e n ,  Ü b u n g e n ,  Ü b u n g e n ?  I c h  eröffne d a r ü b e r  die 
a l lg em eine  B e u r t e i l u n g  u n d  lege die 5.  F r a g e  v o r :

S o l l  das 3 . Schuljahr zur U nter- oder zur M itte lstu fe  gehören?  

Z u r  3 . F ra g e: U n geteilte  einklassige oder H albtagsschu le?
p -

Bei geringer Schülerzahl (etwa bei 50) ist entschieden der Ganztagsunterricht vorzuziehen. 
Bei übervölkerten Schulen (mit nahezu 100 Kindern) ziehe ich den H albtagsunterricht vor. 
Ich habe seinerzeit 137 K inder in einer Klasse unterrichtet; in einem solchen Falle ist der 
H albtagsunterricht gewiß das kleinere Übel. A . P o m e s b e r g e r ,  Schull. in I-rflliwärts, N.-ö.

<1-
Wo es die Räumlichkeiten (Schulzimmer) erlauben — und sollten es auch 80 oder 

mehr Kinder sein —  ist der ganztägige U nterricht dem H albtagsunterrichte entschieden vor
zuziehen. Denn durch letzteren geht viel zu viel <Stillbeschäftigung» verloren, die hei richtiger 
Handhabung beinahe ebensoviel W ert hat als der direkte U nterricht; denn durch die «Still
beschäftigung» wird das Gelernte erst (verdaut) eingeübt und befestiget. Auf den häuslichen 
Fleiß kann sich die Schule nicht verlassen. A. B r u g g e r ,  Lehrer in Rußilorf, Tirol.

i .
Nicht unpassend nennt man die einklassige Schule eine Notschule. Sie ist ein durch 

örtliche Verhältnisse, bezw. zu geringe Schülcrzahl bedingtes Übel, an dessen Abschaffung 
gar nicht zu denken ist. W ohl sollte aber der S taat, der aus Gründen der Selbsterlialtuug
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seinen Untertanen die bestmögliche Erziehung zu besorgen hat, mehrklassigo Schulen errichten, 
sobald die Schülerzahl 80 übersteigt. E i n e  e i n k l a s s i g e  S c h u l e  s o l l t e  n i e  m e h r  a l s  
h ö c h s t e n s  8 0  S c h ü l e r  h a b e n . *  Sollen nun sie ganztägig oder halbtägig unterrichtet 
w erden? I c h  b in  f ü r  d ie  H a l b t a g s s c h u l e .  Gegen den H albtagsunterricht sollen angeblich 
politische Gründe sprechen. Man befürchtet nämlich, durch Anerkennung des Halbtagsunter
richtes der Reaktion, die sich nach der Einführung des H albtagsunterrichtes an s ä m t l i c h e n  
Schulen sehnt, entgegenzukommen. Man vergesse jedoch nicht, daß es sich hier nur um die 
Einführung des H albtagsunterrichtes an einklassigen Schulen handelt, die stets als Notbehelfe 
zu betrachten sind und folglich nur dort errichtet werden dürfen, wo die Verhältnisse eine 
raehrklassige Schule nicht gestatten. F erner wird auch behauptet, daß der Halbtagsunterricht 
für die sittliche Entwicklung der Kinder Gefahren berge, da die Schüler in der schulfreien 
Zeit herumschweifen und Unfug treiben. Einklassige Schulen kommen mit sehr wenigen Aus
nahmen nur auf dem Lande vor, wo die K inder in der freien Zeit zur Arbeit benützt werden. 
Übrigens haben die Schüler auch bei ganztägigem U nterrichte genug Gelegenheit, nach der 
Schule und an den schulfreien Tagen, namentlich in den großen Ferien ihre Freiheit zu 
mißbrauchen. Die Halbtagsschule muß sich zwar mit einer verkürzten Unterrichtszeit begnügen, 
doch dürfte auch dieser Nachteil kein allzugroßer sein, da hauptsächlich nur die sogenannte 
stille Beschäftigung verkürzt wird. W ürde man an meiner Schule den G anztagsunterricht ein
führen, so wären von 115 Schülern nicht weniger als 90 täglich ohne Mittagsessen und das 
deshalb, damit nachmittags etwa eine halbe Stunde d irekt unterrichtet werden könnte. Inwiefern 
werden nun die Nachteile des Ilalbtagsunterrichtes durch dessen Vorteile aufgehoben? Durch 
die E inführung des H albtagsunterrichtes an einklassigen Schulen wird die Arbeit des Lehrers 
wesentlich erleichtert. Der A bteilungsunterricht ist mit großen Schwierigkeiten verbunden und 
für den L ehrer sehr anstrengend. An einklassige Schulen gehören daher die tüchtigsten 
Lehrkräfte. Leider werden jedoch an diesen Schulen meist nur Anfänger angestellt, die noch 
in jeder Hinsicht des Rates eines erfahrenen Oberlehrers bedürfen. Man sollte also bestrebt 
sein, den Abteilungsunterricht möglichst zu erleichtern. Nun muß aber zugegeben werden, daß 
das U nterrichten für den L ehrer desto anstrengender ist, je  m ehr Abteilungen er gleichzeitig 
zu unterrichten hat. Der Lehrer, aus dem sich jeden Augenblick ein pädagogischer Übermensch 
zu entpuppen droht, mag sich auch bei acht Abteilungen wohl fühlen; für einen gewöhnlichen 
Sterblichen reichen nicht selten schon zwei Abteilungen hin, um ihm seine Gesundheit zu 
zerstören oder aus ihm einen Stundenhalter zu machen. Auch in dieser Hinsicht ist es geboten, 
«auf die durchschnittliche geistige und physische K raft, das durchschnittliche Lehrgescliick 
der L ehrer Rücksicht zu nehmen.» Die Halbtagsschule bietet dem Lehrer m ehr Gelegenheit,
die Individualität der Schüler zu berücksichtigen, was sowohl für die Unterrichtserfolge als
auch fü r die Schule von größter Bedeutung ist. Ohne auf dieses Them a hier näher einzugehen, 
möchte ich bemerken, daß es auch fü r die Schüler kein Vergnügen ist, zu drei oder sogar zu
vier Jahren in einer und derselben Abteilung zu sitzen; sie werden solcherart als Erwachsene
der Schule kaum freundlich gegenüberstehen. Will man nicht die besseren Schüler in vier bis 
fünf Jah ren  die drei Abteilungen durchmachen lassen und sie dann aus der Schule schicken, 
was aus pädagogischen und politischen Gründen verwerflich wäre, so bleibt nichts anderes 
übrig als von beiden Übeln das kleinere zu wählen: die Halbtagsschule.

J . M a g e r l ,  Schulleiter in Scharfenberg, Unterkrain.

Z u r  4 . F r a g e : U ngeteilte Unterrichtszeit ober M itta g sp a n se '?
d .

Die m o d e r n e  [ P ä d a g o g i k  ist f ü r  die Einführung des ununterbrochenen Vormittags
unterrichtes. Hierzulande haben wir diesbezüglich noch keine Erfahrungen gesammelt, da man 
uns noch keine Versuchsbahnen freigegeben hat; wohl aber ist diese Zeitverteilung mancher
orts in Deutschland eingeführt und sie soll sich dortselbst trefflich bewähren. Die Verfechter

* E ine bescheidene F o rd e r u n g ! D ie  S ch rift!.
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dieser Reform fuhren viele Vorteile ins Treffen und versprechen sich von der Einführung 
große E rfo lge , und zwar hauptsächlich in pädagogisch - didaktischer Hinsicht. Die Gegner der 
Neuerung führen scheinbar zu wenig Beweise ins Feld , um entscheidend entgegenwirken zu 
können; deshalb wird die F rage der ununterbrochenen U nterrichtszeit immer zeitgemäßer. 
Über den Gegenstand wurde in letzter Zeit vielfach verhandelt: Man sprach davon auf dem 
schulhygienischen Kongresse in N ürnberg, wohl hatte man hiebei nur die Mittelschule im 
Auge; österreichische Schul- und L ehrerblätter nahmen auch Stellung zu der F rage; in Kroatien 
war sie auf der Tagesordnung der Lehrervereine und des Bundeslehrertages und in den ver
schiedenen Bezirkslehrerkonferenzen stellt man Anträge, es möge die ungeteilte Unterrichtszeit 
wenigstens in den Sommermonaten probeweise eingeführt werden. Nun, der vergangene heiße 
Sommer wird jedenfalls viele angeregt haben, auch dieser F rage näher zu treten. Es war 
daher sehr zeitgemäß, daß die verehrlichen «B lä tte r» die F rage zur öffentlichen Erörterung 
aufgeworfen haben.

Ich will im nachfolgenden die Reform er und auch ihre Gegner sprechen lassen und 
der geschätzte Leser möge seihst entscheiden, wer von beiden recht hat.

D ie  A n h ä n g e r  der Neuerung sagen: Die ununterbrochene U nterrichtszeit biete Vorteile 
in gesundheitlicher, erziehlicher, gesellschaftlicher und sittlicher Beziehung.

I n  g e s u n d h e i t l i c h e r  H i n s i c h t .  Das Kind hat e in  w a r m e s  M i t t a g  m a h l  
und kann dasselbe bei dem jetzigen Stande der Dinge m i t  M u ß e  verzehren; bei un ter
brochener Unterrichtszeit ist dies nicht mehr der Fall. (Entfernung vom Schulorte! Kurze 
Mittagspause!) Die Verdauung wird indes bei unterbrochener U nterrichtszeit durch den Nach
m ittagsunterricht nicht gestört und Leiden, wie Kopfweh, N ervosität, B lutandrang, Unruhe 
infolge der Verdauung usw., sind nicht mehr auf der Tagesordnung. Die Rücksicht gilt auch 
für die Lehrer. Die Kinder bewegen sich mehr in f r i s c h e r  L u f t ,  was ih rer Entwicklung 
nur zuträglich sein kann. W ie waren die Schulnachmittage im verflossenen Som m er? Viele 
K inder schliefen und die L ehrer konnten dagegen nicht viel unternehmen. «Hitzferien > ein
füh ren?  Nein! Doch davon später! (Fortsetzung folgt.)

F . K o s c h ie r ,  Lehrer in Graßnitz bei Aflenz, Steiermark.

M r  d a s  D e H r e r l , e i » ,  i m  S ü d e n .
9. A usw e is, abgeschlossen am  12. F e b ru a r  1905.

n) G r u n d u n g s b e i t r ä g e : O b e rleh re r J o h a n n  Z in tle r , L ehrer Z in tle r , L ehrer G latz, L eh rer W ild , L ehrer 
K raft, sämtliche in  H in te rb rü h l; O b e rleh re r K a rl N enner, L eh rerin  M a r ie  P n d ill ,  L ehrer H a n s  B ucht«, sämtliche 
in  Neusiedl n. b. T a y a ; O b e rleh re r H a n s  Lackier, F r a u  J u l ie  Lackier, H e rr  K a rl Pospischil, H e rr  Lorenz 
Z im pritsch, säm tliche in O b e r g r a s ; P ro fesso r V . D olenz , G r a z ;  L ehrerin  K aro line  S ig o r a ,  T ra u tm n n n sd v rs , 
S te ie rm a rk ; O b e rleh re r K. G ü n th er, R adow esitz ; L ehrerverein  O b e rla v a n tta l , K ärn ten , 16 K.

I>) S p e n d e n : P ro fesso r B . D olenz 3  K ;  L eh rerin  K aro lin e  S ig o r a  3  K ;  L eh rer F ra n z  M a u r in , 
Lichtenbach, 2  lv ; L ehrerverein  O b e rln v a n tta l 2 0  K ; D en tsch landsberger L ehrerverein  3 0  K ; von einer T a fe l
runde  durch L ehrerin  M a r ie  R ad tenbacher, M o l ln ,  10 K ;  Z w eig leh rervere in  O b e rm ö llta l, durch O bm ann  
I .  N oistern ig , 10 1(; Z w eig leh rervere in  P a te rn io n  in K ä rn ten  (eingesendet durch den O b m a n n  R ein er in  Z la» ) 
21 K ; S c h .- J .  H a n s  Bruck in S t .  B e it (K ärn ten ) 3  B austeine —  3 l< ; L. D em al, S ch u lle ite r  in  W ink larn  
(N ied .-Ö sterr.) 2  1<; M . lln te rlercher, L ehrer in  L andsk ron  bei V illach, ü b e rm itte lt an läß lich  seiner Vorrückung 
in  die I. G ehaltsklasse 10  K  (W acker!) ; M a r ie n b a d e r B ezirksleh rervere in  (eingesendet durch I .  P u rta k , L ehrer 
in  M a rie n b a d ) 2 0  K.

S u m m e  des heutigen A usw eises a) 31 K , b ) 134 K ; m it dem  in  N r . 1 ausgew iesenen B e tra g e  1105  4 0  K. 
D a n n  4 0 0  K  a ls  E r t rä g n is  von den Kaiserbücheln —  1 5 0 5 '4 0  K . A llen besten D a n k !

D e r  V e rw a l te r : F r a n z  B e r s i n ,  L eh rer in  Laibach.

Briefkasten.
F r a n z  K rassn ig  f .  D e r  erste unserer M ita rb e ite r  h a t  die F ed e r fü r im m er ans die S e ite  gelegt. W ie

viel T a le n t, wieviel E rfa h ru n g  ist m it ihm  in  die E rd e  gesenkt w o rd e n ! Doch a u s  der E rd e  sp rieß t ja  neues 
Leben em p o r; auch die A u ssa a t K rassn igs w ird  F rüch te  tragen . B ei der 3. F ra g e  h a t er m it E ife r in seinen
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S peicher gegrisfen und  u n s  einen w ertvolle» B e itra g  geboten. I n  P o n ta fe l, an  der G renze zwischen W elschland 
und O starrich i sind die Glocken verstum m t, die S chollen  dum pf hinabgekollert, die A m tsb rü d e r  t r a u r ig  aus» 
cinandcrgegangen ; die E rin n e ru n g  an  O berleh re r M'raffnig b leib t u n s  jedoch e rh a lte n ; sie trü g t nicht der 
verstum m ende Glockenton hinw eg und  es deckt sie auch nicht die Scholle. D ie  «B l.»  gehören nicht zu jenen 
Zeitschriften, die m an  einm al liest und  d ann  beiseite legt, sie hängen  am  S tic lchen , am  Z w eig le i» , am  Aste, am  
B aum e, sie bilden ein G anzes, d a s  m an  öfter a ls  G an zes  überblickt; es b leib t d a ru m  m it dem  trefflichen W o rte  
zu r 3. F ra g e  auch der N am e des E insenders u n s  allen unvergessen. — I n s  K ä r n tn e r l a n d : Welch frischer 
Hauch streicht ü ber die K araw anken h e rü b e r!  E uere A rb e it fü r  d a s  -L e h re rh e im , m uß  a ls  V o rb ild  hingcstellt 
w erden: der eine ü bern im m t die ständige B erich te rsta ttung  fü r d a s  Lehrerheini vo r dem B undesausschusse, der 
andere sam m elt bei jedw eder G elegenheit, ein D r it te r  g ib t seiner F reu d e  ü ber die V orrückung in  eine höhere 
G ehaltsstu fe  d am it Ausdruck, daß  er an  u n s  10  K sendet. M a n  m erkt's an  allem , d aß  hüben  und  drüben  
derselbe Herzschlag pocht. —  S .  in  Z e ll  a . S . :  W enn  I h r  B rie f  nicht soviel des Lobes fü r  mich enthielte, 
w ürde  ich ihn  am  liebsten abdrncken lassen, denn er zeigt so recht, w a s  au frich tige B egeisterung  fü r d a s  A m t 
zu wirken verm ag. B le iben  S ie  im  S o n n en s trah l, er w ird  schöne F rüch te  zu r R eife b r in g e n ! F ü r  d a s  B üchlein  
besten D a n k ! — O b l. D .  «nd  ä n d e r n : D a  es Ih n e n  schwerfällt, selbst die geringe A bnehm ergebühr fü r die 
« B l.-  in  I h r e n  V oranschlag anfznnehm cn, so lasse ich I h n e n  die Zeitschrift kostenfrei zukonnnen. V orläu fig  
könnte ich etw a 50 -B l .  1905» um  den halben  P r e i s  (1 K jä h r l .)  ansgeben . B it te  also anzuklopfen! —  
L eh re r K . in  P r e r a u :  D ie  Probestücke an  die von Ih n e n  eingeschickten Anschriften sind abgegangen. W enn 
n u r  alle A bnehm er den E ife r bekundeten w ie S i e ! D a n n  könnten w ir  n n s  recken und  strecken. D e r  G eist des 
R ek to rs  der B ruderschule in  P re r a u  scheint noch zu wirken. O b l .  H . in  M o o s b r n n n : L eider b in  ich noch 
nicht dazngekom m cn, I h r  w ertvolles K a p ita l zu v e rw e r te n ; O rg a n isa tio n sa rb e it h a t mich in letzter Z e it  znschr 
in  Anspruch genom m en. B ez irk ssch u lin sp ck to r P .  in  S p . :  L a s  unlängst e tw as  von einer Anerkennung du rch ' 
den L .-S ch .-R . Herzlichen Glückwunsch! — C z. in  H a ö la u :  W er w ird  I h r e m  U rte il ü ber die «Einklassige» 
nicht beistim m en? Doch w er w ird  die V erhältn isse so bessern können, w ie S ie  es wünschen! W ir w erden v e r
gehen, doch die einklassigen S chu len  nicht. - -  R .  in  F r ie d r ic h o b a c h : I h n e n  ist - d a s  B la t t  zum  B e d ü rfn is  
g ew orden -, m ir  der Verkehr m it a ll den begeisterten M ita rb e ite rn  und  A n hängern . S o  h a t jeder seinen T e il. - 
K . in  E a p o  d ' J s t r i a :  U nd doch g ib t cs auch N ö rg le r. «W er baue t a n  die S tr a ß e n , der m uß  sich meistern lassen.»
— O b l. E m m e r  in  A b b a z ia :  Welchen T ite l soll m an  a u s  -S ch u lle ite r , k. k. L ehrer und  O berleh rer»  b ra u e n ?  
Nach Rücksprache m it einem einsichtsvollen S ch n lm an n e  habe ich von jedem  genom m en, w a s  Ih n e n  gebührt. D a  
w ird  S ie  n iem and  der Ü berhebung zeihen können. Wissen S ie ,  d a s  ist so eine eigene S a c h e : A ndere S tä n d e  
h a lten  fest am  äußeren  G la n z , sie wissen auch w a ru m ; der L eh rer hingegen verzichtet auch noch au f d a s  
bißchen S chein , d a s  m an  ihm  gegeben h a t  —  u n d  h a t  doch am  wenigsten G ru n d , sein Licht tiefer zu stellen. 
D ie  W elt klebt n u n  e inm al an  T i t e l» ; w er d a s  anßcrach t läß t, schädigt sich und  den S ta n d .  D a s  Ansehen ist 
ja  auch ein U nterrich tsm itte l, »nd  zw ar ein ganz bedeutendes. J a ,  w enn m an  den inneren  W e rt in  die W ag» 
schale leg te! Ü brigens komme ich au f de» G egenstand zurück; er w urde  m ir  schon mehrfach nahegerückt. — 
R . in  O h r e » : S ie  haben den -B l.»  ein schönes W o rt gew idm et! . . «W ie Lenzesodem  w eht a u s  ihnen  der 
Geist en tgegen , der ü bera ll belebend und  befruchtend w irkt.» D a s  sind S tan im bnchsp rüch le in , die mich über 
m anches U nangenehm e him vcgtrösten. —  D e m  W a ld sc h n lm c is te r : D e r  A rtikel über d a s  Rechnen geht demnächst 
u n te r  die Presse. —  F .  in  B . :  E in  g rund legendes W erk fü r den m odernen  Z eichenunterricht anzugcben — 
d a s  fä llt schw er: E s  g ib t noch n ichts F estes , S icheres. A m  besten w ä re  e s , S ie  besuchten einen K u rs. —  
R . in  W ie s e ls d o r f :  «E in  T a g  in  der E inklassigen!» D a s  schieben w ir  gelegentlich in den R ah m en  der K onferenz- 
V orträge. —  O b l. B a ic r  in  S c h m e lz ta l : D anke schön fü r  d a s  B üchlein . I h r e  V e rm u tu n g , ich sei -g ro ß , 
schwarz, m it leuchtenden A ugen» ist d u rchaus fchlgcgangen. A ber gelt, d a s  ä n d e rt n ichts an  der F reu n d sc h a ft?
—  W . in  W i t t a « :  I h r e  A rb e it ist b ere its  a n s  der L ad e  au f den Schreibtisch gekrochen; aber den W eg zu r 
Presse konnte sie noch nicht nehm en. Z ehn  S e ite n  sind h a lt  bald  vollgedruckt. D e r  F rü h lin g s lv in d  w ird  ihre 
F rü h lingsgedanken  sicher h in a u s tra g e n  I n s  L and  d e r P h a r a o n e n : I h r e  K arte  m it den P y ram idcnm arken  
brachte den M ärchenzauber in m ein H eim . M öchte doch der W üstensand den W u rm  ersticke», der an  ihren  
L ungen n a g t ! D o r t ,  wo die S o n n e  gold ig  strah lt, schim m ert auch die go ldne H o ffn u n g ; es m öge der S t r a h l  
den welken K örper, der S ch im m er die S ee le  stärken. D a s  wünsche ich von  ganzem  Herzen.

Von Schule zu Schule.
XII.

D a s  S c h u l h a u s  zu M .  w a r  ein Schahkäs t le in  im  w ahrs ten  S i n n e  des  W o r t e s .  A l s  w i r  es 
erreichten ,  w a r  d e r  U n te r r ic h t  b e r e i t s  in  vo l lem  G a n g e ;  w i r  l ieß en  e s  d a h e r  bei e ine r  kurzen 
B e g r ü ß u n g  bew enden  u n d  drückten u n s  rasch z u r  S e i t e .  D e r  In s p e k to r  schlich h i n t e r  d a s  P u l t  u n d
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kramte i n  den A m tsschnste i i ,  ich lauschte im  stillen W inkel.  D e r  L e h re r  herrschte in  seinen, Reich. 
E r  w a r  i n  d e r  T a t  ein Herrscher.  D i e  K le in en  d e r  1. A b te i lu n g  h a t te  e r  soeben m i t  e ine r  S t i l l 
beschäftigung ve r so rg t  u n d  sein W o r t  g a l t  d e r  m i t t l e r e n  G r u p p e ;  die G r o ß e n  k n u rr ten  v o r  sich 
h in ,  sie h a t t e n  einen Aufsatz a u s z u f ü h r e n .  S o  w a r e n  die T r u p p e n  geordnet .  N u n  b e g a n n  die 
Schlacht .  D i e  M i t t e lg r n p p e  stand im  T re ffen .  H e i ,  w ie  es  d a  aufblitzte  u n d  krachte! K a u m  w a r  
d a s  K o m m a n d o w o r t  gesprochen, so flogen schon die F l in t e n  e m p o r  —  u n d  versagte  h ie r  de r  H a h n ,  
so knatter te  es  a u f  e ine r  a n d e re n  S e i t e .  N i e m a n d  duckte sich h in te r  den  S t r a u c h ,  keiner l a g  zag h a f t  
im  G ra se .  U nd  wie die t a p fe r»  Schutzen  i h r  Z i e l  zu  t reffen w u ß t e n !  I c h  dachte,  jetzt u n d  jetzt 
müsse es  zu e in e r  S a l v e  kommen, den n  u n g ed u ld ig  h ie l t  jede r  seinen F i n g e r  a m  H a h n .  D och  ein 
Blick, eine S tock ung  —  u n d  a l s b a l d  streckten sich die L äu fe .  D a s  F e u e r  h a t te  e tw a  zehn M i n u t e n  
g e w ä h r t ; W affens ti l l s tand  w a r  e inge tre ten  u n d  de r  F e ld h e r r  zog sich z u r  T r u p p e  d e r  K le in en  zurück, 
um  bei i h r e r  A rb e i t  Nachschau zu ha l ten .  I n d e s  ro l l te  bei den M i t t l e r e n  die K a m p fe s s t im m u n g  
w ie  Wellenschlag dah in .

N ach  zw ei  M i n u t e n  w a r  d a s  kleine H eervolk  gem ustert  u n d  n u n  g in g ' s  w ied e r  z u r  M i t t e .  
I n  ru h ig e m  G espräch  w u r d e  d e r  K a m p f  überblickt —  es  w u r d e  z u s a m m e n  g e  f a ß t ,  de r  stille» 
B eschäf t igung  v o rgea rbe i tc t .  I ,  2 ,  3 —  u n d  schon w a r  d a s  S c h re ib z eu g  a u f  de r  B ankfläche ;  
1, 2 ,  3 — die F e d e rn  strichen ü b e r  die Hefte .  I c h  m e in te ,  n u n  kämen die G r o ß e n  a n  die 
R eihe .  D och  ge feh l t !  D e r  L e h re r  w a n d te  sich u m ,  zog d a  ein  B ü b le i »  in  die H ö h e ,  d a s  in  sich 
zusammengesunken w a r ,  sah d o r t  in  e in  aufgeschlagenes B uch  u n d  g a b  eine stille W e is u n g ,  blickte 
in  ein  H eft ,  überblickte w ied e r  die Klasse u n d  verkündete schließlich die - E r w e i t e r u n g  der  A u f g a b e - .  
D a  stutzte ich und  schlich mich a n  den  Tisch h e r a n ,  u m  den I n s p e k to r  zu  f r a g e n ,  w ie  d e r  M a n n  
a u f  den G edanken  gekommen sei, den  ich p a te n t i e re n  w ol l te .  D e r  F r e u n d  gr if f  in  die L ad e  u n d  
zog ein fa h le s  B ü c h le in  h e rvo r .  E i n  Blick —  ich w u ß te  die L ösung .  D e r  F u n d  ha t te  mich gefreu t  
und  ich forschte nach w e i te ren  Schätzen.  Welch glückliche A h n u n g ! B e i  dem  E in k la ß l e r  f a n d  ich 
S c h r i f t e n  ü b e r  die Einklassige, die selbst m ir ,  d e r  ich doch nach ih n en  fahndete ,  b i s h e r  nicht in  die 
Tasche geg li t ten  w a re n .  N u n  w a r d  es  m i r  klar, w ie  d e r  Wackere z u r  trefflichen F ü h r u n g  g e k o m m e n : 
M i t  B eg e is te run g  w a r  e r  j ed en fa l l s  a n  die A rb e i t  geg an g e n ,  m i t  F l e iß  h a t te  er  sich f ü r  dieselbe 
gerüstet ,  p la n v o l l  ha t te  e r  sie b e g o n n e n ,  m i t  A u s d a u e r  dn rch g e fü h r t ,  m i t  B es o n n e n h e i t  überschaut 
un d  a n s g cw e r te t .  M e i n e  Rückschlüsse w a r e n  noch w e i te r  v o rg e d ru n g e n ,  sie h a t ten  m i r  die F r a g e  
ans  die L ip p e  g e d r ä n g t :  W o  ist d a s  B o r b e r e i t  n n g s  H e f t ?  D e r  In s p e k to r  h a t te  e s  soeben bei
seite gelegt.  I c h  b lä t te r t e  n eu g ie r ig  d a r i n  u n d  w a r  e r s taun t  ü b e r  den  F le iß  u n d  entzückt ü b e r  d a s  
Geschick, d a s  sich i n  den V e r t e i l u n g s p l ä n e n  knudgab .  W ie  of t  m u ß t '  ich 's hö ren ,  w a s  ich vom  L e h re r  
de r  Einklass igen ve r lange ,  sei ein I d e a l ,  d a s  n ie m a n d  erreichen könne. I n  M .  sah ich d a s  I d e a l  
i n  de r  T a t  v o r  m ir .  —  I c h  h a t te  m e in  R eisebüchle in  m i t  kostbaren V erm e rke n  bereichert u n d  w a r  
d ab e i  ganz  a u s  dem  G efü g e  gera ten ,  d a s  u n te n  im  Wechsel d e r  A b te i lu n g e n  h e r v o r t r a t .  D i e  G r o ß e »  
lasen ih re n  Aufsatz vor.  M a n  ist g e w ö h n t ,  die A u f sa tz -S t i l lb e sch ä f t ig u n g en  nach denselben S c h n i t t  
zu hören .  H i e r  w a r  es  a n d e r s :  J e d e r  S c h ü l e r  h a t t e  die S a c h e  nach seinem eigenen G u td ü n k en  
angepackt. W iev ie l  M ü h e  m u ß  es  gekostet h a b e n ,  so verschiedenart ige W ege  zn weisen u n d  zu 
e b n e n !

D e r  U n te rr ic h t w a r  znende. I c h  h ie lt  U m schau in  dem  trau lich en  Z im m e r. E s  w a r  klein —
a b e r  ein  Schatzkästlein  besond ere r A r t :  D ie  L an d k a rte n  hübsch g ru p p ie r t ,  d ie  B i ld e r  nach F a rb e n 
ab tö n u n g e n  v e r te ilt , ü b e ra l l  g rü ß te n  R ein lichkeit un d  O rd n u n g s s in n , ü b e ra l l  ä u ß e r te  sich d a s  W esen 
d es  L e h re rs . —  W ir  w o llte n  rasch vo n  h in n e n , den n  J u p i t e r  d o n n e r te  v o n  d e r H ö h e  h e r a b ; a lle in  
d e r  H a u s h e r r  h ie lt u n s  zu rück : E r  w o llte  u n s  sein H e im  zeigen, sein Glück. E rs t  v o r  kurzem  ha tte  
e r  sich sein M äd ch en  g e h o l t;  n u n  schaffte d a s  F ra u c h e n  in  den  n ied lichen  Z im m e rn  u n d  putzte 
d a s  H e im , d a m it  e s  dem  Schatzkästlein  gleiche im  ersten S tockw erk  d e s  H au ses . D e m  E in k la ß le r  
s tra h lte  in n ig e s  G lück a u s  den A ugen , —  m ir  w a r 's  so w eh u m s  H erz  u n d  ich m ah n te  den
In s p e k to r  znm ^ A ufbruch . E h e  e r dem  D rä n g e n  en tsprach , f r a g te  e r  den W acker» zu  M :  «S t r e b e n  
S i e  nach e in e r besseren S t e l l e ? »  —  - » H e r r  In s p e k to r ,  ich d an k e ; ich habe h ie r  m ein  Glück
gefunden , ich w ill  es  auch h ie r  g e n ie ß e n .- -
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