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lU etiu m an  von den Leuten p flich ten  fo rd e rt und ihnen  keine Rechte zngesiehen ivili, m uß m an  
sie gu t bezahlen. G oethe.

Dem Verdienste die — Kennen!
D e r  D o p p e l s in n  d e s  A u s sp ru c h e s  n e ig t  sich nach der  p rosa ischen S e i t e ,  de r  T o n ,  d e r  

v o r m a l s  vielleicht die B e h a u p t u n g ,  e in  U r te i l  v e r r ie t ,  spitzt sich zu r  F o r d e r u n g  zu. B e i d e s  
rechtfert ig t  die Z e i t  im  a l lg em e in en ,  d a  sie eine Z e i t  d e s  h a r te n  L e b e n sk a m p fe s  g e w o rd e n  ist, 
u n d  rech tfer t ig t  e s  noch m e h r  im  b e so n d e rn ,  w e n n  w i r  j e n e r  gedenken, d ie  be ru fen  sind, im 
en tleg en en  W a l d d o r f  d r in n e n  dem  V olke  die B i l d u n g  zu  b r in g e n  u n d  ih m  ein b es t im m tes  W esen  
au fz u p rä g e n .  E s  g e h ö r t  ein g u t  S tü c k  E n ts a g u n g  dazu, v o n  d e r  W e l t ,  in  de r  m a n  a l s  Z ö g l i n g  
m anch  A n r e g e n d e s  e r fa h re n  u n d  v o n  d e r  L ust  vielleicht doch e tw a s  g e n ip p t  h a t ,  e n tw ed e r  
sogleich o d e r  nach e iner  Ü b e r g a n g s s tn fe  zu scheiden u n d  in  die E in sam k e i t  d e s  W e l tw in k e l s  zu 
w a n d e r n ,  in  d en  kein T o n  u n d  kein H a u ch  d e s  Z e i tg e is te s  d r in g t .  N u r  e ine r  ist e s  noch, der  
d ieses Schicksal t e i l t :  d e r  P r ie s te r .  A l le in  em p fin d e t  e r  die Ö d e  so sehr ,  d a  er j a  zwischen 
d en  v ie r  W ä n d e n  e in es  S e m i n a r s  d ie  J u g e n d  v e r t r ä u m t  h a t !  Z u d e m  ist e in  P f a r r d o r f  noch 
im m er  ein P u n k t ,  d e r  in  d en  W el tv e rk eh r  fä l l t ,  ivührend  d a s  e insam e D ö r f l e r n  m it  d e r  E i n -  
klassigen kein D r a h t ,  keine Pos tku tsche ,  kein « fa h re n d e r»  Gese l le  erreicht. G e w i ß  lockt u n s  
S t ä d t e r  zu w ei len  ein solch s ti lles P lä tzchen  u n d  w i r  b en e id en  den  A m t s b r u d e r  a u f  demselben 
u m  sein H e im .  W e n n  jedoch d e r  H e rb s tw in d  durch die F ic h te n  ra s t  u n d  ein kalter R e g en sch au er  
u n s  i n  die enge  S t u b e  d e s  W a l d h a u s e s  b a n n t ,  d a n n  sehnen w i r  n i t s  nach de r  S t a d t  zurück; 
w i r  kehren dem  S o m m e r a u f e n t h a l t e  d en  Rücken u n d  schütteln dem  E in k la ß le r  die H a n d  m i t  
dem  sti llen G e d a n k e n :  D u  A rm e r ,  dich h ä l t  d a s  Geschick auch in  S t u r m  u n d  F r o s t  a u f  dieser 
S c h o l le  fest! —  D i e  Flocken w i r b e ln  i n s  T a l  u n d  in  sti ller R u h  l ieg t  d a s  D ö r f l e i n  d ro b e n  
im  G eb i rg e .  W a s  m a g  d e r  A m t s b r u d e r  t u n ?  D i e  K le in e n  sind trotz S c h n e e  u n d  K ü l te  zur  
S c h u l e  gekommen. D o c h  w ie  v i e l e ?  K a u m  die H ä l f t e  h a t  sich e inge fu n d en .  D i e  Klasse ist 
an sg e s to rb cn .  W a s  b e g i n n e n ?  D a r f  im  U n te r r ich te  t a p f e r  ausg esch r i t ten  w e r d e n ?  K e in e s fa l l s ,  
d e n n  sonst b le ib t  die T r u p p e  j e n e r  zurück, die d e r  W i n t e r  in  d e r  S t u b e  hä lt .  D e r  U n te r r ic h ts -  
p l a n  m u ß  also  verschoben w e rd en .  —  D i e  S c h u le  ist a n s .  W a s  m a g  de r  A m t s b r u d e r  t u n ?  
W i r d  er le s e » ?  K a n n  er sich e ine r  ge is tigen A r b e i t  w i d m e n ,  d a  die S c h u l e  ihn  so sehr in 
A nspruch  g e n o m m e n  h a t ?  I n s  F r e i e !  W o h i n ?  D i e  P f a d e  sind verschneit.  I n  die Gese llschaft!  
A n  den  W ir t s h a u s t i s c h  zu d en  B a u e r n b n r s c h e n ?  N u r  e in W e g  b le ib t  noch offen, d e r  W e g  in 
die F a m i l i e .  W ie  aber ,  w e n n  in  dieselbe K ra n k h e i t  gekommen i s t?  W ie  w i r d  d e r  a r m e  E i n 
klaßler  v o n  d em  kargen G e h a l t e  den  A rz t  bezah len ,  d e r  v o n  w e i te r  F e r n e  z u r  e in sam en  S t ä t t e  
k o m m t?  D ie se  «Visi te»  kostet m e h r  a l s  zehn V is i ten  in  d e r  S t a d t .  D a b e i  h a t  a b e r  d e r  E in -

Sammelt Gatien für das Letircrheini i. 8. und sendet sie an Bundesoümann Kessler, M annswörth ü. Wien!
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klaßler  vielleicht kaum ein D r i t t e l  v o n  d em  E in k o m m e n  d e s  S t a d tk o l l e g e n .  D e r  A rz t  h a t  ein 
T r ä n k le in  versch r ieben ;  n u n  m u ß  d e r  B o t e  in die S t a d t .  D a s  kostet w ie d e r  G e ld .  D e r  Kranke  
b ra u ch t  eine  kräftige  S u p p e .  D e m  A m t s b r n d e r  i n  d e r  S t a d t  w i r d  d a s  Fleisch  i n s  H a u s  
gebracht,  d e r  L an d k v l leg e  m u ß  es s tu n d e n w e i t  h o len  lassen. Ü berb le ibse l ,  B o t e n l o h n !  —  D e r  
B u b '  soll in  die S c h u l e !  W ie  w e n ig  S o r g e  m acht  d a s  dem, de r  im  O r t e  d e r  M i t te l sch u le  sitzt, 
w a s  bed eu te t  j ed o ch -d ie  F o r d e r u n g  fü r  den  B r u d e r  im G e b i r g e !  1 2 0  K ro n e n ,  w e n n  es  hochgeht, 
m o n a t l ic h e s  E in k o m m en ,  —  4 0  K ro n e n ,  w e n n  es reicht, f ü r  den  J u n g e n !  S i n d  es  ih re r  zwei, 
o d e r  geht  d a s  M ä d c h e n  a u s  dem  H a u s e :  W a s  d a n n ?  U n d  m it  dem  K in d e ,  d a s  a u s  de r  F a m i l i e  
gerissen w i r d ,  zieht noch eine a n d e re  S o r g e  m i t ,  d ie  S o r g e  u m  d a s  re in e  Herz.  S o  w eben  
a lso  in de r  Z e i t ,  d a  w i r  in  de r  S t a d t  die F r e u d e n  d es  W i n t e r s  g en ießen ,  die L a n g w e i le  u n d  
die S o r g e  i h r  Netz u m  die Einklassige  u n d  d r in n e n  w a l te t  die N o t .  —

A lle in  w o  b le ib t  d a s  V e r d i e n s t ?  E s  ist b e re i t s  gekennzeichnet w o rd e n .  W e r  es  ü b e r 
n im m t ,  in  G e b ie t e n ,  w o  d a s  L eb e n  dem  G e b i ld e t e n  so w e n ig  a n  L e b e n s g e n u ß  b ie te t ,  den  
Ge is t  d e r  Z e i t  zu v e rb re i ten  u n d  ein V o lk  zu  erziehen, h a t  bei e i n f a c h e r  A rb e i t  schon ein 
g r o ß e s  V e rd ien s t  fü r  sich. D a  n u n  die A rb e i t  e in e s  E in k la ß le r s  d u r c h a u s  nicht  einfach ist, 
so n d e rn  verwickelt u n d  erschwert in  m a n n ig fa c h e r  W eise ,  so g e b ü h r t  dem  M a n n e ,  d e r  sich ih r  
m i t  g a n ze r  K r a f t  w id m e t ,  de r  d o p p e l t e  L o h n .  Erschrecket nicht, d ie  I h r  a m  G eldschranke  
sitzet: d e r  E in k la ß le r  ist auch m i t  e inem  n ied r ig e re n  Ü b e r s c h u ß  zufrieden. A b e r  m i t  dem  h a l t e t  
nicht  zurück, sonst geh t  Euch  de r  M a n n ,  d e r  in  die W a ld sc h u le  g eh ö r t ,  n icht  in  dieselbe, —  
de r  M a n n  m i t  Geschick u n d  C h a ra k te r !

Ein Tag in der „Einklassigen“. *
(Schluß.)

Nachmittag. Eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn. Durchsicht der von den Schülern 
verbesserten Aufgaben; Verteilen der Schönschreibhefte.

1. Stunde. 1. Halbstunde. Behandlung der Erzählung: «Gesundheit ist ein großer Schatz.» 
Es nehmen sämtliche Schuljahre an der Behandlung teil. Gegen Schluß der Halbstunde wird 
von der Oberstufe die Erzählung zusammengefaßt. Zur Festsetzung werden vom Lehrer Leit
worte aufgeschrieben.

2. Halbstunde. I. Schuljahr. Übung des «G», «g, G» nach kurzer Besprechung. II., III. 
und IV. Schuljahr. Lesen der Erzählung mit Worterläuterungen. V.— VIII. Schuljahr. Auf
schreiben derselben. Einige Minuten vor Schluß wird wieder von zwei Schülern die Arbeit 
vorgelesen, um darnach verbessert zu werden. — Durchsicht der Schreibübung des I. Schuljahres.

2. Stunde. 1. Halbstunde. (II., III.) IV.— VIII. Schuljahr. Schönschreiben: Wiederholung: 
p, sp, pf; x; s; ß, ßt. Behandlung der-Form en und des Schreibstoffes. Der Schreibstoff bildet 
eine Stütze der Sprachlehre. II. Schuljahr schreibt nur ab, III. schreibt die Nennformen und 
Aussageform, 3. Person, Einzahl, IV. wie oben und dazu die Mitvergangenheit, V.— VIII. die 
Grundformen. Das II. und III. Schuljahr schreibt erst in der nächsten Halbstunde. I. Schul
jahr. Behandlung des Lesestoffes bei g, G durch Kopflesen und Besprechung desselben; das 
II. Schuljahr nimmt Anteil, das III. Schuljahr schreibt die erhaltenen Sätze nieder.

2. Halbstunde. I. Schuljahr liest die Schreibschrift selbst leise wiederholt durch und 
schreibt sie dann möglichst schön ab. II., III. Schönschreiben wie oben. In der Oberstufe 
(IV.— VIII.) wird Naturgeschichte von vormittags fortgesetzt, und zwar wird im Anschlüsse an 
die frühere Erzählung: «Die Pflege des menschlichen Leibes a) von den Knochen und Zähnen» 
behandelt.

Die letzte Unterrichtsstunde geht zu Ende. Die Schönschreibhefte werden geschlossen 
und abgesammelt; die Tafelarbeiten wandern wieder an die Bankenden. Schulgebet und Ent
lassung der Schüler. Sie werden erm ahnt, ruhig nach Hause zu gehen. Einige Nachsitzer 
bleiben zurück. Der Unterricht ist zwar zu Ende, aber nicht die Schularbeit. Vor allem ist 
der Lektionsplan für den folgenden Tag zu verfassen, dann sind wieder einige Tafelschriften 
zu fertigen, auch die Korrektur der Aufgaben muß vorgenommen werden; demnach Arbeit genug.

* V g l. N r . 6  u n d  7 , J a h r g .  1905 .
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W ir wollen den Lehrer nicht weiter stören. Mit bestem Danke verabschieden wir uns 
von ihm und begeben uns auf den Rückweg. Unterwegs besprechen wir das Gesehene und 
Gehörte. Welches Ergebnis unser Gespräch etwa haben könnte, will ich kurz anführen.

1.) Soll der Unterricht klipp und klar vonstatten gehen, so bedarf er der sorgsamsten 
Vorbereitung. Diese muß sich auf alles erstrecken, was mit dem Unterrichte zusammenhängt. 
Vor allem ist die Aufstellung des Unterrichtsplanes nötig; denn sicher muß der einzuschlagende 
Weg vor dem geistigen Auge des Lehrers liegen, trefflich müssen die Mittel ausgewählt sein, 
welche Führer auf diesem Wege sein sollen. Aber auch Äußerlichkeiten dürfen nicht über
sehen werden, wie z. B. das Austeilen der Hefte, das Spitzen der Griffel, das Füllen der 
Tintengläser etc.

2.) Nachdem der Unterricht möglichst unabhängig von Büchern erteilt wird, so sind 
zahlreiche Tafelvorschriften notwendig. Diese ermöglichen es, den Schülern zweckmäßige, ihrem 
Können genau entsprechende Aufgaben zu geben.

3.) Im Unterrichte wurde in allen Abteilungen tunlichst Gleichartiges behandelt, um eine 
größere Ablenkung zu verhindern. Dabei wurde getrachtet, die verschiedenen Abteilungen und 
Schuljahre soviel als möglich zu verbinden.

4.) Die Aufgaben für die Stillbeschäftigung waren derartig ausgewählt, daß sie zur 
Selbstarbeit anregten und darum einen tatsächlichen Unterricht bedeuteten.

5.) Die Schularbeiten wurden getreu dem Grundsätze: «Besser keine, als eine nicht 
korrigierte Aufgabe», einer sorgfältigen Verbesserung unterzogen.

6.) Unterrichtet wurde mit Ausnahme des Rechnens in Halbstunden, und zwar in 
drei Abteilungen: I. 1. Schuljahr; II. 2., 3. und 4. Schuljahr; III. 6.— 8. Schuljahr. Die besseren 
Schüler des IV. Schuljahres wurden bei den Arbeiten der Oberstufe zugezogen.

So zeigte sich unserem geistigen Auge das Bild eines Unterrichtstages an einer einklassigen 
Schule. Wen gereuts, daß er mitging?!

B e m e r k u n g .  Dieses Unterrichtsbild ist nicht ideell gehalten; es stammt von einer ein- 
klassigcn Schule, welche der Verfasser dieses Aufsatzes sehr gut zu kennen Gelegenheit hatte.

Alois Rock, Oberlehrer in Wieseldorf, Steiermark.

Nachbemerkung: S chon  die ersten Teile  dieses trefflichen Aufsatzes haben Anerkennungs
schreiben gebrach t; umsomehr w ird  der S ch lu ß  die Leser zu D a n k  verpflichten. Solche  A u s fü h ru n g en  
sollten öfter kom m en; sie zaubern  u n s  in  die Schulstube und wirken durch die e rprobte  T a t .  
Herzlichen Dank, lieber K o l leg e ! Peerz.

Sprachnnrichtipkeiten an der Sprachgrenze und anderwärts.
IV.

5.) Zur Restauration und Anssichtstnrm. S o  zu lesen auf  einer W egtafel am  F u ß e  des 
Kreuzberges in  unm it te lb a re r  N äh e  der deutschen L andeshaupts tad t  K lagenfurt .  I c h  wollte  zur  
R estaura tion ,  aber  es drehte m ir  den M a g e n  um, a l s  ich die A nkündigung l a s  —  und  der W ir t  
verkaufte ein S e id e l  B ie r  weniger. W en n  schon die Deutschmeier in  K. an  solch einer E n t 
weihung der Sp rach e  nichts finden und ruh ig  «zur Aussichtsturm » w al len ,  so sollte wenigstens 
der  G a s tw i r t  so vernünft ig  sein und  den -A ussich ts tu rm » entweder überkleben oder ein «zum» 
hineiukleben. —  D e r a r t  gröbliche Zusamm enziehungen findet m a n  a l le rd ings  se l ten , aber  der 
F e h le r ,  die in  dieses Fach gehören ,  sind schier so viel,  daß  m a n  einen Kasten füllen könnte. W ie 
ist ihnen  zu begegnen?  J e d e n fa l l s  d a m i t ,  daß  m a n  zunächst bei dem einschlägigen Abschnitte der 
Sp rach leh re  synthetisch vorgeht,  d. H. d a s  gegebene Beispiel e twa so entwickelt: I n  unsere S t a d t  
kommen viele Frem de. W a s  zieht sie woh l  a n ?  I h r  hab t  auch den Kreuzberg genannt.  W e sh a lb  
suchen die F re m d en  diesen H üge l  gern a n s ?  Nach dem S te ig e n  w ird  m an  m üde und  durstig. D a  
kommt es unfern  Gästen  gerade recht, wenn  ein W ir t s h a u s  a n s  dem G r ü n e n  guckt. E in  besseres 
W i r t s h a u s  nennen die Leute -Gastwirtschaft»  oder ,  die gerne fremde W ö r te r  gebrauchen, -R e s ta u 
ra t io n » .  Beide H a u p tw ö r te r  haben d a s  weibl.  Geschlecht. N enne  d a s  deutsche W o r t ! D a s  Frem d 
w o r t ! W en n  n u n  ein F re m d er  a u s  der B an m re ih e  t r i t t  und  den Anstieg beginnen w i l l ,  möchte 
er gern  wissen, ob er w o h l  auch den rechten W eg einschlägt. W e r  sagt ihm  d a s ?  D a  nicht im m er  
heimische Leute zur  S te l l e  sind, so ist es am  besten, m an  b r in g t  eine Ankündigungstafel  an. W a s
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m üßte  auf  dieser stehen, wenn  m an  den W eg zum Anssichtsturm e weisen w o l l te ?  A lles  Unnötige  
l ä ß t  m an  w e g :  W a s  bleibt ü b r i g ?  ( » Z u  dem Anssichtsturme» oder noch kürzer:  « Z u m  Aussichts- 
tn rm e» .)  W ie  w ü rd e  die Aufschrift fü r  die »Gastwirtschaft» oder «R estaura tion»  l a u te n ?  (Z n  der 
Gastwirtschaft,  kürzer:  » Z u r  Gastwirtschaft».) W a s  schriebe m an  auf  die Tafe l,  wenn m an  n u r  zum 
G a s th a u sg a r te n  weisen w o l l te ?  W a s  ist f rüher  auf dem W eg e :  der  A nss ich ts tu rm  oder der Gast- 
h a n s g a r t e n ?  M a n  könnte fü r  beide Ankündigungen e i n e  T a fe l  verwenden. W ie  hieße d ann  die A u f 
schrift? D a s  zweite «zum» wollen  w i r  u n s  ersparen, es klingt nicht gut. Versuchen w i r  es deshalb  
m it  einer gemeinsamen Aufschrift fü r  die W ö r te r  Gastwirtschaft  und A n ss ich ts tu rm ?  K a n n  m an 
sich dabei auch e tw as  e rsparen?  W a r u m  nicht?  U nd  wie ging' es m it  der  nobel»  - R e s t a u r a t i o n » ?  
W a s  m eint der biedere K ä r n tn e r ?

Achtung auf die bisher erörterten Sprachunrichtigkeite»!
1.) W ir  haben  sich . . . .
2 .) E r  h a t  die S tie fe ln  gebracht.
3.) M i t  die K inder.
4 .) U nd  der K önig h a t  ein Fest v eransta lte t u n d  h a t  und  h a t  . . . .

N us dem Lehreralbum.
3.

D a s  bezogene S ta a ts s tip e n d iu m  h ä l t  ihn  «im  verw ünschten Nest». Doch er w eiß sich zu h e lfen : E ine 
S tu n d e  W eges und  er sitzt in t Kaffeehause des L andstäd tchens. H e d a ! I s t  denn n iem and  h ie r , m it dem  m an  
feilt S p ie lchen  machen kön n te?  E lende P h ilis te rw e lt!  E i, d a  kommt ja  der verbum m elte  S tu d io s u s . A uf der 
Lateinschule g in g 's  n ich t; so w irkt er denn a ls  S k rib eu d  beim  R ech tsan w alt. 2 1 !  W ie ducken sich die zwei 
in  die Ecke! «Noch einen K ognak!» « «H err L ehrer, es ist schon M itte rn ac h t. W ie w erden S ie  m orgen  u n te r 
richten können!»» —  - D a s  geht S i e . .  . A h, P a rd o n , H e rr  B e z irk sh a u p tm a n n !»

4.
-G e lt, H e rr  L ehrer, S ie  lassen mich auch m itkom m en, w enn S i e  w ieder e inm al m it I h r e r  g rünen  B lech

büchse ü ber die B erge  w a n d e rn ? »  -« M i t  V ergnügen , H e rr  D o k to r!» »  U nd sie ziehen die S t r a ß e  d ah in , bald  
duckt sich der ju n g e  M a n n  m it der Büchse, ba ld  zeigt der andere zu r H öhe h inau f. N u n  klim m en sie die steile 
R in g e  h in a n ; g a r  sonderbare K räu tle in  sollen d roben  au f der A lm  zu finden sein. D ie  S ch u le  iv a r erst mit 
4 U hr a u s ;  d ahe r kann nicht der gemächliche W eg genom m en w erden. Je tz t sitzen sie v o r  der S en n e rh ü tte . 
W ir  zaubern  sie m it dem F e rn ro h re  heran . S ie h ,  w ie sie den Blick nach allen  S e ite n  schweifen lassen, wie 
sie deuten und  einander zu w in k en ! . . .  D e r  A bend h a t  sie vom  B erg e  getrieben. N u n  können w ir  sic n äh e r 
betrachten. D e r  junge L eh rer ist ein sonderbare r M a n n . I n d e s  u m  ihn  die einen p lau d e rn , die än d e rn  K arten  
spielen, liest er in  den T a g e sb lä tte rn , die soeben die P o s t gebracht h a t. D a n n  geht er in  sein niedliches Heim. 
D ie  Gesellen schlendern po lte rn d  die S t r a ß e  d ah in  und  lachen ü b er den « S tre b e r» , der droben  beim  L am pen- 
fchciit «den S te in  der W eisen e rg ründen  w ill» .

Die 3. Frage.
Ungeteilte ciuklassige Volksschule oder H a l b t a g s s c h u l e ?

(Abschließende Berichte.)
I r i n :

3.) A u s w a n d e r u n g !  Alles strebt der 
Stadt zu, Arbeitermangel auf dem flachen Lande, 
hohe Steuern, hohe Löhne: der Bauer braucht 
die Kinder zur Arbeit. — In der unget. einkl. 
V. fortwährendes Sprechen, ein «Sammelsurium 
von Schillern». — «Ich opfere lieber den freien 
Donnerstag und arbeite 6 Tage leichter als 
5 Tage mit Überanstrengung.» — 12 Jahre 
in der unget. einkl. V., 14 Jahre H. gewirkt; 
Ergebnis: 1.) Der bessere Schulbesuch in der II. 
— 2.) Bessere Unterrichtserfolge in der H. —
3.) Leichtere Arbeit in der H. — 4.) Scliul- 
freundlichkeit. — (Folge 12, Jahrg. 1904.) 
[Schulleiter Johann Lueger in S t. Jakob  
im  Walde, Steierm ark.]

W i d e r :
3.) Eine Betrachtung von der politischen 

Warte aus lehrt, daß alle rückschrittlichen 
Parteien der H. das W ort reden. Wer also 
fortschrittlich gesinnt ist, hat damit sein Urteil 
gefällt. — Die II. kann nur ein vorübergehender 
Notbehelf sein; allzuviele Ausnahmen machten 
sie bald zur Regel. — Sie kann die unget. 
einkl. V. niemals ersetzen. — (Folge 10, Jahr
gang 1904.) [Oberlehrer F ranz Christoph 
in St. Georgen im  Gailtal.]

4.) Der Halbtagsunterricht bedeutet eine 
Verminderung der Schulbildung und setzt sich 
damit in einen Gegensatz mit den Forderungen 
der Zeit. E r ist eine Erfindung der Rück
schrittler. —  3 Stunden vorm., 3 Stunden
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J ü r :
4.) Für die lk lass. V. ist die Grenze mit 

80 Schülern gezogen; sie können nur bei
H. entsprechend unterrichtet werden. — Ein 
Rückschritt in polit. Hinsicht ist nicht zu be
fürchten, weil sich die H. nur auf die 1 klass. 
V. beschränkt. —  Schlendrian und Nichtstun 
werden durch die Heranziehung der Kinder 
zur häuslichen Arbeit ferngehalten. —  Verkürzt 
wird durch die H. nur die stille Beschäftigung, 
also der mindere Teil des Unterrichtes. — 
Bei der Ganztagsschule sind viele Kinder ohne 
Mittagsessen. —  An 1 klass. V. gehen zumeist 
jüngere oder minderbegabte L ehrer; die unget. 
1 klass. V. erfordert aber die tüchtigste Kraft. 
Dieses Mißverhältnis drängt zur H. — Für 
sie sprechen auch die Individualisierung der 
Schüler und der Lerneifer, da ein Aufsteigen 
hervortritt. —  (Folge 2, Jahrg. 1905.) f Schul
leiter J. M agerl in Scharfenberg, K rain.]

W ider-:
nachm. immer andere Schüler vor sich: das 
erhöht die Arbeitsleistung des Lehrers; daher 
Lehrermangel auf dem Lande. — Die freie 
Zeit vertändeln die Schüler; der Schlendrian, 
das Nichtstun sind Genossen. —  Weniger 
Interesse an der Schule; der Bauer sagt: «Es 
steht nicht dafür, daß meine Kinder wegen 
ein paar Stunden Unterricht den weiten Weg 
machen.» — Die ungeteilte cinklassigo V. ist 
das Bild einer Familie; die H. trennt die 
Geschwister. — In der unget. V. sind die größeren 
Kinder die Lehrmeister der kleineren. Die 
Wechselwirkung geht in der II. verloren. —  
Die «Neuschule» kann nur in der unget. einkl.
V. zur Geltung kom m en; bezüglich der Mehr
kosten soll der Lehrer aufklärend wirken. — 
(Folge 10, Jahrg. 1904). [ f  Oberlehrer Franz 
K raßnig  in Pontafel, Kärnten.]

Die Wechselrede.
Z ur 3, F rag e : E in  E inklaß lcr in N ordm ähren: Damit Sie ermessen können, ob ich 

etwas Erfahrung besitze oder nicht, schicke ich voraus, daß ich, nachdem ich zuerst 3 l/ 2 Jahre 
an drciklassigen Schulen in der 2. und 3. Klasse mit 80 bis 93 Schülern gearbeitet hatte, 
an eine einklassige Schule versetzt wurde, an welcher ich nun 21 */2 Jahre wirke, und zwar 
3>/2 Jahre ganztägigen und hierauf durch 18 Jahre halbtägigen Unterricht erteilte, bei 
60 bis 72 Kindern; ferner, daß unser verehrter Herr Inspektor, ein Schulmann durch und 
durch, mit mir ganz zufrieden ist. —  Nun zu dem Artikel des Herrn Pensler: Gewiß 
sind Lehrer, Schüler und Eltern zu bedauern, welche in einem Orte mit Halbtagsschule 
wohnen; leider lassen sich eben nicht in allen Orten mit 80 und weniger Schülern mehr- 
klassige Schulen einrichten. Wenn man nun gezwungen ist, die einklassige Schule als not
wendiges Übel in den Kauf zu nehmen, so soll man immer das kleinere Übel wählen und 
das ist meiner Ansicht nach bis zu einer Schülerzahl von 40 die ungeteilte einklassige, darüber 
hinaus die geteilte einklassige Schule. Gründe: 1.) Vor allem hält es der Lehrer bei einer
größeren Schülerzahl und ganztägigem Unterrichte, selbst wenn er eine robuste Natur hat, 
auf die Dauer nicht aus, vorausgesetzt, daß er so arbeitet, daß er auch was erzielt. Ich 
hatte während des ganztägigen Unterrichtes immer nahezu 70 Schüler, einmal 72, bin körperlich 
gut entwickelt und habe eine gute Lunge, aber ich kann bestimmt behaupten, bei ganztägigem 
Unterrichte hätte ich es nicht 20 Jahre ausgehalten. Wers nicht glaubt, solls probieren, aber 
mindestens 2 bis 3 Jahre, von Wochen kann er kein Urteil abgeben. Wenn Herr Pensler 
meint, bei ganztägigem Unterrichte kann mehr direkt unterrichtet werden, so gebe ich das 
nur für manche Gegenstände zu. Im Rechnen z. B. erhalten die Kinder bei halbtägigem 
Unterrichte mehr direkten Unterricht ( f  -f- 6 St.) als bei ganztägigem
( i f  -f~ i !  ~f" ir — ^ St.), und ich behaupte aus Erfahrung ganz entschieden, daß im Rechnen 
bei halbtägigem Unterrichte bessere Erfolge erzielt werden. In der Unterrichtssprache dürften 
die Erfolge bei den beiden Scliulkatcgoricn so ziemlich dieselben sein. Anders ist es bei den 
Realien; mit Bezug auf diese, dann auf Zeichnen und Turnen wäre jedenfalls der ungeteilte 
Unterricht vorzuziehen. Ein Grund mit, warum in Sprache und Rechnen die Unterrichts
erfolge bei halbtägigem Unterrichte ebensogut, wenn nicht besser sind, ist der, daß sich bei 
demselben die gleichzeitig anwesenden Schüler inbezug auf die Bildungsstufe näher stehen 
und gar oft zu einer Abteilung vereinigt worden können, so daß sie eine volle statt eine halbe 
Stunde direkten Unterricht genießen; so werde ich beim Lesen die Obergruppe (4. bis 8. Schul
jahr) gewiß nicht trennen. Auch bei vielen Partien der Sprachlehre kann ich sie zusammen
nehmen, und wenn auch dabei für die 2. Abteilung nichts Neues abfällt, so wird doch das
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Alte aufgefrischt und gefestigt, und das ist gewiß auch was wert und gibt einen guten Grund 
zum Weiterbauen. Inbezug auf Erdkunde möchte ich erwähnen, daß ich den Schulort und 
den Bezirk jedes Jahr durchnehme, und zwar mit allen Schülern der Obergruppe gemeinsam. 
Beim Schulorte muß die erste Abteilung sich auf dem Plan desselben, die zweite Abteilung 
in der Katastralmappe des Ortes zurechtfinden. Beim Bezirke verlange ich von der ersten Ab
teilung hauptsächlich Kenntnis der Umgebung, von der zweiten Kenntnis des ganzen Bezirkes 
und Kartenlesen, welches durch eine selbstgefertigte Stufenreliefkarte angebahnt wird. Hierauf 
nehme ich ein Jahr Mähren, das andere Österreich. Mancher Kollege wird darüber wohl den 
Kopf schütteln. Nun, ich kann aufrichtig sagen, daß ich bessere Erfolge erziele, als wenn 
ich Mähren und Österreich in ein und demselben Jahre nehme. Man kann da höchstens 
einige Gebirge, Flüsse und Städte kennen lernen, aber auf die Kulturverhältnisse und ihren 
Zusammenhang mit der Bodenbeschaffenheit gar nicht eingehen, was mir aber wichtiger 
erscheint, als einige Namen und Zahlen auswendig lernen zu lassen, die die Kinder in acht 
Tagen wieder vergessen haben. Einen Schaden habe ich wenigstens aus der Übergehung von 
Mähren nicht bemerkt. Naturgeschichte, Naturlehre und Geschichte wird man selbstverständlich 
nicht nach einer halben Stunde unterrichten, sondern eine Woche diesen, die andere jenen 
Gegenstand nehmen und den Stoff auf zwei Jahre verteilen. Dann kann auch aus diesen 
Gegenständen das Wichtigste durchgenommen werden. Die Menge macht es ja  nicht, sondern 
die Erkenntnis des inneren Zusammenhanges der Naturerscheinungen und ihre Verwertung 
im praktischen Leben. Selbstverständlich wird dieser Unterricht nur dann von Erfolg begleitet 
sein, wenn er durch Anschauungsmittel und einfache Apparate unterstützt wird. — 3.) Was 
den Nachteil betrifft, daß die Schüler die Hälfte des Tages ohne Aufsicht und Beschäftigung 
sind, so dürfte derselbe kaum ins Gewicht fallen, denn die Halbtagsschule findet sich doch
nur auf dem Lande und da haben die Eltern für die Kinder Beschäftigung mehr als genug
und es ist auch nicht so leicht Gelegenheit wie in der Stadt, daß sich mehrere zusammen
finden und Allotria treiben. Auch die Anmerkung der Schriftleitung von der Ermüdung kann 
ich nicht gelten lassen* Oder sind die Kleinen nachmittags geistig frischer, wenn sie vormittags 
schon in der Schule waren und den Weg zur Schule und nach Hause schon einmal, oft bei
schlechter Witterung oder im tiefen Schnee, zurückgelegt haben, als wenn sie den Vormittag
zu Hause bei einer leichten Arbeit oder gar spielend in Gottes freier Natur zugebracht haben? 
Und wie schauts in manchen Orten mit dem Schulbesuch aus bei ganztägigem Unterrichte? 
Wiegt ein regelmäßiger Schulbesuch (ich hatte durchs ganze Jahr vier nichtentschuldigte Halb
tage) mit weniger Stunden nicht das Mehr an Unterrichtsstunden auf, wenn oft ein Drittel 
oder gar die Hälfte der Schüler fehlt? Wo wird die Disziplin leichter aufrechterhalten, bei 
40 oder 80 Schülern, besonders wenn alle acht Schuljahre beisammen sind? Und verlangen 
nicht die Kleinen eine andere Behandlung als die Großen? —  Alles in allem kommt es also 
meiner unmaßgeblichen Meinung nach auf die Verhältnisse, besonders auf die Schülerzahl an. 
Bei einer Schülerzahl unter 40 bin ich für ganztägigen Unterricht, bei mehr als 40 Schülern 
unbedingt für die Halbtagsschule.

Einiges über Kunstpflege im Schulhause.
Von P. Koschier, Völkermarkt.

M ein H eim , m eine W elt.

Treffe ich den Baumeister gerade zur guten Stunde, so fasse ich ihn freundschaftlich 
bei den Rockknöpfen und bitte ihn höflichst, daß er mir an der Ostseite meiner zukünftigen 
Arbeitsstube Doppelfenster mache, wenn es leicht geht. Und sieht er mich zweifelnd an, so 
setze ich ihm mit aller Beredsamkeit auseinander, wie sehr ich die Morgensonne liebe, wie 
überhaupt das Sonnenlicht belebend und erheiternd auf mich einwirkt, ja, daß es einen großen 
Teil meiner Nahrung, Kleidung und Wohnung ausmacht. Ich wette, der Mann tut mir den 
Gefallen, besonders, wenn ich ihm erkläre, er brauche sich bei Tor und Fenstern nicht mit 
Verzierungen zu bemühen.

Auch mit dem A u s m a l e n  der Wohnung nehme ich es nicht so genau. Eine Übcr- 
tünchung der Wände mit leichtem Gelb oder Grün genügt mir vollkommen und kommt billiger; 
ich will nichts mehr, als eine ehrliche Lehrerstube. Bei Postmeisters hat zwar der Maler 
bordeauxrot und gold gebraucht, soll sogar hübsch sein — dem’s gefällt. Ich kann aber nur

* S o  w a r  ja  die A um , nicht gem eint. D. Sch.
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soviel sagen, daß ich bis jetzt auf dem Lande noch keine geschmackvoll ausgemalte Wohnung 
angetroffen habe, Tapetenwände vielleicht ausgenommen. Wie sich schöne Bilder auf solchen 
beklecksten Wänden ausnehmen, weiß ohnehin jeder.

Beim F u ß b o d e n  helfe ich ebenfalls der Gemeinde sparen. E r braucht nicht angestrichen 
oder gewichst zu werden, meine Frau will schon dafür Sorge tragen, daß er sauber gehalten 
wird. «Es ist ein schlimmes Zeichen, wenn die Bauern anfangen, ihre Dielen mit Bodenlack 
zu überstreichen. Man sieht den Schmutz nicht so». Und das ist auch meine Meinung.

Bevor ich in die Wohnung einzieho, muß mir der Baumeister versichern, daß sie voll
kommen t r o c k e n  ist. Mit Grauen denke ich noch an die feuchte Wohnung, in der ich vier 
Jahre leben und weben mußte und wo sich schon zwei meiner Vorgänger ein Leck zuzogen, 
der ihr Leben um einige Jahre verkürzte; einer von ihnen starb schon im 35. Lebensjahre 
an Gliederrheumatismus. Dazu waren zum größten Überflüsse die Fenster gegen Mitternacht 
und Küche und Speisekammer gegen die Sonne. Pilzfreunde hätten können unter dem Bette oder 
im Keller eine rege Sammeltätigkeit entfalten —  leider war ich nicht einer diesen Glücklichen.

Wenn man bedenkt, daß der Lehrer ohnehin schon genug von Krankheitserzeugern 
umgeben ist, klingt es geradezu als Hohn, wenn man ihn zum Danke für sein schweres Wirken 
in eine solche Wohnung treibt. Es sei hier erwähnt, daß man maßgebendenorts die Schädlich
keit solcher Wohnungen schon längst eingesehen und daher verfügt hat, man sei in ge
wissen Fällen nicht verpflichtet, eine solche Wohnung zu beziehen und man kann dafür das 
Quartiergeld ansprechen. (In Krain 160 K, § 10 des Ges. v. 19. III. 1879, in Steiermark 
25 °/0 des Jahresgehaltes. § 27, Ges. v. 8. II. 1869.) In Württemberg haben sich die Lehrer 
dadurch geholfen, daß sie Orte, in welchen schlechte Wohnungen waren, einfach boykottierten 
und selbst daran gingen, ein Baukonsortium zu gründen. Wenn ich nicht irre , hat vor ein 
paar Jahren Koll. Hoinkes aus Böhmen etwas Ähnliches in der «Deutsch-österr. Lehrerzeitung» 
angeregt. —  Doch ich bin von meinem eigentlichen Thema schon zu weit abgeschweift.

(Schluß folgt.)

A us der Laibachrr Schulxeitung.
(Monatsschrift. Jährlich 4 K. — Verwalter: Lehrer Franz Bcrsin in Laibach. Schriftleiter: Prof. Rud. E. Peerz.)

I n h a l t  v o n  F o l g e  9:  1.) Nicht zürnen! — 2.) Landeslehrerkonferenz. —  3.) Die 
Lchrinittelansstellung in Laibach. — 4.) Ein Mahnivort für die Ferien.

Briefkasten.
I .  G . in  E . :  W er sich zur neuen A rbeit so ernstlich rüstet wie S ie , dem w ird sie auch reiche Früchte 

bringen. M anchen Lehrern ist es so schwer beizubringen, daß sie sich durch eine m angelhafte V orbereitung das 
A m t erschweren. — F . Z . : Solche Bescheidenheit findet m an selten: sich nicht nennen zu lassen, dam it die Sache 
nicht leidet, weil m an noch zu jung ist. M an  tra u t den Ju n g e n  nichts Rechtes zu. D a s  ist falsch. E in  jugend
licher K opf, in  dem es arbeitet, b ring t oft Besseres zutage, a ls  der alte G eistesbehälter, in  dem verrostete 
Stücke liegen. D er Aufsatz w ird kommen. — A. W . in  C . : S ie  bleiben u n s  tre u , obwohl S ie  au s  unserem 
Reich gew andert sind. D a s  ist schön. Frischen G ru ß  in die grüne M a rk ! — T . in  P . :  Also n u r  deshalb 
werben S ie  um  meine Gunst, weil ich Ih n e n  «nützen» könnte. Ic h  danke für die Freundschaft. — J n s p .  P .  
in  L .:  D er Bezirksschulrat D an b a  em pfahl die » B l.-  und verlangte sodann die M itte ilung , ob sie angeschafft 
wurden oder nicht. W arum  sollte dies and e rw ärts  nicht möglich sein? — P r o f :  B. in  I . : E s  ließ den 
W andersm ann doch nicht in  Ruhe. D ie K arte vom R hein h a t den Rüdesheim er in der durstigen Seele  wach- 
gerufcn. Dank für die K a rte n ! — G . in  M.:  S o  h a t denn wieder ein Funke gezündet! S tud ieren  S ie  nicht 
zuv ie l! W enn S ie  sich täglich auf den U nterricht tüchtig vorbereiten und die alten Lehrbücher nochmals durch- 
gehen, so haben S ie  die B efähigung in der Tasche. W as machen die übrigen Schüler im Lande T i r o l? — 
O b l. E . in  W . : I m  kleinen W eißenfels, im  lieblichen D orf am Fuße des M a n h a r t , haben S ie  dem Lehrcr- 
heim durch eine Liedertafel 100 Kronen zugcführt — und in vielen S tä d te n  singt m an für alles andere, n u r 
nicht für die kranken A m tsbrüdcr. W äre  die Sache nicht so hehr, m an könnte von einem heiligen Z orne 
überm annt werden. — O b l. P.  in  98.: R ich tig ! E ine gute Lehrerin ist go ldesw ert; die Kinder sehen sie a ls  
S tellvertretern! der M u tte r  an und so kann m an W under wirken. — D em  E inklasftcr in  N o rd m ä h rcn : W arum  
n am en lo s? E in  ehrlicher K räm er darf sich zeigen. S ie  brachten ja  gute W are. — A ls» vergebens! Ich
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b a t  e indringlich u m  1 - 6  vom  J a h r g a n g  1904. N u r  e tw a ‘/ 15 aller A bnehm er h a t  entsprochen. W a ru m  die 
Lässigkeit? I c h  w ill noch 14 T a g e  w a rten . B it te ,  auch 8  und  9  m itzusenden. S o ll  ich die hohe Bestellung, 
die u n s  ja  alle ehrt, zurückweisen oder soll ich au f Kosten der - B l . -  neu drucken lassen ?  E s  w ä re  doch um  
beides schade. — Ic h  brauche zwei tüchtige E ink laß ler an  neu zu errichtende S chu len  in  m einem  Aufsichtsgcbicte. 
W e r w ill in s  schölte G o ttsch ee rlan d ?  W enn er d a s  I d e a le  m itb r in g t, so w ird  d a s  M a te r ie lle  nicht fehlen.

Von Schulezu Schule.
XIX.

W ir  w a ren  von den vielen W an d e r fah r ten  müde gemordet!, geistig m üde  und auch körperlich. 
A l s  w i r  abends  im fröhlichen G ep lau d e r  am  Familientische saßen und der  lieben H a u s m u t te r  über 
die Erlebnisse des T a g e s  berichteten u n d  a ll  der  Küchenkünste gedachten, die m ir  in ih re r  W irkung 
am  eigenen Leibe verspürten, flog manch ein Scherz  h in ü b er  u n d  herüber. Doch allmählich wurde  
es stiller,  der  S c h la f  hatte  P la tz  am  Tische genommen. M e in  Gastgeber geleitete mich in  die 
Frem denstnbe, erzählte m ir  d o r t  vom S c h u l ra te  soundso, der e inm al h ier  gehaust ha t te ,  zeigte 
m i r  viel N eues ,  viel Schönes,  d a s  während  unserer  Abwesenheit  vom  pädagogischen M ark te  herein- 
geflattert  w a r ,  zeigte m ir  auch ein B ü n d e l  Akten —  und verschwand m it  der vielverheißenden 
G a b e  des H. B u rean k ra t in s .  Mich plagte  nicht lange  der Gedanke an  den be rühm ten  Vorschläfer 
in  meinem Gemache, mich zog nicht der Büchcrhanf  zum Schranke, und  die Akten, sie w a ren  go tt
lob verschwunden. B a ld  lag  ich im Schlum m er.  N iem and  schritt über  die B ü h n e  des T r a u m e s  
h in w e g ;  n u r  der feiste S c h u l ra t  m it  dem langen  B a r te  guckte ein p a a r m a l  h in te r  den Kulissen 
he rvor  und ließ m i r  eine Z c i t lan g  nicht R u h e .  Doch er fühlte E r b a r m e n :  ba ld  hatte  er sich ver
krochen. D e r  V o rh a n g  fiel; da  weckte mich plötzlich Heller Vogelfang a n s  dem erquickenden Schlafe,  
a n s  einem Schlafe,  wie m an  ihn n u r  in  den B e rg en  genießen kann, wenn  m an  tag sü b er  W a ld  und 
F l u r  durchstreift hat. —  I c h  hatte  die Handschrift fü r  ein Büchlein  m itgenom m en;  sie warte te  schon 
lange au f  Durchsicht. H a t te  sie ih re r  n ö t ig ?  D ie  sprachliche Fassung stand a l le rd ings  fest, aber  der 
I n h a l t  m ußte  neuerlich geprüft  werden. D a s  -Abliegenlassen» soll jeder Schrif ts te ller  beherzigen. 
W e r  a llzufrüh  losschießt, bereut  g a r  oft den S chuß .  Über einen M o n a t  erscheint manches anders  
wie z u v o r ,  da m a n  es zu P a p i e r  gebracht hat.  J a  selbst eine Nacht änder t  v ie le s ;  d a ru m  spricht 
m an  w o h l  auch von einem --Überschlafen-. D ie  N erven  ruhen  au s ,  die Begriffe  werden k larer ,  die 
Urteile  fester, die Schlüsse bewegen sich in  m äßigerem  T em p o  —  ein neues Licht scheint auf 
den P la tz  der geistigen A rbeit  — , um  ans die gefaßten Vorsätze zu fallen. W ie  der griechische Weise 
im  Z o rn e  nicht strafte ,  so soll der junge  Lehrer im  Augenblicke nichts Bedeutendes endgültig 
festsetzen. U nd  etlvas g a r  B edeu tendes ist die erste Kraftleis tung des Geistes, die m a n  a l s  Aufsatz 
oder a l s  Büchlein in die W elt  entsendet. D ie  Kritik lau e r t  m it  gierigem Blicke auf  Neulingsfrüchte  
und  f r iß t  sich b is  zum Herzen, so daß  sie g a r  ba ld  verfaulen  und  von n iem andem  beachtet werden. 
Sch l ieß t  eine har te  S cha le  u m  die Frucht und  l a ß t  sie reifen, reifen b is  sie von selbst a b f ä l l t ! —  
Solche  E rw äg u n g e n  zogen mich zu m einer Handschrift. I c h  l a s  und  las ,  ich wicht’ ja  a lles schon 
au sw e n d ig ;  a lle in  bald stockte ich. D a s  ha t  der L ehre r  in  M .  besser gemacht, d a s  w ird  bei den 
bestehenden Schnlverhältuissen schwer auszu führen  sein, d a s  ha t  sich nicht bewährt .  D ie  Schulreife  
hatte  also einen scharfen S c h r i t t  in s  Feld gemacht. I c h  schloß die A rbe i t  wieder in  die Tasche e in ;  
den W in te r  über  sollte sie au fs  neu erstehen. —

E in  solcher Entschluß ist b i t te r ,  aber  fü r  jeden ,  der seine Fachgenosscn m it  Schri f ten  he im 
suchen will, geboten. D a r i n  l iegt eine Se lbs tbezw ingung ,  die dem Schrif ts te ller  den ihm  eigentüm 
lichen Charak ter  ve r le ih t :  D e r  Schrifts teller m u ß  fleißig sammeln, ehe er d a s  P a p i e r  a u s  der Lade 
z ieht,  m u ß  d a s  Alte  m it  dem eigenen Neuen  verknüpfen, m uß  ordnen und gefällig fo rm en ,  m uß 
klar sein und doch kurz und  m u ß  d a s  fertige G anze  im m er und  im m er  wieder p r ü f e n , ob es 
seinen Zweck erfüllt ,  ob es w er t  ist, daß  jene, welche die A usgabe  fü r  B ücher so schwer entbehren, 
von dem Gebotenen auch einen entsprechenden Nutzen ziehen, ob sie m it  Achtung zum S p e n d e r  
empvrblickcn und  ihn  m it  S t o l z  einen der ih ren  nennen. W e r  dessen nicht eingedenk ist, verdient 
die Verachtung ehrlicher L ite ra ten  und  den S p o t t  des Lesers. A l s  ich dies a lles erwog, 
erwachte in m i r  d e r  G ed an k e : die Lehrerschaft sollte selbst einen V er lag  gründen, selbst alle Werke 
durch gewiegte M ä n n e r  beurteilen lassen, ehe sie ans den M a rk t  kommen, und  a lles  G u te  s e l b s t  
zum billigsten Pre ise  vertreiben. D e r  Gedanke flog nach W ien. W a s  zurückkam, m ar  kurz, aber 
v ie lsagend: - D i e  Lehrerschaft ist fü r  solch ausgreifende  P l ä n e  nicht zu h a b e n . -
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