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« S ti l  ungeschickter L eh re r, e in  L e h re r  o hne  V o rb e re itu n g , ohne T r ie b  z u r  F o r tb ild u n g  o der ein  
ü b e rb ü rd e te r , e rm ü d e te r L e h re r  schafft auch in  e in e r  K laffe d e r  ach tstu figen  V olksschule n ich ts  G u te s » .

D ire k to r  F le isch , B lu d e n z .

Zum  Geleite,
^ 5 ^ V r G e d a n k e ,  d e m  die acht Sei t en  di efcs  Bla t t e s  g es t a l t  v e r l e i h e n  so l l en ,  h a t  schon vor  

J a h r e n  d e n  Geist  des  J ü n g l i n g s  beschäf t ig t  u n d  ist n u n  m i t  d e m  M a n n e  reif  g e w o r d e n .  
M a n  ' m a g  ü b e r  die G r ü n d u n g  e i nes  n e u e n  me t ho d i sc he n  Bl a t t e s  versch iedener  Ansicht  s e i n ;  
e i nes  steht j edoch fest:  E t w a  $ 0 %  a l l e r  Uo l ks s t hu l e n  Öster rei chs n e h m e n  a n  d e n  E r r u n g e n s c h a f t e n  
d e s  m o d e r n e n  Unt e r r i c h t swes ens  n u r  i nsofe rne  tei l ,  a l s  es „ i m  a l l g e m e i n e n “ z u r  Ge l t u n g  k o m m t ;  
„ i m  b e s o n d e r n “ w i r d  dieser  Schulen  nicht gedach t .  O d e r  m e i n t  m a n ,  a l l e s ,  w a s  für  die v o l l 
s t ä n d i g e  Schul e g e b o t e n  w i r d ,  sei n u n  im A b t e i l u n g s u n t e r r i c h t e  o h n e  we i t e r e s  z u  v e r w e r t e n ?  
P ä d a g o g e n  a m  g r ü n e n  t i sche  m ö g e n  (ich so k u r z w e g  ab f i nd e t i ,  nicht a b e r  j ene ,  die m i t t e n  im 
Ge t r i ebe  v o n  A b t e i l u n g e n  s tehen .  Diese wi s se n ,  w a s  es h e i h t ,  a u s  d e r  b u n t e n  M e n g e  von  
S c h ü l e r g r u p p e n  versch i edene r  A l t e r s s t u f en  j e n e  Kenn tni sse h e r a u s z u a r b e i t e n ,  die m a n  e i nem
S t a a t s b ü r g e r  v o n  h e u t e  m i t  auf  die Lebens r e i se  g e b e n  soll.  t Ue nn  n u n  g a r  n e u e  I d e e n  a n  die
Schul tü re  k l o p f e n ,  g e h ü l l t  in d a s  G e w a n d  d e s  S t ä d t e r s ,  w a s  sol len die L eh re r  im A b t e i l u n g s 
un t e r r i ch t e  mi t  i h n e n  a n f a n g e n ?  Sie w ä r e n  ja f roh,  w e n n  sie e i n m a l  e i ne n  festen P l a n  b e s ä h e n ,  
w e n n  sie e i ne n  v e r l äß l i c hen  R a t g e b e r  z u r  Sei te h ä t t e n ,  w e n n  sie ihr  Gebie t  a u s  d e r  Uoge l -  
schau übe rb l i c ke n  k ö n n t e n .  So a b e r  m a n g e l t  i h n e n  a l l e s ,  a l l e s ,  w a s  die A r b e i t  f ö r d e r t e ,  w a s  
d a u e r n d e  Er fo lge  bräch t e  u n d  w a s  d e m  S chaf fenden  F r e u d e  bere i t e t e .  —  Ra t -  u n d  h i l f los  s teht  
d e r  j u n g e  Lehre r  m i t t e n  in  s e inem Re i ch e ;  z w e i  o d e r  g a r  drei  Uö l ke r  blicke» ih n  e r w a r t u n g s v o l l  
a n ;  j e d e s  b e g e h r t  (ein R e c h t ; w i l l e n l o s  l ä ß t  {ich d e r  „ K ö n i g “ v o m  Z u f a l l e  hin* u n d  h e r 
schleudern ,  b is  e r  z u s a m m e n k n i c k t ,  g e b r o c h e n  a n  d e r  See le u n d  le ider  oft  auch  a m  Leibe .  
Die Ar b e i t  w i r d  z u r  Q u a l ; ke in  M ü n d e r  d a h e r ,  w e n n  die e i ne n  sie v e r w ü n s c h e n ,  die ä n d e r n
a l s  l äs t iges  Geschäft  m i t  in d e n  Kauf  n e h m e n ,  we i l  sie i h r  n u n  e i n m a l  o b l i e g e n  müssen  u n d
kein  M ü n d e r  auch ,  d a h  d e r  L eh re r  d e m  Gespräche  ü b e r  S c b u l a n g e l e g e n b e i t e n  a u s  d e m  M e g e  
g e b t ,  w ä h r e n d  j e de r  a n d e r e  S t a n d  a m  l i ebs ten  sein A m t  —  selbst  a n  d e m  Mi r t s ha us l i s ch e  
bespricht.  F ä n d e  d e r  Lehre r  a n  Schul en m i t  A b t e i l u n g e n  in ( e i n e m M i r k e n  e i ne n  Que l l  d e r  
F r e u d e  u n d  G e n u g t u u n g ,  so w ü r d e  er sich ü b e r  d e n  „ B u n g e r l o b n “ eh e r  t r ö s t e n .  S o l a n g e  i hm
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jedoch ke in  Mi t t e l  g e b o t e n  w i r d ,  d a s  d ie  tTli ihfale (e iner  A r b e i t  m i l d e r t  u n d  d a b e i  zu  ä u g e n -  
(cbeinl icben Er fo l g en  fü h r t ,  k a n n  ih n  [eine Cä t igke i t  n i e m a l s  b e f r i e d i g e n  u n d  ü b e r  d e n  M a n g e l  
a n  G ü t e r n  dieser  UJelt  h i n w e g t ä u s c b e n ;  i n f o l a n g e  k a n n  a b e r  auch (ein S t a n d e s a n f e b e n  nicht 
d u r c h w e g s  j e n e  Fjöhe er re ichen ,  die i h m  g e b ü h r t ,  we i l  d e r  Laie in k e i n e r  UJeife d e r  Kunst  
g e w a h r  w i r d ,  die d e n  F a c h m a n n  v o n  i hm unt e r sche i de t .  —  ÜJir b r a u c h e n  e in  festes Ge f üge  von  
G r u n d s ä t z e n ,  d a s  au f  d e r  Psycholog ie  u n d  Log ik  r u h t  u n d  v o n  d e r  E r f a h r u n g  z u s a m m e n -  
g e h a l t e n  w i r d .  O h n e  diese bricht es in sich z u s a m m e n ,  o h n e  die S ä u l e n  s tür zt  es,  ges tüt zt  
durch ein schwaches  Gerüs t ,  b a l d  samt  u n d  s onde r s  z u  B o d e n .  Ein  d e r a r t  m ä c h t i g e s  B a u w e r k ,  
w i e  w i r  es b r a u c h e n ,  k a n n  d e r  e i n z e l n e  nicht a u f f ü h r e n ;  d a  müssen  al l e z u s a m m e n g r e i f e n .  
S a m m e l t  Euch d a r u m ,  I h r  B r ü d e r  im A m t e ,  d e n e n  d a s  lUohl  d e s  A b t e i l u n g s u n t e r r i c h t e s  a m  
Ker ze n  l i eg t ,  u n d  b ie t e t  d ie  B a n d  z u  e i n e m  M e r k e ,  d a s  Euch u n d  d e r  Schul e z u m  Sto l z  u n d  
n u t z e n  gere i c he n  k a n n !  . . . . . . . .  ... _  D e r  H e r a u s g e b e r .

Besonderes.
D a s  B l a t t  s te llt , kurz g e sa g t, in  fe inem  H a u p tte i le  d ie  V e r h a n d l n n g s s c h r i f t  ü b er 

M o n a ts b e r a tu n g e n  v o r. T e iln e h m e r  können  a lle  L e h re r  s e in ; a lle  h a b e n  S itz  u n d  S t im m e . 
I n  jed e r N u m m e r  w ird  e ine F r a g e  au fg ew o rfe n , in  d e r m a n  sich b is h e r  n ich t e in ig en  konnte. 
D ie  versch iedenen  M e in u n g e n  w e rd en  g esam m elt, gesichtet u n d  z u sa m m e n g e fa ß t;  schließlich 
e rfo lg t die A b s tim m u n g . S o  g e la n g e n  w ir  a llm äh lich  zu  festen E r g e b n i s s e n ,  d ie  so d a n n  
g eeig n et sind , dem  A b te ilu n g su n te r ric h te  eine s i c h e r e  G r u n d l a g e  zu b ie ten . D e r  einzelne  
ist vielfach  b e e in f lu ß t u n d  kann  in  e inem  G e g e n s tä n d e , d e r  im  W e rd e n  b eg riffen  is t ,  n ich t 
im m er d a s  B este  treffen . W e n n  jedoch a lle  m it tu n ,  so m u ß  w a s  R e ch te s  zu stan d e  kom m en. 
O b  a lle  m it tu n  w e rd e n ?  M a n  h a t  m ir  d iesbezüglich  o ft g e ra te n , mich n ich t a llz u  g ro ß e n  E r w a r 
tu n g e n  h in zu g eb en . U n d  doch b in  ich v o ll  d e r  H o f f n u n g ;  d e n n  w a s  ich m ir  v o m  M ita r b e i te r  
e rb it te ,  ist so w e n ig ,  d a ß  ich a n n eh m en  m u ß , er könne n ich t « N e in !»  sag en . E in e  P o s tk a r te  
zu r H a n d  n eh m en  u n d  d a r a u f  sc h re ib e n : « Ic h  b in  fü r  den  X - A n tr a g »  o d e r —  bei e in e r n e u  v o r
geleg ten  F r a g e  d ie  A nsich t m it e in e r kurzen B e g rü n d u n g  zum  A usdrucke b r in g e n :  d a s  ist d ie 
A rb e it  v o n  w e n ig en  M in u te n  —  u n d  d ie  w ird  doch n ie m a n d  scheuen, d e r  sich -L e h r e r -  n e n n t. 
A lle  P o r to a u s la g e n  w e rd en  v e rg ü te t,  d. H. v o n  d e r B e z u g s g e b ü h r  fü r  d a s  nächste J a h r  in  
A b rech n u n g  g eb rach t w e rd en . W ie  o ft fü h lt  e in e r o d e r d e r  a n d e re  A m tsg en o sse  « d ra u ß e n  
im  h in te rsten  W eltw in k e l»  den  D r a n g ,  se inen  G e d an k e n  L u f t  zu  m ach en ! D o ch  e s fä ll t  ihm  
v ielleich t schwer, sich d e r sprachlichen F a s s u n g  zu w id m en , e s  g e lin g t ihm  n ich t, e in  S p r a c h ro h r  
zu fin d en , usw . N u n  ist jedem  G e le g e n h e it  g e b o te n , m it w e n ig  Z e i ta u fw a n d  u n d  M ü h e  seine 
I d e e n  zu r G e ltu n g  zu  b r in g e n . D a ru m  w o h la n ,  I h r  G en o ssen  im  A b te ilu n g su n te r ric h te , 
s c h a f f t  E u c h  s e l b s t  E u e r e  M e t h o d e !  I c h ,  d e r  ich auch e in  J a h r z e h n t  a u f  dem  F e ld e  
g e a rb e ite t  h ab e , a u f  w elchem  I h r  t ä t ig  seid, w i l l  E uch g e rn e  d ie  H a n d  reichen.

N u n  ein  W o r t  a n  d ie  A b n e h m e r !  D a s  B l a t t  ist v o n  d en  österreichischen S c h u lb lä t te rn  
d a s  einzige d ieser A r t.  D a z u  w ird  es zu  e inem  ü b e ra u s  n ie d r ig e n  P re is e  ab g eg eb en . B e i  e in e r 
se lb stän d ig en  Z e itsc h rif t w ä re  d a s  n ie m a ls  m öglich g ew esen ; d a ru m  h a b e  ich e in en  A nsch luß  
gesucht —  u n d  auch g e fu n d en . W e n n  m a n  in  Rücksicht zieht, d a ß  sich durch d ie  A n la g e  u n d  
d a s  W esen  d e s  L eh rs to ffe s  ein  a u sg e b re ite te r , kostsp ie liger B riefw ech se l e rg ib t ,  so w ird  m a u  
o hne  w e ite re s  die selbstlose A bsicht erkennen —  u n d  n ich t säu m en , d a s  U n te rn eh m en  auch geldlich 
zu  fö rd e rn . 2 K  jä h r l i c h ! W em  w ird  d a s  schw erfallen , w e n n  e s  g ilt , d ie  A rb e it  p la n v o l l  zu 
gesta lten , zu  e r l e i c h t e r n !

E s  w ü rd e  zu w e it fü h ren , d ie  la u fe n d e n  B esp rech u n g en  a u f  a lle s ,  w a s  den  A b te i lu n g s 
u n te rrich t b e trifft, a u sz u d e h n e n ;  d a ru m  m ö g en  d ie  g eeh rten  L eser jen e  W erke, d ie  im V e r la u fe  u n te r
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dem  S tr ic h e  an g eg eb en  erscheinen , w e n ig s te n s  in  d ie  B czirk sleh re rb n ch ere ien  e inste llen  lassen 
u n d  stud ieren . D ie  durch d a s  B l a t t  g e lie fe rten  E rg eb n isse  w e rd en  v ielleich t m it m anchen  A nsichten , 
die ich in  den letzten J a h r e n  durch m ein e  e in sch läg igen  S c h r i f te n *  v e r tre te n  h a b e , im  
W id e rsp ru ch e  s te h en ; d a s  h in d e r t  a b e r  n ich t, d a ß  m a n  d ie  A b h a n d lu n g e n  in  Rücksicht ziehe, 
u n d  d ie s  u m  so m ehr, a l s  sie die e inz igen  s in d , d ie  a u f  d ie  heim ischen S c h u lv e rh ü ltn is se  B ezu g  
n eh m en . Z u d e m  ist ih n en  a l le ro r t s  d ie  w ärm ste  A n e rk en n u n g  zu te il g e w o rd e n ;  a lle  n e u e re n  
S o n d e rsc h r if te n  d es  A u s la n d e s  h a b e n  a u f  sie v erw iesen . D ie  B em erk u n g  soll n icht dem  D ü n k e l 
d ien en , so n d e rn  e in e rse its  d ie  S t e l l u n g  a l s  L e ite r  d e r B e ra tu n g e n  rech tfe rtig en , a n d re rse i ts  a b e r  
d azu  a n re g e n , sich fü r  d ie E rö r te ru n g e n  eine G r u n d l a g e  zu schaffen. A lle  N u m m e rn  sind 
w o h l zu  v e rw a h re n , w e il sie schließlich ein  z u sa m m en h ä n g e n d es  G a n z e s  d a rs te lle n  so llen .

D ie  e tw a ig e  M e in u n g , d a s  B l a t t  b ild e  b lo ß  e ine  B e re ich e ru n g  de r zu r Z e i t  b estehenden  
m ethodischen  S ch u lze itsch riften , m u ß  im  v o r a u s  b e ric h tig t w e rd en . W e r  im  A b te ilu n g sn n te r ric h te  
e tw a s  T ü c h tig e s  leisten w ill, m u ß  d ie  a llg em e in e  S t r ö m u n g ,  w ie  sie in  den  e rw ä h n te n  B lä t t e r n  
zu tag e  t r i t t ,  g e n a u  v e rfo lg en . E s  w a l t e t  d e r s e l b e  G e i s t  h i e r  u n d  d o r t ,  n u r
i m m e r  i n  a n d e r e r  W e i s e .  D a h e r  w ird  g a r  o ft a u f  A ufsätze in  a n d e re n  B lä t t e r n  v e r
w iesen  u n d  d e ren  U m fo rm u n g  fü r  d en  A b te ilu n g sn n te r r ic h t b ew erkste llig t w e rd en .

D e r  R a u m  d e s  B la t t e s  ist d e rm a le n  g a r  e n g ;  w e n n  d ie  U m stä n d e  es erheischen u n d  
« e r la u b e n » , w ird  er w achsen. In d e s se n  m ö g en  jen e , d ie  mich durch eh ren d e  Z u sc h rif ten  so oft 
in  m ein em  W irk en  fü r  d ie  S c h u le  m it A b te ilu n g e n  e rm u n te r t  h a b en  —  ich d a r f  sie w o h l 
m eine « F re u n d e »  n e n n e n  —  d a fü r  so rgen , d a ß  d a s  B l a t t  im  bescheidenen G e w ä n d e  a llü b e ra l l  
se inen  Zweck e rfü lle !  ____________

1. F r a g e :

I s t  in der ungeteilten einklassigen Volksschule m it drei Abteilungen der Unterricht 
nach D ritte l- oder Halbstnnden einznrichten?

D ie  F r a g e  w u rd e  a n e rk a n n t tü ch tig en  S c h u lm ä n n e rn , d ie  im  A b te ilu n g su n te r r ic h te  s ta n d en  
o d er noch stehen, v o rg e le g t u n d  h a t, w ie  v o ra u szu seh e n  w a r ,  e ine  v e rsch ied en a rtig e  B e a n tw o r tu n g  
e rfah ren . D ie se r  U m stan d  kennzeichnet ih re  W ich tig k e it w o h l am  besten. D a h e r  kann sie auch 
n ich t sogleich abgeschlossen w erd en . Ü b r ig e n s  sind  m ir  erfreu licherw eise  sov iel U rte ile  zu
gekom m en, d a ß  ich n ich t a lle  in  d e r ersten  N u m m er d e s  B l a t t e s  u n te rb r in g e n  konnte. I c h  
m öchte sie in d e s  dem  g eeh rten  L eser n icht v o re n th a lte n ,  d a  sie sich in  d e r B e g rü n d u n g  v ie l
fach u n terscheiden  u n d  eine F ü l le  g an z  u rsp rü n g lich e r G e d an k e n  e n th a lte n . D a h e r  fo lg en  sie 
n ächstens. D ie s m a l  h a b e  ich d e n je n ig en  R a u m  gegeben , d ie  en tw ed e r frü h ze itig  e in lie fen  oder 
a b e r  d a s  W esen  d e r S a c h e  nach versch iedenen  S e i te n  beleuch ten . W e r  in  d e r  zw eiten  F o lg e  
au ß e rd e m  sein P lä tzch en  fin d en  w ill, m öge  sich m it d e r M e ld u n g  b e e ile n ; ich m u ß  rechtzeitig  
w ä g e n  u n d  sichten —  u n d  d ie  A n trä g e  in  eine en tsprechende F a ss u n g  b r in g e n . J e d e m  L eh re r  
ist d ie  P f o r t e  geöffnet.

1.) Ich empfehle D reiteilung neben Zweiteilung. Der Lehrer muß trachten, in der Regel 
in jeder «Stunde» mit jeder Abteilung in direkten Verkehr zu treten und sei es auch nur, 
um in Kürze die Arbeit zu besichtigen, zu berichtigen und eine neue zu geben. Dieser Grund
satz regelt die Teilung der Lehrzeiteinheit besser als eine zu starre Vorschrift über Drei- oder 
Zweiteilung und ich würde es mir überlegen, geradezu im Normal-Stundenplane die A r t  d e r  
T e i l u n g  ersichtlich zu machen, festzulogen.

* « D er A b te ilu n g sm ite rrich t in  der Volksschule.» V e rlag  P ich ler, W ien. 2 K.
K urzgefaß te  A n le itu n g  zum  U nterrich te an  Landschulen m it Z u g ru n d e leg u n g  des L eh rp lan es  fü r  die 

ungete ilte  einklnssige Volksschule. V ere in sbuchhand lung , Inn sb ru ck . 1 K.
D e r  kürzeste u n d  sicherste W eg im  R echcnunterrichte der Volksschule. Ebendaselbst. 1 K .
D a s  Zeichnen nach der N a tu r  in  der Landschule. S e lb s tv e rlag  1 K.
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Ist der Lehrer nicht Manns genug, von Fall zu Fall (Vorbereitung natürlich immer voraus
gesetzt) die zweckdienliche Einteilung der Stunde zu treffen, hält ihn auch die Vorschrift an 
der W and: Hie 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten, 15 Minuten! —  nicht im Geleise; 
aber wissen muß er, daß von Fall zu Fall zu entscheiden ist, we l c he  Te i l ung  am b e s t e n  
d i e  Z e i t  a u s n ü t z t .  Bei all den Vorschriften für die einklassige Volksschule möge man ja  
nicht vergessen, auf die durchschnittliche geistige und physische K raft, das durchschnittliche 
Lehrgeschick der Lehrer an Landschulen Rücksicht zu nehm en; darum möge auch der 
Lektionsplan e i n f a c h  und d u r c h s i c h t i g  sein. Komplizierte Stundenpläne prangen nur an 
der Wand, werden aber in den seltensten Fällen eingehalten; und Lehrer, die nicht imstande 
sind, nach allgemeinen Weisungen einen Stundenplan zu entwerfen, sich daher an ein fremdes 
Schema auch in den E i n z e l h e i t e n  halten wollen, sind nicht fähig, einen etwas verwinkelteren 
Plan mit Abteilungsunterricht auszuführen. — Ja, die d u r c h s c h n i t t l i c h e  Leistungsfähigkeit! 
Zu hohe Forderungen verwirren, machen mutlos. E_ F le is c h ,

k. k. Bezirksschulinspektor in Bludenz.

2.) Eine D reiteilung der Stunde halte  ich für eine zu große Z ersp litterung  der Zeit,
denn was ist an IG bis 17 Minuten, wenn man eben die Pausen berücksichtigt? Als wichtigste 
Forderung möchte ich aber die hinstellen: Man lasse dem Lehrer in  der einklassigen 
Volksschule volle F re iheit in  der E inteilung der Zeit! Etwas pestalozziscli könnten wir 
auch in dieser Hinsicht sein. Pestalozzi kümmerte sich eben nicht viel um eine peinliche 
Stundeneinteilung. E r war imstande, die Kinder mehrere Stunden rechnen zu lassen, wenn 
er sah, daß es ihnen recht ist. Freilich gehört da ein reifer, tüchtiger Lehrer in die Schule. 
Junge Leute, Neulinge sollen nicht in einklassige Schulen gegeben werden. Der Lehrer dieser 
Schulart muß schon ein Schulmeister sein. Ist or’s nicht, so muß ihm freilich ein Stundenknecht 
beigestellt werden. Scheut man sich, dem Lehrer die Freiheit im Unterrichte zuzugestehen, so 
drückt man dadurch deutlich genug aus, daß man die Lehrerbildung für zu gering erachtet, 
und dann beeile man sich, hier bessernd einzugreifen.* j .  H ie r s c h e ,

k. k. Professor in Eger.

3.) F ü r D rittelstunden kann  ich unbedingt n ich t sein, da dieselben die Unterrichtserfolge 
entschieden herabsetzen würden. Ich habe jetzt durch sieben Jahre das zweifelhafte Vergnügen, 
an einer ungeteilten, einklassigen Volksschule unterrichten zu dürfen, und habe dabei wieder
holt beobachtet, daß in vielen Fällen selbst die halbe Stunde zu kurz wird. Fällt ja  durch 
den beständigen Wechsel, durch das Durchsehen der gemachten und das Erteilen neuer Auf
gaben für den indirekten Unterricht ohnehin eine Monge Zeit weg, die sich beim Drittel
stun den-Unterrichte so bedeutend erhöhen würde, daß uns für den eigentlichen direkten Unter
richt fast keine Zeit übrig bliebe. Dann kann ich mir in der kurzen Zeit des Drittelstunden- 
Unterrichtes die intensive Behandlung eines Lehrstoffes gar nicht denken, und zwar um so 
weniger, je mehr Kinder eine Klasse zählt. Wir würden manches, ja  fast jedes Thema zer
reißen. Wohl kein Pädagoge wird einem solchen Unterrichte W ert beimessen können. Denken 
wir nun gar an die fünf formalen Stufen ! Mit Drittelstunden können wir sie unmöglich zur 
Geltung bringen. Nach meiner Ansicht würde uns demnach der Drittelstunden-Unterricht 
durchaus nicht aufwärts und vorwärts führen, sondern abwärts und rückwärts.

K o n r a d  W e i n b a u e r ,
Schulleiter in Obertraun, Oberösterreich.

4.) Ich würde den D ritte lstunden  den Vorzug geben. Gründe: a) Auf der Unterstufe 
genügen 20 Minuten zur Behandlung eines Gegenstandes vollkommen. Der Unterricht würde 
sich abwechslungsreicher und daher interessanter gestalten. Je kürzer und einfacher, desto 
besser. Der halbstündige Unterricht auf dieser Stufe führt häufig zur Langweile und ermüdet. 
Der Anfänger will häufigen Wechsel. Die Kleinen hätten öfter direkten Unterricht, b) Auch

* D ie  geistvollen B em erkungen, welche P ro fesso r Hiersche seinem U rte ile  beigegeben h a t, konnten d iesm al 
nicht vo llends P la tz  finden, sollen ab e r gelegentlich eingeschaltet w erden. D ie  S ch ris tle itu n g .
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auf der Mittel- und Oberstufe könnte ein und derselbe Gegenstand in der Woche öfters zur 
Sprache kommen, wodurch sich — « t ü c h t i g e  V o r b e r e i t u n g «  d e s  L e h r e r s  v o r a u s 
g e s e t z t  —  ein höherer Lernerfolg erzielen ließe. Vieles bieten —  aber kurz und gehaltvo ll!

J o s e f  O g r is ,  Schulleiter in Mitscldg, Kärnten.

5.) Teilweise halbstündig  — teilw eise drittelstündig . G ründe: Halbstündiger Wechsel 
wäre vorzuziehen, doch bedingt derselbe bei einer Abteilung eine Stunde i n d i r e k t e n  Unter
richtes, was nachteilig wirkt, da man Gegenstände, wie Zeichnen etc. wegen der in neuerer Zeit 
durchgeführten Reformen hiefür nicht mehr wie früher als indirekten Unterricht verwenden 
kann. Gewisse Gegenstände lassen sich ganz gut in Drittelstunden erteilen, z. 13. Rechnen, 
Zeichnen, Schreiben, Rechtschreiben, während diese Zeit wieder für andere, wie Realien, Aufsatz, 
entschieden zu kurz ist.

V o r s c h l a g :  Man setze Gegenstände, die sich in Drittelstunden erteilen lassen, vor
mittags an und gebe der ersten Abteilung noch ein oder zwei Halbtage (Nachmittage) frei, 
wie dies ja  für das erste und zweite Schuljahr als versuchsweise Einführung des sogenannten 
ungeteilten Unterrichtes bereits in höher organisierten Schulen (Städten) geschieht und nehme 
da mit der zweiten und dritten Abteilung halbstündigen Wechsel im Unterricht jener Gegen
stände vor, die sich nicht gut in Drittelstunden teilen lassen.

W. E n g e lm a n n ,  Oberlehrer in Walten, Böhmen.

6.) Ich bin  Anhänger der Zweiteilung. Gerade die einklassigen Schulen weisen oft die 
größte Schülerzahl auf und in der Regel auch minderes Material. Der Unterricht muß daher 
an diesen Schulen besonders g r ü n d l i c h  sein. Daß die Arbeitszuteilung und nachlierige Ver
besserung wenigstens zehn Minuten beanspruchen, muß doch ohne weiteres zugegeben werden. 
Man kann daher auch bei der Zweiteilung von einem halbstündigen unmittelbaren Unterrichte 
nicht sprechen. Jede «Hast» —  und dazu ist man beim drittelstündigen Unterricht gezwungen — 
führt  zur Oberflächlichkeit, leider eine Erbsünde in der Volksschule. Ja, hätte man Ein- 
klassige ■ mit 3 0  Schülern, guten Schulbesuch, da würde ich allerdings den drittelstündigen 
Unterricht vorziehen. Dazu gehört aber noch ein sehr gewissenhafter Lehrer, der sich den 
Lehrstoff gründlich zurechtlegen muß, will er nicht mit «Stoff und Zeit» in Konflikt ̂ geraten.

K ar l  E m m e r ,  k. k. Lehrer, Leiter der deutschen Schule in Abbazia

7.) Heute würde ich an  einer Schule m it drei A bteilungen n ich t m ehr nach Halb-, 
sondern nach D ritte lstunden  unterrich ten . Die zehnjährige Praxis hat mich gelehrt, daß 
1.) bei gewissenhafter Vorbereitung den Kindern auch in 20 Minuten viel geboten werden 
kann; 2.) die Stillbeschäftigung dann nicht zu lange dauert, was bei halbstündigem Unterrichte 
der Fall ist und mitunter Langweile seitens der Kinder zur Folge hat; 3.) der Unterricht 
abwechslungsreicher wird und die einzelnen Abteilungen öfter direkt - trifft.

J o s e f  P e rz ,  Oberlehrer in Nesseltal, lvraiu.

2. F r a g e :
W ie  sind die Schu ljah re  bei der vier-, drei-, zw ei- und cinklassigc» Volksschule m it  

G an zta g su n tcrr ich t zu  v erte ile»  ? G riiu d c !

Der Zehnerübergang mit der Rechenletter.
A ls vor einigen M onate» unter den vielen an mich gerichteten Anfragen auch die einlief, 

wie ich die Veranschaulichung des Zehnerüberganges m it der Rechenlcitcr bewerkstellige, kündigte ick) 
den Abnehmern meiner diesbezüglichen S tu d ie  «D er kürzeste und sicherste Weg im Rechennnterrichte 
der Volksschule» eine Ergänznngsschrift an, welche diesen und andere Zweifel beheben sollte. M ittle r
weile ist die längstgehegte G ründung dieses B la tte s  nähergerückt worden und ich habe daher von 
der erwähnten Schrift Abstand genommen, da ich nun alle F ragen  von F a ll zu F a ll hier beant
worten kann. M öge n u r jeder seine Bedenken äußern ; er liefert dam it den B ew eis, daß er in  das 
Wesen der Sache eindringt —  und das kann mich n u r freuen!
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W ie  ich m i r  d e n  Z e h n e r ü b e r g a  11 fl d e n k e ?  D ie  erste Z eh n erle ite r 
steht au f dem B oden , an  die W an d  gelehnt. S ic  ist 10  d m  laug. Z u r  S t a n d 
festigkeit dienen zwei Locher, die m an  in  die D ie len  g eb ohrt hat. Nachdem  der

13 Z a h le n ra u m  von 1 b is  1 0  dnrchgearbeitet ist, w ird  jen er von 1 b is  2 0  en t
wickelt, d. H. es w ird  ans den S p ro ssen  w eite r gestiegen (m it einem  Stocke in

-----------  12 der H an d ) und gezählt 1 0  und 1, 1 0  und 2 , 10  und 3, 1 0  nnd 4  nsw. Um
kürzer zn sprechen (B e g rü n d u n g !) w ird  g esag t: -e in szeh n , zw eizehn, dreizehn, 

  t t  vierzehn nsw.» D ie  e rstem : zwei Z ah ln am e n  sind schwer ansznsprechen (B e 
g rü n d u n g ! ) ;  daher sagt m an  k n r z :  «elf, zw ö lf» , d an n  dreizehn, vierzehn nsw. 
E in ü b u n g : a) D e r  L ehrer steigt m it dem Stocke nnd zäh lt, b) D e r  L eh re r steigt

— 10 m it dem Stocke, die S c h ü le r zählen m it. c) D e r  S c h ü le r  steigt m it dem Stocke,
die S c h ü le r zählen, d) D e r  S c h ü le r  steigt m it den: Stocke nnd  zäh lt, e) D ie

-----------  11 S c h ü le r zeigen von ferne m it dem  F in g e r  ans die S p ro ssen  nnd  zählen, f) S ie
sehen bloß  ans die L eiter nnd zählen, g) S i e  zählen ohne die ausgestellte L eiter.

_ _ _ _ _ _ _ _  8 (V orste llung  d e r  Z a h le n re ih e !) (1 . S t u f e . )  —  Zurückzählen in  derselben A rt.
(2 . S t u f e . )  —  H in a u f  nnd h e ru n te r  m it Ü berspringen. (3 . S t u f e . )  (A lles
w eitere en th ä lt die A n le itung . V g l. S e i te  3 2  b is  3 6 !  und S e i te  5 4  nnd 5 5 ! )  —  
D ie  10 . S p rosse  ra g t e tw as vor, d am it der Ü bergang  kenntlich ist. D ie  zweite

L eiter w ird  nicht, w ie d ies in  de r Zeichnung erscheint, neben , sondern v o r  die erste gestellt nnd
m it ih r  verknüpft. A m  besten eignet sich hiezu ein w eißer B in d fad en . D ie  10 . S p ro sse  kann auch 
m it einer dunkele» F a rb e  bestrichen w erden , d am it sie sich wirksam  abhebt. —  D e r  Z ah len ra u m  
w ird  zunächst überblickt und dan n  erst stufenweise dnrchgearbeitet.

Bus der «Lailmcher Schulzeilnng»?
(Umarbeitungen für den A bteilnngsnnterricht.)

1.) D ie  Entwicklung der «th»-R egcl au f der O berstufe der Volksschule. — G e d a n k e n g a n g :  
M a n  spricht viel von der neuen R echtschreibung, w eiß ab er nicht, w an n  m an  d a s  «h» w eg
lassen soll und  w an n  nicht. ( Z i e l . )  —  N u n  w ird  die R egel durch selbständiges Forschen der 
S c h ü le r h e ran sgearbeite t. —  Z u m  Schlüsse fo lg t die E in ü b u n g  nnd  V e rw e rtu n g . F ü r  die S chu le  
m it zwei A bte ilungen  e rg ib t sich fo lgender P l a n :

A bteilung 1. H albstunde 2. H albstunde 3. H albstunde

I
(M ittelstufe)

Schriftliche
Rechenaufgabe

(Stillbeschäftignng)

A b s c h r e i b e n  
d e r  e n t w i c k e l t e n  

F o r m e n

A u f s u c h e n  
v o n  W ö r t e r n  
m i t  « - t u m »

II
(Oberstufe)

E n t w i c k l u n g  
d e r  R e g e l E i n ü b u n g

E intragung 
in  das Merkbüchlein 
(Stillbeschäftignng)

D ie  U n t e r s t u f e  segelt durch Ü bungen  m it dem Setzkasten sogleich in  die neue R echtschreibung; 
die M i t t e l s t u f e  merkt sich die neuen F o rm en  nach einer kurzen B esprechung; d a  g ilt  es ja  noch 
nicht, gegen eingew urzelte  W o rtb ild e r einen K rieg zn führen . W o h l aber ist d ies bei der O b e r 
s t u f e  der F a ll. S ie  m uß daher durch eine feste R egel von der a lten  zu r neuen S ch re ib u n g  geleitet 
w erden. W a s  sie a ls  Ü bnngsstoff durch die E rö rte ru n g  gesam m elt h a t, benützt sogleich die M it te l 
stufe. D ie  eine A b te ilu n g  schenkt, die andere n im m t; beide sind gleichzeitig tä tig . N u n  t r i t t  die

* V e rlag  des «ffröm ischen L eh rervere ines» . 4  K  jäh rlich . S c h r if t le i te r :  R u d . E . P eerz . (D a s  B la t t  
erscheint m onatlich 1 B o gen  stark.) — D ie  in  der «Laibacher S chn lze itnng»  en th a lten en  H a n p ta rtik c l erscheine» 
in  ih ren  G rnndgedankeu h ier angedeu tet nnd  fü r den A b te iln n g sn n te rr ic h t zngcschnitten.
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M itte lstu fe  h e rv o r;  die O berstufe besorgt indessen die E in tra g u n g  in  d as  M crkbüchlein , d. H. die 
am  meisten vorkom m enden W ö rte r  w erden angem erkt, d am it sie a ls  Schatz geborgen erscheinen. 
W esh alb  R echnen a ls  Stillbeschciftignng eingesetzt ist, d a rü b er nächstens.

2.) D a s  Z eichnen nach d e r N a tn r  a ls  P rü fs te in  fü r  den V o rs te lln n g s in h a lt. —  L e i t g e d a n k e :  
D ie  volle Ü berzeugung von einem  klaren V o rs te llu n g sin h a lte  des S c h ü le rs  gew innen w ir  erst dann , 
w enn dieser in  der Lage ist, die V orste llungen  a ls  B ild  zu r S ch au  zu stellen oder w enigstens 
anzudeuten. D e r  S ch u le  m it A b te ilu n g sn n te rrich t w ird  d am it ein neues M it te l  fü r  die S t i l l 
beschäftigung in  die H an d  gegeben. D e r  L ehrer schreibt die N am en  von einfachen^G cgenständen an  
die T a fe l und v erlang t, daß  sie der S c h ü le r  abschrcibe und m it der entsprechenden Zeichnung versehe. 
B e isp ie l: Hacke, H aken ; Rechen, Rechenbuch; L eiter, L ite r usw. L äß t m an  —  w ie es zumeist ge
schieht —  Sätze  b ild en , um  einen M a ß stab  fü r  d a s  V erstän d n is  der W ö rte r  zu bekomm en, so ist 
es nö tig , dieselben aufmerksam  zu lesen und  gegebenenfalls sie richtig  zu stellen. B e i der angegebenen 
A rt der S tillbcschäftignng  jedoch g ib t sich die A uffassung seitens des S c h ü le rs  au f den ersten Blick 
kund; ob er d a s  W o rt «Haken» m it «Hacke» verwechselt, d a rü b er entscheidet eine flüchtige Nachschau.

3 .) Z u r  G rü n d u n g  e in es L ch rc rh c im s im  S ü d e n . D e r  Krainische L ehrerverein  h a t über 
A n trag  des H e rau sg eb e rs  den Beschluß ge faß t, die G rü n d u n g  eines H e im s fü r  kranke L ehrer 
anzuregen. (V gl. den beiliegenden A u f r u f !)

Beachtenswerte Bücher und Zeitungsaufsätze.
Eduard Burger: W e g w e i s e r  f ü r  d e n  U n t e r r i c h t  i n  d e r  d e u t s c h e n  R e c h t s c h r e i b u n g .  

(V ere in sbuchhand lung , In n sb ru ck . 1 K 5 0  h .) —  Endlich ein B uch, d a s  auch ans den A b te ilu n g sn n te rrich t 
Rücksicht n im m t!  B u rg e r s  W egw eiser w urde  in  den verschiedenen Schulzeitschrifteu schon vielfach besprochen 
und  d e ra r t  günstig  b eu rte ilt , d aß  ich es m ir  ersparen kann, zum  Lobe neues Lob zu fügen. W e r in  der geteilten  
S chu le  ohne Um wege a u f  d a s  Z ie l lo ssteuern  w ill, d er findet an  B u rg e r s  B uch den besten -W egw eiser» .

Konrad Eidam: Z u r  V e r e i n f a c h u n g  d e s  g r a m m a t i s c h e n  U n t e r r i c h t e s .  (N r. 1 des «Ö ster
reichischen S chn lb o ten » , P ic h le rs  W itw e u . S o h n  in  W ien. 7 K  2 0  h  jäh rlich .) — W ie rasch in an  doch den 
rechten S ch u lm an n  erkennt! E r  tan z t nicht lan g e  u m  B e lzeb u b , sondern  packt ihn  gleich beim  Schopfe. —  
E id am  zieht a n s  seinen Lesefrüchten und  E rfah ru n g e n  d a s  h e rau s , w a s  g re ifb a r ist, w a s  m an  ohne w eiteres ver
w enden kann, und  bietet u n s  d a m it eine w ertvolle  G abe. D e r  beschränkte R a u m  gestattet n u r  eine A uslese 
von an g e fü h rte n , häufig  vorkom m enden F e h le rn :  -D ie  W agen, die S tie fe ln . D ie  ganzen S ch ü le r  sind fo rt. 
B rin g e  m ir  d a s  B uch, w a s  du gelesen hast! M it  w as  kann ich d ie n e n ?  I c h  n im m . I c h  sprich. . . . leichter 
w ie eine F ed er. D a s  ihn  betroffene Unglück. W egen w a s ?  A m  L ande w ohnen  D a s  K ind am  A rm e tragen .»  —  
W er w ill d ie  F eh le r sprachlich beleuchten, bczw. e rg än ze n ?  E r  erweist u n s  einen D ienst. —  E id a m s  Aufsatz 
ist ü b e ra u s  lehrreich und  jeder L eh re r soll »ach ihm  fahnden . W enn d ie angestrebte V ereinfachung einm al 
G ebot w ird , kann die S chu le  m it A b te ilu n g su n te rr ic h t au fa tm eu , denn  d an n  sag t ih r  ein lästiger Geselle «A de!»

Von Schule zu Schule.
(Eine Ferienw anderung.)

E s  w ird wenig Lehrer geben, die Polacks «Brosamen» nicht kennen, —  wohl aber viele, die 
durch dieses prächtige Werk geläutert wurden. W enn man eine tiefgehende W irkung vor sich hat oder 
selbst fühlt, forscht m an nach der Ursache. W o liegt sie in  diesem F a lle ?  I n  der eigentümlichen V er
bindung zwischen Erzählung und B elehrung. V ater Polack lockt uns m it seiner überaus einschmeichelnden 
Sprache m itten in das Gebiet der Schule und steckt uns dabei ein p aar kostbare Lehren in die Tasche, 
ohne daß w ir es merken. W ir glauben, uns ergötzt zu haben, und sind uns erst im V erlaufe 
bewußt, daß unser U rteil gefestigt und der praktische Blick geschärft wurde. W er das erkennt und 
würdigt, blickt voll V erehrung zu dem hinauf, der m it einfachen M itte ln  soviel bewirkt hat —  
und die Polack-Gemeinde ist darum  eine der größten Lehrer-Gemeinden geworden. D a s  ist be
greiflich und na tü rlich ; doch ganz gegen alles Herkommen ist es, daß der M eister so wenig Nach
ahmer gefunden hat. W enn sonst ein guter Gedanke in die W elt kommt, stürm t die M enge herbei 
und bemächtigt sich seiner nicht nur empfangend, sondern auch weitere schaffend. E inerseits mag sich die 
A usnahme von der Regel in der allgemeinen Teilnahmslosigkeit, andrerseits aber dadurch erklären
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lassen, daß jeder schon im voraus den M u t verliert, wenn er das Meisterwerk neuerdings zur H and 
genommen hat. Und doch sollte es nicht so sein. W ohl ist die Sprache das unm ittelbar Wirkende, aber 
die Hauptsache bleibt der Kern, die eigene E rfahrung  und die darau s entspringende M einung. 
W enn diese mich in schlichtem G ewände kommt, so ist sie doch im m erhin besser a ls  die Theorie für 
sich —  und ist insbesondere dann am Platze, wenn es g ilt, ein neues Wissensgebiet zu eröffnen. 
V on diesem Gesichtspunkte aus bedeutet die Nachahmung kein W agnis, sofern sie in der D arstellung 
w ahr und klar ist. Diese Bedingungen kann jeder erfüllen; auch ich w ill ihnen gerecht werden.

Ehe ich jedoch daran gehe, dem Leser meine Reise «Von Schule zu Schule» zu schildern und 
sie m it sachlichen Bemerkungen bezüglich des Unterrichtes im allgemeinen und besonders m it Rück
sicht auf den A bteilungsunterricht zu versehen, m uß ich in  kurzen Zügen das Stück Erde, auf dem 
ich einen so reichen Schatz von E rfahrungen gesammelt habe, beschreiben und eine kurze V o r
geschichte bieten.

D s«  Schulhau« in H.

M it Freund M ., Bezirksschnlinspektor in  H ., stand ich bereits zwei J a h re  in  Briefwechsel. 
W ir hatten uns eifrig geschrieben, uns im Geiste oft die H and gedrückt und a ls  B rüder um arm t, —  
aber noch nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen. W er hätte da nicht das V erlangen gefühlt, 
dem einm al in s  Auge zu blicken, der schon seit langem im  Herzen sein Plätzchen gefunden? Wie 
schleppend w ar doch manchmal der Briefverkehr, wenn F rage und A ntw ort ungeduldig aufeinander 
harrten ! Wie anregend mußte sich da ein mündlicher Gedankenaustausch gestalten! M . konnte sich 
von seinem Amte nicht losmachen, also mußte ich —  in  das Land der Berge, hinein in s  herrliche 
T a l. D ie Landkarte hatte m ir 's  lebhaft vor die Seele gezaubert: E in  F luß  zieht eine schmale 
Furche durch die Kalkstöcke, die sich in  reicher Z ah l auftürm en. H ier mündet das T a l in  ein 
weites Feld. E ine B ahn  ist längs des Feldes angedeutet; sie w indet sich anfangs in Schlangen
linien durch die braunen Schroffen : der Talboden senkt sich, da w ird  der F luß  in  der Tiefe 
rauschen. Jetzt w ird die Linie schnurgerade: Ebenes Land. N un gerät sie in  die Schroffen : 
W arum ? S ieh  nur, die S trichlein  links deuten einen S u m p f an. D a  w ird wohl auch ein See 
in  der Nähe sein? Verstohlen blinkt er ans den Schilfgräscrn der Landkarte. Noch ein Bogen —  
und ans einem hellgrünen Flecke liegt das R ing lein  m it dem Buchstaben H . Ich  bin am Ziele.

Wieviel m an doch aus einer Landkarte lesen kann! Und welch eine Freude, welch ein S to lz  
erfüllt uns, wenn w ir dann in  der N a tu r bestätigt finden, w as w ir uns a ls  B ild  im Geiste 
vorgestellt haben. E in  doppelter G enuß und ein doppelter N utzen! D a s  Kartenlesen w ird dermalen 
in  den Schulen vielfach betrieben, jedoch zu wenig auf jenes Gebiet, au f die Heimat, bezogen, 
das dem Schüler den B ew eis für die Richtigkeit seiner durch die E inbildungskraft geschaffenen 
Vorstellung bietet. W enn die Überzeugung durch die P ro b e  in  der nächsten Umgebung reift, 
dann überträgt sie sich auch auf B ilder, die in  Wirklichkeit nicht geboten werden können. E s  
erwacht die Sehnsucht nach ihnen, die Lust zu frischem, frohem W andern.

H erausgeber und veran tw o rtlich er S c h r if tle ite r:  N n d o lf E . P ee rz . —  Druck von J g .  v . K le in m ay r & F ed . B a m b e rg  in  Laibach .'


