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W illst du die an d er»  verstehn, blick' in  dein eigenes ts e r j!  Schiller.

„Zur Tagesordnung!I"
. . . h ör' ich d e»  F r e u n d  ru fen , der m ir  v o m  A n fä n g e  a n  tren  zur S e i t e  g esta n d en  

ist. W ie  o ft h ab e  ich m ir  d en  B o r w n r f  gem ach t, d a ß  un sere E r ö r te r u n g e n  nach v ie le n  S t r a ß e n  
a u s e in a n d e r la u fe n , sta tt sich, a u f  e in e »  P u n k t  gerichtet, in  e in em  P u n k te  zu  f in d en  und  
d a n n  a n e in a n d e r z n r e ih e n ! A lle in  d ie  Z e its tr ö m n n g  w a r  u n d  ist m ä ch tig er  a l s  d er  g u te  W il le .  
A n fä n g lic h  la g  e s  in  m e in em  P la n e ,  e in e  F r a g e  nach d er ä n d ern  ab zu tu n , u m  so E r g e b n is  
für E r g e b n is  zu  g e w in n e n  u n d  festzu h a lten . T atsäch lich  w u r d e  auch d ie  1. F r a g e  in  d ieser  
W e ise  b eh a n d e lt  und zu  E n d e  gefü h rt. D i e  W ech selred e h a tte  in d e s  d ie  T e iln e h m e r  m u tig  
g em o ch t; m a n  h a t d en  E r fo lg  w a h r g e n o m m e n  u n d  ist der 2 . F r a g e  m it scharfen M esser n  an  
d en  L e ib  gerückt. W e r  d ie  p o litisch e  W a n d lu n g  v e r fo lg t  u n d  d ie  F o r d e r u n g e n  der Z e it  kennt, 
w ir d  w e ite r  blicken und erm essen k önnen , v o n  w elch er  B e d e u tu n g  g era d e  d ie  2 . F r a g e  ist. E s  
w ird  m it  jed em  T a g e  klarer, d a ß  in a n  n icht a l le in  d ie  a lte  S c h u l -  u n d  U n te r r ic h tso r d n u n g  
der Z e it  w ir d  a n p a ssen  m üssen, so n d ern  d a ß  auch d ie  L e h r p lä n e  u n d  in sb e so n d e r e  je n e  fü r  
d ie  L an d sch u len  e in er  stren gen  S ic h tu n g  b ed ü rfen . E in  fe s tg e le g te s  V e r fa h r e n  für  d en  A b 
te ilu n g su n te r r ic h t  a l le in  kann u n s  noch n icht glücklich m a ch en ; auch in  d en  S t o f f  m u ß  d ie  
S o n d e  d r in g en , sonst erdrückt u n s  d ie  M a sse , u n d  u n sere  M e th o d e , d ie  w ir  m it  M ü h e  schaffen , 
kann n ich t zur G e ltu n g  kom m en. D i e  V e r te ilu n g  der S c h u lja h r e  u n d  jen e  d e s  L e h r sto ffe s , 
bezw . d a s  M a ß  d e sse lb e n  lassen  sich n a tu r g e m ä ß  n icht tr e n n e n ;  d a h er  re isen  u n sere  D a r le g u n g e n  
v o r a u s , u m  sog le ich  E in f lu ß  zu n eh m e n , w e n n  e in m a l d ie  K o m m issio n  Z usam m entritt, d ie  den  
S t o f f  zuschneidct. D ie s e  B e tr a c h tu n g e n  rech tfertigen  d ie  g rü n d lich e B e h a n d lu n g  d er  erw ä h n ten  
F r a g e  u n d  en tsch u ld ig en  auch d a s  A n fta u ch en  d e s  G e d a n k e n s  b ezüglich  der S t e l lu n g  d e s
3 .  S c h u lja h r e s . « S i e  h a b en  e s  m ir  v o n  der Z u n g e  g e n o m m e n . —  schrieb e in e r  der Leser. 
- W i e  o ft h ab e  ich schon im  s t ille n  d arü b er  n a ch g ed a ch t! A b e r  ich w a g te  d ie  M e in u n g  n icht 
a n szu sp rech en , m a n  h ä tte  mich g e s te in ig t .«  D e r a r t ig e  M it te i lu n g e n  z e ig e n  so recht, w ie  
n o tw e n d ig  e s  w a r , e in  B la t t  zu  schaffen , in  dem  sich d ie  L ehrersch aft o ffen  u n d  rü ck h a ltlo s  
ä u ß ern  kann. S o l l  ich n u n  e tw a  d a s  T o r  versch ließ en , w e n n  just noch  e in er  herein sch lü p fen  
w i l l ?  D a r f  ich D in g e ,  d ie  unserer A r b e it  in  der S c h u le  d ie  G r u n d la g e  b ie ten , oberfläch lich  
b e h a n d e ln , u m  d em  u n g e d u ld ig e n  L eser  schnell w ie d e r  e t w a s  N e u e s  a n fz n tisc h e n ?  A n d e r s e i t s : 
P a ß t  jed em  d a s  K a p ite l  v o n  der L e h r sto ffv e r te ilu n g , w i l l  n ich t d ieser  od er  jen er  e tw a s ,  w a s  
g era d e  d ie  G e is te r  b e w e g t , auch in  u n sern  « B l .»  b e h a n d e lt  w is s e n ?  D ie s e  E r w ä g u n g e n  
h a b en  e in e r s e its  d ie  2 . F r a g e  in  d ie  L ä n g e  g e z o g e n  u n d  a n d e r se its  d ie  3 .  F r a g e  ( H a lb t a g s 
unterrich t od er  G a n z ta g sn n te r r ic h t? )  a u f d ie  T a g e s o r d n u n g  gebracht. H ie m it  w u r d e  e in e  p a r 
lam en ta r isch e  G e p f lo g e n h e it  d urchbrochen , doch n ich t oh n e  A bsicht u n d  G r ü n d e . D i e  2 . F r a g e

S a m m e l t  Gaben  für  d a s  Lehre rhe im im S ü d e n  und  s e n d e t  s i e  a n  den  Am t s b r u d e r  „ B e r s i n  in L a i b a c h “ !
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schleicht in  n eu er G e s ta lt  d a h in ;  d ie  sie b e g le ite n d e  5 .  F r a g e  ( S o l l  d a s  3 .  S c h u lja h r  zur U n te r 
od er M it te ls tu fe  g e h ö r e n ? )  b r in g t  ih r  n e u e s  L e b e n  u n d  füh rt sie a n s d a s  G e b ie t  d e s  L ehr
s to f fe s , v o n  w o  a u s  sie eben  n u r  rich tig  g e lö st  w erd en  kann. —  Z u r  3 . F r a g e  h a b en  N ie d e r 
österreich u n d  K r a in  g e d r ä n g t :  I m  S ta in m la n d e  d er  M o n a r c h ie  w a r  sie u n ter  D o n n e r  und  
B litz  a u fg e ta n ch t u n d  selbst S c h n lb lä t t e r ,  d ie sonst fü r  d ie  L a n d sch u le  w e n ig  R a u m  ü b rig  h a tten , 
ö ffn e te n  ih r  d a s  P fö r t le in .  W ä r e  e s  recht g e w e s e n , w e n n  w ir  sie v o n  d er  S c h w e l le  g ew iesen  
h ä tte n ?  D a  w ä r e  u n s  e t w a s  a b h a n d e n  gekom m en, w a s  e in er  Z e i t s c h r i f t  n ie m a ls  feh len  darf, 
—  d a s  Z e itg e m ä ß e . D i e  E n tsch e id u n g  ist noch n ich t g e f a l l e n ; a l le in  sic lä ß t  sich v o r a u sse h e n  
u n d  w ir  w erd en  b a ld  zu  e in em  E r g eb n isse  g e la n g e n , d a s  d ie  S tü r m e r  b eru h ig en  u n d  d ie  B e -  
q u em en  rü tte ln  w ir d . S o m i t  w ir d  a lso  d ie  3 .  F r a g e  dem nächst a u sg e sc h a lte t  w erd en . Ä h n lich  
steht e s  m it  der 4 .  F r a g e .  S i e  w u r d e  s e ite n s  der höchsten U n terr ich tsb eh ö rd e  d e s  R e ic h e s  m it  
regem  I n te r e s se  v e r fo lg t  u n d  h a t a u f  d ie  G e s ta ltu n g  d er D in g e  n ich t g e r in g e n  E in f lu ß  gen o m m en .

I c h  k a n n  m i t  S t o l z  f e s t s t e l l e n ,  d a ß  n i c h t  n u r  d i e s e  D e b a t t e ,  s o n d e r n  
d a ß  a l l e s ,  w a s  w i r  m i t  B e s o n n e n h e i t ,  l e i d e n s c h a f t s l o s ,  s a c h l i c h  e r w o g e n  
h a b e n ,  v o n  h o c h s t e h e n d e n  S c h u l m ä n n e r n  a n e r k a n n t  u n d  v o l l  g e w ü r d i g t  
w u r d e .  A l le  M ita r b e ite r , d ie  s e lb s tlo s  d en  G r o ß te il  zu  dem  W erke lie fern , d a s  nach  ob en  
h in  r ich tu n g g e b e n d  w irkt u n d  nach u n ten  B e g e is te r u n g  a u ss tr ö m t, m ö g e n  d ie  A n erk en n u n g  a l s  
S o l d  en tg eg en n eh m en , der ih n e n  son st in  b lin k en d er M ü n z e  g e b ü h r te !  N o ch  e in m a l m u ß  ich, 
w e il  sich g era d e  G e le g e n h e it  b ie te t, d a r a u f  v erw e isen , d a ß  ich d en  K r e is  jen er , d ie  m ir  d ie  
zehn  S e i t e n  a u s fü l le n  h e lfen , n ich t en g  sc h ließ e; c s  kann, e s  s o l l ,  e s  m u ß  jed er  h ere in , der  
denkend a rb e ite t  u n d  e in er  h o h e n  S a c h e  nützen w i l l .  —  D o c h  ich trete b e i der K ritik  ü b er  d ie  
T a g e s o r d n u n g  schon w ie d e r  a u s  der T a g e s o r d n u n g ! D i e  F r a g e n  3  u n d  4  w e r d e n  a lso  d em 
nächst ih ren  A b sch lu ß  f in d e n ;  w er  noch e t w a s  zu  b r in g e n  h a t, w a s  sie b e tr ifft , m u ß  sich sp u ten . 
D a f ü r  rückt h eu te  schon e in e  n eu e  F r a g e  v o r :  W e l c h e  S t o f f m a s s c n  ( K a p i t e l )  s o l l e n  
a u s  d e m  j e t z t  b e s t e h e n d e n  L e h r p l ä n e  a u s g e s c h i c d e n  o d e r  z n g e s c h n i t t e n  
w e r d e n ?  W ir  g e r a te n  d a m it  w ie d e r  in  d ie  2 .  F r a g e ;  e in  S t e i n  fä l lt  m ir  v o m  H erzen , d en n
n u n  schrum pfen  d ie  6  F r a g e n  in  3  zu sam m en , v o n  d en en  2  dem nächst v e r sc h w in d e n .

H a , F reu n d c h e n , w ie  steh ich n u n  d a ?  D u  schm unzelst u n d  n en n st m ich S o p h is t ,  doch 
m it U nrech t, w e n n  tut a l l e s  w ä g s t , w a s  ich d ir  a u f  d en  T isch  leg te .

D i e  T a g e s o r d n u n g  sieh t a lso  d erm a len  so a n s :
1 .) I s t  in  der u n g e te ilte n  ein k lassigen  V o lk ssch u le  m it  3  A b te ilu n g e n  d er  U n terrich t nach  

D r it t e l -  od er  H a lb stu n d e n  e in zu r ich ten ?  (E r le d ig t .  —  3 0  U r te ile .)
2 .)  W ie  sin d  d ie  S c h u lja h r e  b e i der 4 - ,  3 - ,  2 -  u n d  1 k lassigen  V o lk ssch u le  m it  G a n z -

ta g sn n te r r ic h t  zu  v e r te i le n ?  (E r g ä n z t  durch d ie  5 .  u n d  6 . F r a g e .)
3 .)  U n g e te ilte  e in k lassige V o lk ssch u le  od er  H a lb ta g s sc h u le ?  (D e m  A b sch lu ß  n a h e .)
4 .)  U n u n terb ro ch en er  V o r m itta g su n te r r ic h t  od er  G a n z ta g sn n te r r ic h t  m it  M it t a g s p a u s e ?  

(D e m  A b sch lu ß  n a h e .)
5 .)  S o l l  d a s  3 .  S c h u lja h r  zur U n te r -  od er  zur M it te ls tu fe  geh ö ren  ?  (E r g ä n z n n  g zu r 2 . F r a g e .)
6 .)  W elch e  S to f fm a s se n  (K a p ite l)  so lle n  a u s  dem  jetzt b esteh en d en  L e h r p lä n e  a n sg esch ied en  

od er zn gesch n itten  w erb en  ? (G r u n d le g e n d  fü r  d ie  2 . F r a g e .)  Pecrz.

Die formalen Stufen im Abteilungsunterrich.tr.
D er  gerettete HandwcrkSbnrsche. (2 .)

(Auflösung der U nterrichtseinheit in ihre Teile.)
D a s  Vexierbildchen wurde nicht durchwegs getroffen; es lag eben nicht so offen zutage. 

D arin  äußert sich die individuelle Behandlung der Lesestücke, daß man nicht ohne w eiteres sagen 
kann: S i e  beginnt m it der S tu fe  der V orbereitun g; dann kommt die D arbietung, hernach die 
W ort- und Sacherklärung, die Vertiefung, die Znsammenfassnng und zum Schluffe die Anwendung. 
W ohl werden w ir  die 5 S tu fen  in dem Lescstückc vorfinden, jedoch nicht in marschmäßigcr Folge.
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1.) - H eute früh w a r  e s  w ieder e in m al kalt- . . .  b is  « d a s  w aren  H andw erksbnrschcn». S tu fe  
der S t im m u n g ! D ie  G efü h lsv o rste llu n g en , d ie w ir  für d a s  Lesestück brauchen, w erden  w achgernfen, 
w ie der O rg a n ist  am  O stersonntag durch sein V o rsp ie l die Z u h örer  in  jene S t im m u n g  versetzen 
w ird, d ie der freudige Gedanke d es F estes erfordert. W arum  müssen die V ö g le in  h erb e i?  E in  
Ü bergang vom  K inde h in ter dem  w arm en  O fen  zum  H andw erksburschen a u f der S tr a ß e  —  und  
zugleich ein  Seiten blick  ans jene, d ie um  d a s W ohlbefinden  der T ier e  ü b era u s besorgt sind, an  der 
R o t der M enschen jedoch keinen A n te il nehm en. D e m  Vogelschutz so ll d am it kein Abbruch geschehen; 
es m uß nur auch an  den Menschenschutz erinnert w erden.

2 .) - E rzäh le , w ie  der H andwerksbursche a n ssa h ? »  E i, springt da der Lehrer nicht gleich in  
die W ort- und Sacherk lärung. F re ilich ! D a r f  m an  d a s ?  W aru m  n ich t?  E in en  H andw erksburschen  
hat g ew iß  schon jedes K ind gesehen. W esh a lb  sollte e s  ih n  nicht vom  K op f b is  zu den F üß en  
beschreiben? U m  so besser w ird  dann  die D a rb ie tu n g  verstanden w erd en , >ven» w ir  schon jetzt die  
wichtigsten B e g r iffe  klären, die im  Z usam m enhänge anftreten  und zum  V erstä n d n is d es G edankens  
eine besondere K larstellung voraussetzen. W en n  w ir  die W o rt- und Sacherk lärung in  der H auptsache  
hinter die D a rb ie tu n g  rücken, so le id et diese S ch ad en , w e il der G eist an N eb elb ild ern  vorü b erfliegt  
und den S i n n  nicht oder n u r halb  faßt. U nd ist e tw a  die vortrabende W o rt- und Sacherk lärung  
im  gegebenen F a lle  erzw u n gen ?  D och  k e in e sw e g s!  W enn  ich vom  w arm en  Z im m er in  Gedanken zu  
den V ö g le in  schwebe und von  diesen ans die S tr a ß e  (R eproduktion  d es G eg en sa tzes!), so kann ja  
der H andwerksbursche gerade daher kommen (E in fü h ren  in  die S i tu a t io n ! )  und w ir  können ihn  
öon der w arm en  Ecke hervor in  M u ß e  betrachten, beschreiben. —

3 .) D ie  V orste llu n g  vom  schlechtgekleideten H andwerksburschen ans der S tr a ß e  ist über die 
S ch w elle  d es B e w u ß tse in s  gehoben und in  den K reis  d es In teresses  gezogen  w o rd en ; in  diesem  
Zeitpunkte greift der G eist d es K in d es m it G ie r  nach einem  Geschichtlern von  dem G esellen . W arum  
w ird  die A ufschrift nicht g elesen ?  a) w e il sie d a s  E nde verrät und dadurch d a s  In teresse  lähm t, 
b) w e il sie von  den S ch ü lern  geform t w erden  so ll;  der G rundgedanke m uß durch eigen es D enken  
der K inder ans einen  e in zigen  P u n k t zusam m engepreßt w erden. » L a n g s a m e s  V o r le s e n !-  W enn  
auch die einzelnen  B e g r iffe  durch d ie V orbesprechung zum  großen  T e ile  gesichert sind, so hat der 
G eist doch noch A rb eit, voni einen  zum  anderen Brücken zu schlagen und den G edanken, der sich 
a u s der V erknüpfung ergibt, aufzunehm en. D urch d a s  « langsam e» V orlesen  h a lte  ich den Z u h örer  
an der S ch n u r  und führe ih n  von  K noten  zu K noten , ohne ih n  loszu lassen . Lese ich schnell, so 
w erden K noten  übersprungen, die S ch n u r  reiß t, es g ib t kein G a n zes . —  D och  w aru m  w ird  nicht 
zu E n d e g elesen ?  D e r  S ch ü ler  w a r  gerade so behaglich zusammengeknickt —  und —  da stockt die 
S tim m e  d es L e h r e r s ! W a s  soll d a s h e iß en ? D a rü b er  n äch sten s!

Sprachunrichtigkeiken an Iut Sprachgrenze und anderwärts.
2 .)  E r  hat die S t ie fe ln  gebracht. J a ,  d ieses *n> schlägt manche in  den Nacken, auch solche, 

die gern «fein» reden möchten. D a s  m uß w o h l eine schwere R e g e l sein, w e il so v ie le  m it ih r  ans 
dem K rieg sfü ß e  stehen! U nd doch ist sie so einfach. W ie  heißt die M eh rza h l von  « N a d e l» ?  « N a 
del» oder « N a d e ln -?  S ch re ib  d a s  H a u p tw o rt in  der E in z a h l a uf !  (D ie  N a d e l.)  W enn n u n  in  der 
M eh rza h l d a s  « n -  nicht dazntreten w ürde, so könnte m an sie von  der E in za h l nicht unterscheide». —  
W ie ist e s  bei dem  W orte  « S t ie f e l» ?  B raucht m an  da ein «lt» in  der M eh rza h l, um  nicht etw a  
an die E in za h l zu  denken? K e in esw eg s, denn d a s  G eschlechtsw ort hat sich g eä n d er t; d a s g en ü gt u n s. 
W ir können u n s also d a s  « n -  ersparen. W ie  w ird  e s  bei den H au p tw örtern  d es sächlichen Geschlechtes 
se in?  ( V o r s c h l n ß ! )  D a s  *it» braucht sich nicht an zu h än gen , d a s  G eschlechtsw ort verrät die 
Z a h l. —  G eradeso ist e s  mich bei de» H au p tw örtern  ans - - er».  D ie  w eib lichen  müssen ein  «n» zu 
H ilfe  ru fen , w en n  sie m ehr a ls  e i n s  bedeuten w o lle n ;  d ie m ännliche» und sächlichen können sich 
ohne d a s  A n h än gsel helfen . N u r  der « S ta c h e l»  und « P a n to f fe l» , der « V e tte r -  und -G e v a tte r -  
w o llen  sich nicht der R e g e l fügen. G ön n en  w ir  ihnen  d a s  « » - !  D n r ch d r in g u n g sfra g e : I n  w e l
chem F a lle  w erden  aber a lle  m ännlichen  und a lle  sächlichen H a u p tw örter  m it dem  »n» Freundschaft 
schließen m üssen? (3 . F . M z .)  —  D ie  Volkssprache lieb t d a s  «»■ im  A n sk lan g , denn e s  g le itet so 
hübsch d a h in , w enn  sich die Z u n g e  »ach ih rer  B e w e g u n g  w ied er  an die Z äh n e le g t ;  daher w ird  
m an bei jeder unrichtigen  A n w en d u n g  ans d ie höchst einfache R e g e l verw eisen  und den F eh ler  durch 
B eg rü n d u n g  bannen. N u r  so kann die Ü b u n g zu d a u e r n d e m  E r fo lg e  führen. D ie  R e g e l a lle in  
w ird  nicht w irken , die Ü b u n g  a lle in  auch n ic h t; erst ein  w eises V erb in d en  putzt d a s  - n -  von  
den S tie fe ln .
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Erster Rvnferenstmrtra it.
Die Konzentration des Unterrichtes mit besonderer Berücksichtigung der 

ungeteilten einklassigen Volksschule.
(Im  A tif  t r a g e  des ständigen Ausschusses in  der liez irkslehrerkonferenz zu Böhm .-Leipa am 28. Ju n i 1004 

gehaltener V ortrag  des S.-L. J o se f T om s in Schießnig bei Böhm .-Leipa.)

(Fortsetzung statt Schluß.)

Das Lehrverfahren bietet hiebei ganz besondere Schwierigkeiten. Nirgends ist die Zeit so 
kostbar wie hier. Der Stundenplan zeigt in jeder Stunde drei Abteilungen und jede geteilt in 
zwei Halbstunden. D irekter U nterricht wechselt mit Stillbeschäftigung. E ine Abteilung wird 
d irekt unterrichtet, die ändern beiden werden stillbeschäftigt. Durch das Springen von einer Ab
teilung zur ändern, durch das Hasten von einem Gegenstände zum ändern, durch das Disziplinbalten 
in den stillbeschäftigten Abteilungen werden an die A rbeitskraft des Lehrers ungewöhnliche 
Anforderungen gestellt. Nach vier- bis sechsstündigem Tagesunterrichte wird er in der Kegel, 
zu Tode erschöpft, zu einem traurigen Fazit kommen: der Erfolg steht in gar keinem Ver
hältnisse zur aufgewandten Mühe.

H ier hilft nur eine Vereinfachung in der Anordnung des Lehrstoffes, eine Konzentrierung, 
eine zeitweilige Vereinigung der Abteilungen, entweder aller oder, wenn dies untunlich wäre, 
wenigstens zweier Abteilungen.

W e n n  i r g e n d w o  e i n e  g r ü n d l i c h e  V o r b e r e i t u n g  a u f  d e n  U n t e r r i c h t  n o t 
w e n d i g  i s t ,  so i s t  s i e  e s  a n  d e r  e i n k l a s s i g e n  S c h u l e .  N irgends ist die Stoffauswahl 
so schwierig wie hier. Die M ethodenbücher und Stoffsammlungen, deren Zahl ja  Legion ist, 
sind alle fü r mehrklassige Verhältnisse b e rech n e t; fü r einklassige gibt es merkwürdigerweise 
fast gar keine. Geht der L ehrer nach den käuflichen Stundenbildern vor und spricht er in 
den verschiedenen Abteilungen und Halbstunden, wenn auch gekürzt, doch beiläufig dasselbe, 
was sonst von drei Lehrern einer drciklassigen Schule gesprochen wird, so muß infolge des 
hastenden Springens von einer Abteilung zur ändern binnen wenigen Jahren mindestens eine 
vollständige Zerrüttung seiner Nerven eintreten.

Endlich ist man zu der E rkenntnis gekommen, daß die eigenartige Gruppierung der 
Schüler an dieser Seliulkategorie auch eine eigenartige von den übrigen ganz abweichende 
Methode verlangt, wenn auch imm er innerhalb der Grenzen m oderner Pädagogik.

O t t o  s a g t : Die Nachteile des Abteilungsunterrichtes liegen nicht in der ungeteilten 
Schule, sondern in der falschen Behandlung derselben.

Und H a r n i s c h  m ein t: Es ist freilich keine K unst, sich m it einer Abteilung allein 
abzugeben und sich um die übrigen so gut wie gar nicht zu küm m ern; aber das ist ein M eister
stück, die an Alter und Fähigkeiten verschiedenartigsten K inder so zu beschäftigen, daß jedes 
z w e c k m ä ß i g  beschäftigt ist und daß es seinen K räften gemäß fortschreitet.

Leider haben beide Herren vergessen, uns klipp und k la r zu sagen, w ie  man es machen 
soll. Die Methode der Einklassigen schwebt nämlich noch teilweise in der L u ft; Teile derselben 
von verschiedenen P raktikern  ausgearbeitet, gibt es in Masse, aber n i e m a n d  hat sie noch 
zu e i n e m  G u s s e  vereinigt. Wie ic h  m ir’s denke, möge folgendes Beispiel in Form  einer 
Skizze zeigen, also sagen wir ein e i n k l ä s s i g e r  H o b e l s p a n .

Es ist Sonntag früh. Der Einklassige sitzt in seiner W erkstatt und entw irft den Feld
zugsplan für die ganze nächste W oche, natürlich schriftlich, jedoch nur in Schlagworten : E r 
arbeitet seine Vorbereitung aus.

Der detaillierte Lehrplan aus Naturgeschichte schreibt um die kritische Zeit vor: Die Biene. 
Das W ort «Biene» schreibt der L ehrer in die M itte eines Bogens Papier. Um das W ort Biene herum 
zeichnet er in gleichen Abständen, den drei Abteilungen seiner Schule entsprechend, drei kon
zentrische Kreise. W ährend der ganzen W oche soll nämlich die «Biene» nach M öglichkeit im 
M ittelpunkte des Interesses und des U nterrichtes stehen. Nachdem alles, was an Bildern und 
anderen Anschauungsmitteln da ist, zum Beispiel W aben, ein leerer Stock, aufgespießte Bienen, 
Drohnen etc. in der Schule aufgestellt ist und also das Lohrzimmer ä u ß e r l i c h  s c h o n  im 
Zeichen der Biene s te h t, wird nachgesehen, welche einschlägigen Stücke die Lesebücher enthalten.

(Schluß folgt.)
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Nus der Laibscher Schulleitung.
(Monatsschrift, zumeist lß  Seiten stark. Jnhrl, 4 K. Schriftleiter: Rnd. E. Peerz.

Eigentum des Kram. Lehrervereines. Verwalter: Lehrer Bersin in Laibach.)
1.) Gin Gruß vom Bunde. Bericht Über die Bundesausschußsitznng am 25. März und die Abgeordneten 

Versammlung ani 26. März.
2.) Ans der Fcrienmappe. V on e i nem e h e ma l i g e n  Wa l d  sch nl mei st er .  Besuch einer Land

schule und Hospitation in einer Rechcnstnnde, die eine eigenartige Verwendung der Formalstufen aufweist.
3.) Der Sophist Prodikns und die Wanderung seines Herakles mit Scheidewege durch die römische 

»nd deutsche Literatur. Von Prof. Dr. F. Ri edl .  (Fortsehnng.)
4.) Prnfnngssiedcr. Von Prof. Rnd.  E. Peer z .  Anleitungen für die Lehrbefähigungsprüfling — und 

zwar für die 14 Tage vor der Entscheidung.
5.) Goldkörner ans G. F-rcnsscnö Jö rn  llhl.
6.) Mitteilungen. Zeichenlurs in Gvttschee vom 7. bis 27. August d. I .  — Vorschläge für die Landes

lehrerkonferenz. — Eine Preisarbeit für Volksschullehrer. — Ausbesserung der Lehrergehalte. — Schillerfeier. — 
Gedenktage.

Die Wechselrede.
Z u r 1. F ra g e : 21.) A. Z w c e n  i n A u s s i g : D rittelstündiger U nterricht bedeutet Zeit- 

und Kraftverschwendung. Auch mit Halbstunden läßt sich nicht imm er eine U nterrichts
einheit abschließen. —  22.) S c h i l t .  J a h n  i n  K o n r a d s g r t t n : Die Verteilung der 50 bis 
60 M inuten soll dem L ehrer überlassen werden; jede der 3 Abteilungen muß stündlich un
m ittelbaren U nterricht erhalten. —- 23.) P e t u t s c l i n i g g  i n  H o l z :  20 Minuten sind in 
der Regel zu kurz, die Vornahme des Stoffes ist hastig, entbehrt daher der Gründlichkeit. —  
24.) S c h i l t .  P f e i l s t ö c k e r  i n  K a t a l : Die D reiteilung, jedoch nur bei täglicher Vor
bereitung. — 25.) Obi .  H.  L a c l c n e r  i n  O b e r g r a s :  Bei dem D rittelstun den Wechsel
geht zuviel Zeit verloren. —  26.) S c h i l t .  J u r k o  i n  R a z b o r :  E in freier Stundenplan wäre 
allerdings ein Ideal; dann müßte aber auch die Lehrerbildung eine andere sein. —  27.) S c h i l t ,  
l i r a ß n i g  i n  W a l d e n s t e i n :  Keine festen Normen. — 28.) S c h i l t .  K r a u l a n d  i n  M a i e r l e :  
Die Dreiteilung bringt zuviel Zerstückelung an Zeit und im Stoff. —  29. S c h i l t .  J a n a u -  
s c h o k  i n  N e u s t a d t :  Durch den weniger häufigen W echel bei der Zweiteilung geht nicht 
soviel Zeit verloren wie bei der Dreiteilung. —  30.) A u s  M a u t  h o n :  F ü r die Dreiteilung, 
wenn das Tem peram ent des Lehrers darnach ist. —  E r g e b n i s  d e r  B e r a t u n g :  Die L ehrer
schaft will den freien Stundenplan und als Vorstufe zu demselben den Halbstundenwechsel.

Z u r 2 . F ra g e : Sie wurde auf die 5. und 6. F rage übergeleitet.

Z u r 3. F ra g e : L e h r e r  A. E r k e r  i n  M i t t o r d o r f  b e i  G o t t s c h e e :  1.) Die ein- 
klassige Schule ist eine schwierige Schule, und einen w ahrhaft erziehlichen U nterricht an einer 
solchen Schule kann nur ein w irklicher «Schulmeister» erteilen. 2.) Die cinklassige Schule stellt 
an die A rbeitskraft und das Lelirgeschick des Lehrers solch hohe Anforderungen, daß er ihnen 
auf die Dauer nur schwer nachkommen kann. Daher können die Gesundheit und der Anits- 
cifer des Lehrers leicht untergraben und wird er leicht zur übermäßigen Anwendung der 
körperlichen Züchtigung verleitet werden. 3.) ln  der einklassigen Schule kann sich die Arbeit 
des Lehrers infolge vieler Abteilungen leicht zersplittern und der U nterricht sinkt durch den 
Hclfcrdienst leicht zum Mechanismus und zur Dressur herab. 4.) An einklassigen Volksschulen 
sind die Schüler leicht dem Müßiggänge, der Zerstreuung und der Langeweile ausgesetzt; über
haupt geht es mit der «Zeit» in einklassiger Schule nicht immer ganz aus und es ist beinahe 
unmöglich, sich strenge nach dem Stundenpläne zu halten. 5.) An einklassigen Schulen (beson
ders an überfüllten) stobt es mit der Hygiene nicht gar gut. Im ganzen genommen, können beide 
Gattungen Schulen, cinklassige wie Ilalbtagsschulc, nur als Notbehelf angesehen werden, denn 
beide entsprechen den Bildungszielen der Gegenwart nicht. — Ein leichteres Arbeiten ist jeden
falls in der Ilalbtagsschulc, obwohl die Stundenzahl eine geringere ist, dafür aber die Zahl 
der Abteilungen eine kleinere.

Z u r 4 . F ra g e : L e h r e r  A. B r u g g e r  i n  N u ß d o r f  ( T i ro l ) .  Der ungeteilte U nter
rich t wird sich auf dem Lande wegen verschiedener Hindernisse wohl nicht einführen lassen. 
Dazu noch eins: W er vormittags 3 Stunden gearbeitet hat, fühlt etwas, was man Hunger 
nennt. Die M agenfrage fordert sowohl bei den Schülern, als auch beim Lehrer ih r Recht. Die 
M ittagspause muß aber für den L ehrer unbedingt 2 Stunden dauern (man nehme sie, woher
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man wolle), 1 Stunde genügt nicht. Meiner Ansicht nach ist das eine unauffällige, aber sicher 
wirkende Lebensverkürzungs-M ethode, der gewiß schon viele L ehrer zum Opfer gefallen sind. 
Ich habe nu r 1 Ja h r  lang dam it E rfahrung  gem acht: Ich war nämlich gezwungen, Halbtags
unterricht zu erteilen, weil das Schulzimmer zu klein, bezw. die Schülerzahl zu groß war. 
Ich mußte also vormittags 3 und nachmittags auch 3 Stunden geben —  M ittagspause 1 Stunde —  
nicht einmal ein Pfeifchen rauchen —  schauderhaft!* Das und die mißlichen Erfolge, die ich 
trotz angestrengter Arbeit m it diesem verw . . . H albtagsunterrichte erzielte, machte auf mich 
einen so schlechten E indruck , daß ich mir sagte: E in zweites Ja h r  hältst du das nicht m ehr 
aus. Ich gab daher der Gemeinde ganz offen kund: Entw eder ih r baut aufs nächste Jah r 
das Schulhaus, oder ich gehe! N un, sie hat gebaut und ich habe mit ih r einen Freundschafts
bund geschlossen.** —  Bezüglich der U nterrichtserfolge —  glaube ich —  ist es jedenfalls besser, 
nach der 3. Stunde eine größere Pause eintreten zu lassen. M ir sind die 2 Stunden nach
m ittags, nachdem ich 2 Stunden gerastet habe, nicht weniger wertvoll als die ersten 2 Stunden 
vormittags. Im Sommer jedoch, wo sich das Queksilber gewöhnlich schon in den obern Be
ginnen heimisch fühlt, wird vormittags in 4 Stunden m ehr erzielt (auch für den Schulbesuch 
ist das ein großer Vorteil) als ganztägig in 5 Stunden.

Z u r 4 . F ra g e : L e h r e r  F.  K o s c h i e r  i n  G r a ß n i t z .  — I n  e t h i s c h e r  H i n s i c h t .
An Landschulen bleibt oft die Mehrzahl der K inder Uber die Mittagspause in der 

Schule. Soll der L ehrer für etwaige Unglücksfälle, die während dieser Zeit geschehen können, 
verantwortlich gemacht w erden? Ist er etwa gezwungen, die K inder auch in dieser Zeit zu 
beaufsichtigen ? Man munkelt schon heimlich davon. — Der Nachm ittagsunterricht endet erst 
um 3 oder 4 Uhr ;  viele K inder haben einen weiten Heimweg anzutreten, manche auch noch 
mit ungünstigen W egverhältnissen zu käm pfen. F erner brauchen die Kinder zu einem Wege 
doppelt so lange als ein Erwachsener. Spät, oft spät am Abend kommen sie heim (W inter!). 
B i r g t  d e r  s p ä t e  H e i m w e g  n i c h t  a u c h  s i t t l i c h e  G e f a h r e n  i n  s i c h ?  Was könnten 
die Schulwege nicht alles erzäh len ! —  W ird der ununterbrochene V orm ittagsunterricht ein
geführt, so sind die Kinder, da doch die M ittagspause entfällt, imm er unter Aufsicht und der 
L ehrer hat ein gutes Gewissen, wenn er sie en tläß t: d ie  T a g e s h e l l e  i s t  e i n  s i c h e r e r  
W e g w e i s e r  u n d  e i n  g u t e r  B e s c h ü t z e r  d e r  J u g e n d .

Das wären die hauptsächlichsten Gründe, die fü r die E inführung des ununterbrochenen 
U nterrichtes sprechen. Noch auf einen Vorteil muß ich hinweisen: d e r  h y g i e n i s c h e  V o rte i 1 
kommt auch d e m  L e h r e r  zu statten; weiters bietet ihm der freie Nachmittag eine größere 
A r b e i t s z e i t ;  die F rüchte seiner A rbeit aber kommen wieder dem Volke oder der Jugend 
zugute.

Im vorjährigen Sommer h a t man viel über die Hitzferien geschrieben und deren Einführung 
energisch verlangt. Da gibt cs aber zwei Haken:

1.) Die Hitzferien sollen nur fü r Städte Geltung haben;
2.) Sie können in der Form , wie man sie durchgeführt haben will, nicht angenommen

werden. An jedem  einzelnen Tage muß nämlich erst bestimmt werden, ob der Nachmittag 
schulfrei ist oder nicht; Lehrer und Schüler harren ungeduldig auf die zehnte Stunde, wo sie 
das Therm om eter begucken werden. Und welche Freude für beide Teile, wenn es 18° C. zeigt!**11'
Dadurch wird die Aufm erksam keit und Lernlust der K inder in den ersten Stunden arg be
einträchtigt.

«Ein weiterer Umstand ist der, daß durch diese E inrichtung E lte rn , Lehrern und 
Schülern die Möglichkeit benommen wird, im voraus über die Zeit zu verfügen und einen 
bestimmten Plan für die Verwendung derselben, d. h. für eine geregelte Tätigkeit zu fassen. 
F ü r die E ltern  ist es aber von W ichtigkeit zu wissen, ob ihre K inder Schule haben oder nicht, 
weil sie nur dann in der Lago sind, für deren Beschäftigung V orkehrungen zu treffen; auch 
brauchen sie dann nicht zu fürchten, daß ihre K inder sich etwa auf der Gasse herum treiben, 
während sie dieselben in der Schule glauben. Gleicherweise ist es für den L ehrer von Vorteil, 
wenn er genau weiß, wieviel Unterrichtsstunden ihm zur Verfügung stehen, weil er sich bei 
der Auswahl des Stoffes darnach richten kann . . .  E s  s o l l t e  d a h e r  a n  S t e l l e  d e r  b i s h e r  
v o r g e s c h r i e b e n e n  d i e  E i n r i c h t u n g  t r e t e n ,  d a ß  v o n  e i n e m  b e s t i m m t e n  T a g e

* G erade gruselig ist es nicht, aber für einen Raucher jedenfalls quälend. D ie Schristl.
** O b das überall w irkte? Manche Gemeinden Hätten am  liebsten g ar kein SchnlHaus. D ie Schriftl.

*** A ns dem Leben gegriffen. D ie Schriftl.
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a n g e f a n g e n  ( a l s  s o l c h e r  d ü r f t e  s i c h  d e r  1 . J u n i  e m p f e h l e n ) ,  d e r  N a c h 
m i t t a g s u n t e r r i c h t  o h n e  R ü c k s i c h t  a u f  d i e  T e m p e r a t u r  a u s f ä l l t ;  d a n n  i s t  
j e d e  S c h u l e  i n  d e r  L a g e ,  d i e  Z a h l  d e r  U n t e r r i c h t s g e g e n s t ä n d e  in b e s t i m m t e r  
u n d  z w e c k m ä ß i g e r  W e i s e  zu  v e r m i n d e r n  u n d  n u r  d e n  w e n i g e r  w i c h t i g e n  
u n d  s o l c h e n  U n t e r r i c h t s g e g e n s t ä n d e n  S t u n d e n  z u  e n t z i e h e n ,  d i e  e i n e  
g r ö ß e r e  w ö c h e n t l i c h e  S t u n d e n z a h l  a u f w e i s e n ,  b e i  d e n e n  es  a l s o  a u f  e i n e  
S t u n d e  n i c h t  s o s e h r  a n k o m m t .  A u f  d i e s e  W e i s e  g i n g e  f ü r  d e n  U n t e r r i c h t  
n i c h t s  v e r l o r e n  u n d  a u c h  d i e  ü b r i g e n  n a c h t e i l i g e n  F o l g e n ,  w e l c h e  d i e  
g e g e n w ä r t i g e  E i n r i c h t u n g  m i t  s i c h  b r i n g t ,  w ü r d e n  b e s e i t i g t  w e r d e n . »  So 
Trunk! (Schuireise S. 1 2 0 .)

Hahen wir dies einmal erreicht, dann haben wir schon eine kleine Versuchsbahn, auf 
der wir weiterbauen können. (Fortsetzung folgt.)

Z u r  4 .  F r a g e :  P r o f .  P e e r z , L a i b a c h : B e r i c h t  ü b e r  d e n  u n g e t e i l t e n  V  o r -  
m i t t a g s u n t e r r i c h t  a n d e r  V o l k s s c h u l e  a u f  d e m  K a r o l i n e n g r u n d e  b e i  L a i b a c h . *  D ie  
Schule liegt etwa eine S tu nd e vom M ittelpunkte der S ta d t entfernt im Laibacher M oore, und zwar  
im  Kreuzungspnnkte zweier S traßen . D ie  eigenartigen Bodenverhältnisse führen zn einer Häuser
verteilung, w ie w ir  sie im  Alpengebiete vorfinden: geschlossene Ortschaften sind selten, es drängen 
sich gerade nur einige Gehöfte zusam m en; zumeist liegen W eiler verstreut ans dem weiten P lan e. 
Dementsprechend muß das Schn lhans in den M ittelpunkt des G ebietes gerückt werden, soll nicht 
ein M iß verhältn is der Schulw ege zutage treten. D ie  Schule ist also nicht in einer Ortschaft, sondern 
einsam an der S tr a ß e ; m ir ein G asthaus hat sich noch in s  Kreuz gesetzt. D a  der W irt ans den 
regelm äßigen Besuch von Gästen nicht rechnen kann, so wäre die Errichtung einer «Snppenanstalt»  
schwer durchführbar. D ie  Schüler mußten sich vordem, da der Unterricht durch eine M ittagspause  
geteilt war, die Zehrung vom Heimathanse mitnehinen, oder —  sie mußten darben; nach der A u s
sage des Schu lle iters kam mehr a ls  die H älfte m it leeren Taschen, der H unger w ar also der S p ie l
genosse zur M ittagsstunde. D er  längste R a d iu s vom Schnlhause b is an den Umkreis des 
Schulgebietes beträgt 4  4 km , demnach eine gute S tu n d e W e g es; darnach nahmen viele Schüler
8  Stunden  hindurch keine Nahrung zn sich: 1 S tu n d e Schulgang, 3 S tu nd en  Vorm ittagsunterricht, 
l  S tu n d e M ittagspause, 2 S tu nd en  Nachm ittagsunterricht, l  S tu n d e H eim weg —  8 Stunden . 
D a  andere Räumlichkeiten a ls  das Schulzim m er zum Aufenthalte nicht zur V erfügung stehe», 
mußten sich die Schüler während der M ittagspause dort zerstreuen; daß es hiebei nicht ohne Lärm  
und Staubentwicklung abging, ist naheliegend, zum al a ls  nur wenige Schüler (etwa 10 ) das S ch n l
hans verließen. D a s  S tä n d le in  Ruhe wurde also dem Lehrer vergällt und er behauptete darum, 
es sei keine Erholungsfrist, sondern eine M arterpause gewesen. E in  T e il der Kinder nagte an der 
Brotkrume, ein anderer sah m it gierigem Blicke z n ; es kam zn Handel, S tr e it  und.K am pf —  und 
m it dem Löffel in der Hand mußte der H ausherr die Treppe hinab, Frieden zu stiften. B egann  
hierauf der Unterricht, so lagerte eine Staubw olke über den Bänken und ein dumpfer Schw aden  
zog durch den R aum . D iese G ründe bestimmten die S chu lle itu ng , bei der Landesschnlbehörde um  
die E rlau bn is zur probeweisen Einführung des ungeteilten Vorm ittagsunterrichtes anzusuchen. 
Nachdem dieselbe erteilt worden war, ergab die W interordnung eine tägliche Stnndenznteilung von
9 —  1 Uhr an alle» Werktage» der Woche (mit D ien stag  von V29 — 1 Uhr) für die 2 . Klasse und 
in der 1. Klasse zum T e il von !>— 12 oder 9 — -V al oder 7 a 9  — 12,  je nach dem Stundenausm aß  
für die einzelnen Abteilungen. E ine Verm inderung der durch den Lehrplan vorgeschriebenen Stunden  
trat keinesfalls ein.

W a s  v e r s pr a c h  m a n  sich v o n  d e r  E i n f ü h r u n g  d e s  u n g e t e i l t e n  U n t e r r i c h t e s ? 
D er A m tsarzt gab ein Gutachten ab und verw ies zunächst ans die Ernährung des Schulkindes, die 
ungleich besser erfolgen werde, wenn dasselbe einerseits zwei S tunden  weniger ohne Im b iß  bleibe 
(1 S tu n d e wird eben ans den D on nerstag  anfgeteilt), durch den Unterricht vom Hungergefühl 
abgezogen werde und beim entsprechend früheren Eintreffen im  Heimathause möglicherweise noch 
ein w arm es Essen vorfinde. Tatsächlich verlegt der B ew ohner des Laibacher M oo res den H anpttcil 
seiner Arbeit in die erste H älfte des T ages, so daß er erst mit 1 Uhr den S p a ten  zur S e ite  lehnt. 
I n  der Z eit von l  —  V -2 Uhr wird zu M ittag  gegessen; um V-2 oder 2 Uhr kommt «der B nb  
a u s der Schul e- ,  er kommt also noch zum warm en M u s. Nach dem Essen kann er m it dem Vater

* I m  Vereine m it dem H errn  Landesschnlinspektor F r a n z  L eo  ec habe ich am 30. M ärz  d. I .  die 
Schule besucht, um  mich von der W irkung des ungeteilten Unterrichtes durch eigenen Augenschein zn über
zeugen. S o lcherart kann ich mich a ls  Unparteiischer an der D ebatte  beteiligen, weil ich nicht die M einung 
b rin g e . sondern n u r die W ahrnehm ung.
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aufs Feld und niemand wird mehr der Schule grollen, die vordem das Kind aus dein Kreise der 
häuslichen Arbeit zerrte. Schnlbefreinngen werden daher in  Zukunft voraussichtlich in geringerer 
Anzahl beansprucht werden a ls  vorm als, da das Kind spät heimkam und nicht bei der Arbeit mit- 
helfen konnte. Am  V orm ittage kann man der K leinen entbehren, doch nicht am Nachmittage, da es 
mancherlei kleine Arbeiten gibt, die der A lte dein J u n g en  zuteilt. S o  spricht der Ökonom dem 
Arzt in s  Parere. Doch dieser nim m t wieder das W ort und verweist auf die Gefahren während 
des Nachhansegehens von der Schule, wenn dieses spät erfolgt und die Däm m erung ihren Schleier  
über den M oorgrnnd ausbreitet, wenn dichte N ebel w ie Schreckgestalten dahinschleichen oder Schnee- 
massen die S p u r  des W eges verdecken. D er  Arzt ist ein besorgter M a n n ; er denkt w e iter : der 
düstere W intertag w irft in den Nachmittagsstnnden wenig Licht in  die Schn lstnbe; bei geschlossenen 
Fenstern muß das zarte Geschöpf zw ei S tu nd en  länger a ls  jetzt in der stickstoffschwangeren Luft ver
w eilen; der Arzt schlägt also freudig ein und fordert nur d a s :  A usgieb ige Stundenpausen , Anf- 
nnd Abgehen während derselben, Lüften, Beaufsichtigung der Schüler.

Welche von den gehegten E rwartungen haben sich nun erfü llt?  (Fortsetzung folgt.)

Z u r  5 . F r a g e :  O b e r l e h r e r  J .  P e r z  i n  N e s s e l t a l  ( K r a i n ) :  M e in e  A n s ic h t  g e h t
d a h in ,  d a ß  d ie  E in r e ih u n g  d e s  3 . S c h u l ja h r e s  in  d ie  U n te r -  o d e r  M it te ls tu f e  z u m  T e il  von  d e r  
D a u e r  d e r  S c h u lp f lic h t a b h ä n g t .  In  K r a i n , w o d ie  A llta g s s c h u le  n u r  b is  zu m  v o lle n d e te n  
1 2 . L e b e n s ja h r e ,  a lso  n u r  6 J a h r e ,  d a u e r t ,  k a n n  d a s  3 . S c h u l ja h r  n u r  z u r  M it te ls tu f e  g e h ö re n . 
B lieb e  es  n o c h  in  d e r  U n te r s tu f e ,  so  w ü rd e  e s  ta ts ä c h l ic h  z u r  L a n g w e ile  f ü h r e n ,  a u c h  e rg ä b e  
es  e in e  u n v e rz e ih l ic h e  Z e itv e rs c h w e n d u n g . W a r u m  d a s  K in d  z u r ü c k l ia l tc n ,  w a ru m  ih m  n ic h t 
b ie te n ,  w as  es sc h o n  zu  fa s se n  v e rm a g ?  W a n n  so ll es d e n  S to ff  d e r  O b e rs tu fe  b e w ä ltig e n , 
w e n n  e s  d ie se lb e  s c h o n  n a c h  d e m  6. S c h u l ja h r e  v e r lä ß t?  In  d e r  O b e rs tu fe  so ll d a s  K in d
d o c h  m in d e s te n s  zw ei J a h r e  s i tz e n ;  d a n n  is t  se in  W is se n  b le ib e n d . —  A u c h  b e i d e r  a c h t
jä h r ig e n  S c h u lp f lic h t w ü rd e  ic h  d a s  3 . S c h u l ja h r  n u r  in  d ie  M it te ls tu f e  e in re ih e n . B e sse r  
v o rw ä r ts s c h ie b e n  —  a ls  z u r ü c k h a l t e n !

Briefkasten.
Laudesschulinspcktor P .  in  K .:  N u n , nachdem m ir I h r  gehaltvoller B rief gezeigt hat, m it welchen! 

V erständnis und W ohlwollen S ie  die A rbeit der Lehrer I h r e s  Nnfsichtsgcbietes begleiten, nim m t es mich nicht 
mehr w under, daß dieselbe so überraschend gut gedeiht. E s  kommt doch immer nu r auf die Seele a n , die in 
einem K örper webt. Unsere Lehrer auf dem Lande sind ja so eifrig und tüch tig ; es m uß n u r  ein gutes W ort 
von oben kommen und ein richtiger Blick. S tü n d e  ich nicht un ter einem gleichen Szep ter, ich ivolltc mich gerne 
dem Ih r ig e n  beugen. — O b e rleh re r J o s .  Titzc in B öhm . T rn b n i i : D ie 50 überm ittelten W andb lä tter «Die 
Entwicklung der öftere. M onarchie» nehme ich gerne a ls  S pende für das «Lehrerheim» an, weil sie m ir a ls 
Lehrm ittel eine schon lange erkannte Lücke ausfüllen. D ie wichtigsten Zahlen a u s  der öftere. Geschichte, ver
sehen m it den Vermerken bezüglich des allmählichen Anwachsens der M onarchie, sollte doch jeder Schüler kennen; 
daher müssen sie ständig vor dein Auge sein und in knapper Fassung geboten werden. Den Verschleiß w ird 
H err Kollege «Bersin in Laibach» übernehmen. W er also die G abe im  Unterrichte verwerten w ill, melde sich 
beizeiten; um  1 K lassen ivir sie samt und sonders, d. h. m it Verpackung und Postgebühr, von S tap e l. Dem 
S pender herzl. Dank im  v o ra u s!  1 0 0 0  K ronen  h a t der -Pädagogische Verein in B ielitz-B iala- vom R ein
gewinn eines Festes am 4. F e b ru a r  d. I .  dem «Lehrerheime im  S ü d en - zugewendet — wohlgcmerkt e i n 
t a u s e n d  K r o n e n !  W er noch nicht die 1 K a ls  G ründer gespendet hat, der zupfe sich tausendm al am 
Läppchen. W ann werden uns au s  anderen Teilen des Reiches solch erhebende Nachrichten zukommen? — E in e  
B i t t e : Viele Abnehmer haben von mancher Folge der - B l .-  2  Stücke erhalten , eines zur P ro b e , eines im 
Bezug. D a  die -B l .-  vom J ä n n e r , F e b ru a r  und M ärz  des vorigen J a h r e s  gänzlich vergriffen sind und 
häufig Bestellungen aus beide Jah rg ä n g e  einlaufen, so bitte ich um  freundl. Einsendung des überflüssigen Stückes 
Besonders K ärnten kann mich diesbezüglich zu D ank verpflichten. L ehrer K. tu G raß n itz : I h r e  A rbeit 
«Die Knnstpflege im  Schnlhause- nehme ich m it Dank a n ;  allein w ann sic durch die Presse schlüpfen wird, 
das lä ß t sich jetzt noch nicht bestimmen. D en -Gvttscheer Lehrer» h in te rw ärts  im  G ebirge, den S ie  zu be
suchen gedenken, grüßen S ie  von m ir!  Vielleicht zieht cs ihn doch w ied-r einmal in  die Buchenwälder zurück. 
D ie B ehaup tung , für die H eim at sein Bestes zu leisten, sollten die p a a r  Kronen mehr nicht aufw iegen, so cs 
noch Id e a lism u s  in  unseren Reihen gibt. — B ezirksschnlinspektor P .  in  D . :  D a s  M itte l h a t trefflich ge
wirkt. Ü berhaupt h ä lt sich Deutsch-Böhmen — wie im m er —  wacker; wenn cs m ir n u r irgendwie möglich 
sein w ird , will ich meine heurige S tudienreise, die ih r Z ie l in der zweisprachigen Volksschule P reußens findet, 
so entrichten, daß ich ans der Elbe hinaufschwimme, mit den lieben A m tsbrüdern  int B öhm erlande die Hand
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S" reichen. I m  Geiste sind w ir ja schon lauge beisammen. — D a r f  ich's w age» ?  D er päd . F au st!  Ic h  bin 
'»des nicht so spröde wie Greichen, sondern e rw idere: «W ollen S ie  n u r alles sagen I» I h r  Anhängsel zur 

F rage will ich b ringen , sobald die kurze W iederholung derselben beendigt ist. E s  steckt in  Ih re m  ersten 
® u t f manch gutes K o rn ; darum  bitte ich S ie , noch öfter in den Speicher zu langen. — L ehrer Z enz in  L in z : 
^ ie  schreiben: «Möchte jeder Berufsgenosse I h r  Werk ,D cr A bteilnngsuntcrricht' (V erlag P ichlers W itwe n. 
Sohn in W ien, 2  K) lesen! E r  w ürde vielleicht sowie ich bedauern , daß  er es so spät kennen lernte.» Z» 
dein vielen Lob wieder ein neues Teilchen! Doch das w ürde mich nicht veranlassen, die Zeile an s  Ih re m  
Schreiben zu heben; es handelt sich vielmehr lediglich darum , auf den Umstand zu verweisen, daß unsere V erhandlun
gen viel rascher einem höheren Ziele zustrcbten, lvemt sie sich auf der in dem genannten Buche entwickelten G rundlage 
erhöben. D er «A.» ist m it meinem H erzensblut geschrieben; »er r ä t - ,  wie S ie  richtig bemerken, -v ieles an , 
toa§ mancher kaum auszusprechen gewagt h ä tte - — und w as auch ich jetzt n u r m it V orbehalt sagen w ürde ; aber 
gerade das ist vielleicht gut. W er iveiß, ob der B re i so schnell in s  B rodeln  gekommen w äre , iveun ich nicht 
wichtig d a s  Feuer geschürt h ä tte ?  S o  inutig ist man eben n u r einmal im  Leben. —  D irek to r P .  in P . :  
A us unserm päd. Gespräche in der Weinstube halte ich eines fest, weil es zeitgemäß is t : Gründlichkeit und 
Genauigkeit finden bei manchen Leuten üble A ufnahm e; m an belegt sic m it ändern N am en , um  sie los zu 
Werden. Und doch sollten in der Z eit des Hastens gerade diese Tugenden dem Lehrer an die S e ite  t re te n ! 
Ü bungsschnllehrer Kollitsch in K la g c n fu r t : D ie vom Lehrkörper der Übungsschule in K. eingelieferte F r a g e : 
«Welcher Amtsgenosse macht von Helfern starken Gebrauch und welche E rfahrungen hat er dabei gemacht?» 
soll a ls  N r. 7 eingeschaltet werden, sobald 3 und 4 abgetan sind. — A n die S p e n d e r  fü r  d a s  -L ehrerheim  
»» S ü d e n » : D er nächste A usw eis erscheint in  der M ainum m er; es m angelt an R aum . —  W ied er ein tre ff
liches L eh rm itte l fü r  L andschule»: D ie gute a lte  Z e it!  M an  lächelt manchmal darüber und die «Fliegenden» 
'» »  sich vieles d arau f zugute. D ie Schule sollte nicht so spöttisch zurückblicken. W enn m an wieder einmal 
u°ii seiner Kinderzeit träum t, so kommt einem mancherlei in den S in n , w as sich noch heute bewährte. Ic h  denke 

vor allem an die «W andfibel». S ie  ivird ja in  Schulen zuweilen noch angetroffen, aber nicht ansgew ertet. 
Freilich, sie sollte «modernisiert» werden. D ie Id e e  ist bleibend, doch die G estaltung m uß sich der Z eit anbe- 
guemen. D em  h a t Kollege W ic h t r e i  in W ien m it der H erausgabe von «W andtafeln für den ersten L ese-und  
Sprachunterricht» in vortrefflicher Weise entsprochen. W ie, das w ill ich nächstens einmal klarlegen; fü r d iesm al 
kann ich das Lehrm ittel allen Lehrern und insbesondere jenen, die der Helfer nicht cntraten wollen, nu r ein
dringlich empfehlen. (V erlag Tempskp in  W ien. Vom  M inisterium  zulässig erklärt. 48  Tafeln 80 x  105 cm =  22 K.) 
"  Schiller-B üchlei»  w aren in letzter Z eit die T agesbo ten ; jeder M orgen  brachte ein neues Bändchen. Ich  
vermerke hier u .a .  folgende: F r i e d r i c h  S c h i l l e r  von L o m b e rg .  V erlag von H. B eyer u. S ö h n e  in Langen
salza. 75 Ps. Hübsch ausgesta ttc t, jedoch n u r für Erivachsene. —  S c h i l l e r - B ü c h l e i n  f ü r  S c h u l e  u n d  
H a n s  von D r .  M ü l l e r .  V erlag Tempsky in W ien. 1 K 20  h. F ü r  Bürgerschulen geeignet, fü r den Lehrer 
sehr geeignet. — W i lh e lm  T e i l ,  e r k l ä r t  von S t r z e m c h a .  V erlag ebendort. 9 0 h. F ü r  Bürgerschnl-K an- 
bidaten unerläßlich. — S c h i l l e r - B ü c h l e i n  von D r .  W o h l r a b e .  V erlag der Dürrschen B uchhandlung in 
Leipzig. 1 K  4 0  h. E ine gediegene A rbeit, fü r die reifere Ju g en d . D ie  O berlehrerstellc  an der deutschen 
Schule in  G örz  w ird erst m it 15. Septem ber besetzt werden. —  Z um  d r itte n m a l in s  Land der P h a ra o n e n :  D er 
^enz ist d a , die S än g er von W ien und jene im  Busch sind wieder gekommen. Z ieht es nicht auch S ie  nach 
der grünen H e im a t?  — A n de» b iedern  S ch lesinger: I h r  B rief ist herb wie der W ein I h r e r  Berge. Aber 
das gefällt m ir. D ie schlechtesten Früchte sind cs zw ar, aber nicht im m er die schlechtesten Menschen, die herb 
sich u n s  erweisen.

Von Schule |it Schule.
X IV .

Horch, welch dumpfes D onnern in der T ie fe ! E s  lvitt nicht enden; je näher w ir  rücken, 
desto stärker dringt cs an unser Ohr. N un Ivird es aber schwächer und schwächer, allmählich verstummt 
t 's: doch da w ir  an s dem Bnchenlaube treten, dröhnt es m it erneuter Kraft herauf. W ir sind dem 
Höllenschlnnde ausgewichen. M ein  B egleiter meint, der Blick in die T iefe sei gar grausig und das 
Bolk habe einen Teufelsspuk aus dem Gischt geschöpft. D a s  war mir just nichts N eu es, hat doch 
in der H eim at auch jede Grube ihr M ärlein . Aber daß der J ä g e r , der H irt, der Ä lpler um den 
Schlund einen B ogen  zieht und den S te ig  w eit hinein in  die Buchenbestände führt, daran m ag noch 
l-'twas hängen. E i, da haben w ir den G ru n d : die glatte W and, die zu unser» F üße», w ie von einem  
Messer geschnitten, abstürzt und ans der grauen Fläche noch nicht das Volk der A lgen trügt, deutet 
Bis eine B crstu n g; die Schichten sind schief gelagert. D rin gt von oben Wasser ein, so frißt es sich 
Zwischen die gewaltigen T afeln  durch, cs lockert die gehobenen P latten , es gefriert und sprengt das
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ganze Gefüge. Und kommt im Lenz der B auer zur S te lle , so sicht er die Arbeit des W inters und ein 
Gruseln trippelt ihm  über den Scheitel; er meint, nun bohre der Höllische weiter und durchwühle 
den W ald, der über der zischenden W elle thront. Ach, es hätten des B au ers Enkel und Urenkel den 
Fuß noch sicher setzen können, ohne hinter den H ügel zu schleichen; die N atu r ist gew altig  in  ihrem 
Wirken, aber langsam, langsam. —

--J a , da haben w ir  das K alkgebiet; beinahe hätte ich vergessen, daß w ir  in  der Südzone  
des A lpengürtels weilen.» S o  nahm ich das W ort, um meinem Freunde etw as auf den geologischen 
Z ahn zu fühlen. «W ie verschieden doch ein G ang durch einen W ald ans Kalkboden und einen 
solchen im  Urgebirge is t! -  M ein  B egleiter war stumm. « I s t  Ih n e n  der Unterschied noch nicht aus
gefallen?» D er  Genosse blickte zur S e ite . «Haben S ie  in  der Lehrerbildungsanstalt sich auch mit 
G eologie beschäftigt?» —  «O  ja , aber wi e!  Jetzt merk ich's, w ie verkehrt dieser Unterricht war. 
M a n  hat u n s eine lange F olge von B ildungszeitaltern  diktiert, man hat u n s N am en m iss B la tt  
geworfen, daß es un s schier schwindlig wurde, m an hat ein Gerüst von Ausdrücken aufgestellt und 
damit w ar man zu Ende. D ie  G eologie wurde in der Schnlstnbe begonnen und — beschlossen; in 
der N atur, in der sie a ls  schönstes Lehrbuch vor u n s aufgeschlagen ist, haben w ir  sie n iem als kennen 
gelernt. D er  Kram von N am en ist verflogen und nur der Schauder vor jenen S tunden , da m an die 
verzwickten Ausdrücke abprüfte, ist geblieben. S o  w ar es m it der Naturgeschichte, so w ar's m it der 
Erdkunde, so m it der G eologie. N u n  trete ich hinaus in  das Reich der Schöpfung, fremd, ungelenk.» 
D er junge M an n  hatte recht. E s  ist ein Jam m er, daß man in unserer Z eit an einer Anstalt, die doch fürs 
Leben bilden soll, w eil sie dieses Streben  ans die M asse des Volkes zu übertragen bestimmt ist, noch nicht 
allenthalben den Geist B a co s erfaßt hat. Noch immer gibt es D inge, die uns unverständlich sind, und 
zu diesen D ingen  gehört eben auch das Naturgeschichtsstudinm zwischen den vier W änden der S ch n l
stnbe. E s  ist ja richtig, daß die G rundlage in  der Schnlstnbe geschaffen werden muß, daß ein Objekt 
nach dem ändern genau betrachtet und erst allmählich m it dem bereits erkannten in  Beziehung ge
bracht werden so ll; aber es ist falsch, wenn man nicht den letzten Schritt tu t, den Schritt in die 
freie N atur. A ls  ich noch berufen war, künftigen Genossen in der Übungsschulklasse das Wirken des 
Bolksschullehrers zu zeigen, flog ich zuweilen m it den Kleinen a n s , nahm die Z öglinge m it und 
ließ sie im Freien «hospitieren». W ie oft sah da einer der hochgelahrtseinwollenden Herrlein ver
dutzt darein, da ein Ju n g e  m it 'nein glänzenden S te in  gehüpft kam und den Nam en wissen wollte, 
da ein anderer einen S tra u ß  von B lum en  brachte, die er nicht kannte, da ich Fragen dazwischen warf, 
die der G eologie und Geographie zum Herzen drangen! I m  Kopfe des jungen Gelehrten kollerte 
es durcheinander, nur kollerte wenig heraus —  und so stand es just m it dem B egleiter, der mir zur 
S e ite  war, da ich in  den tosenden Wildbach blickte, a ls  lauschte ich dem Märchen der Fee, die vom  
B erge herniederzog. —

D er W eg schnitt nun scharf in die Felstrüm m er, die ein Seitenbach vom Haupte des Riesen 
genagt und herabgeschleppt hatte, und verlor sich schließlich in ein G ew irr von Kiefern. D er  D onner  
verhallte, neue, wechselvolle B ild er  hatten den Schlund m it seinen Schreckgestalten hinweggescheucht. 
E in  solcher Wechsel von Vorstellungen geht nicht ohne Kampf vor sich: D ie  alten Eindrücke w ollen  
W urzel schlagen, die neuen stürzen ungestüm herein, es w ogt hin und her —  und der Geist wird 
nach zwei S e iten  gezerrt. S o l l  er da noch Kraft finden, sich einer dritten S e ite  zuzuwenden, d. h- 
einem Gespräche zu fo lgen ?  W ir waren also einsilbig geworden. J e  mehr jedoch die neuen 
Zaubergestalten an B oden gewannen, desto freier fühlte sich das Denken —  und jetzt, da der S ie g  
entschieden w ar, floß wieder die Rede dahin w ie das B ächlein, das zu unseren Füßen plauderte. 
E s  war dasselbe Bächlein, das unten in  tollen S p rü ngen  dem T ale  zueilte. W ir waren also hoch 
gestiegen —  so flog der Schluß zurück — , w ir  werden bald in die Z one der Alm en treten —' 
jo stürmte er voraus. M it  ihm  stürmte der Fuß durch die Krüppel im  Heere der W aldbäum e und 
m it einem M a le  lag der G rasboden m it den schmucken Häuschen, m it den Herden, m it dem H irten
volk —  m it dem Volk der S tädter, das hier die bleichen W angen färben w ollte, vor uns und es 
lag vor » n s der Schnitt in den Kamm des G ebirges, das zw ei Reiche trennt. W ir machten nicht 
H alt, sondern krochen zum S a tte l empor, um das Land jenseits der B erge zu grüßen, das Land, i» 
dem die Z itronen blüh'n. B a ld  standen w ir am Felscntore. E in  M an n  in granem G ewände, ans dein 
gelbe B änder eine ungewohnte Zierde boten, trat ans einem Steinblockhäuschen und besah uns mit 
prüfender M iene. W ir hatten die P rob e bestanden, denn m it einem «Bnon g io rn o !»  gab er uns 
das Geleite in sein schönes Vaterland. D er Felsensteig wand sich um die Lehne und mündete i" 
eine förmliche S tra ß e  ans. D er  M ann blieb vor einer Steinsän lc stehen und sagte kurz: «Hier ist 
einst Cäsar m it seinen Legionen vorübergezogen.- —  «H ier ist —  Cäsar —  vorübergezogen.- —  
—  —  W ie wenig lag für den einfachen M ann  in diesen W orten, —  w ie viel für m ich! —  —
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