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Musikinstrumente! B illig s te  P re is e !  B es te  Q u a li tä t!  
G rö ß te  A u sw ah l!

Spezialität:

Feinste S tre ich -  u. B lasinstrumente M & e Ä :
V erlangen  S ie K ata loge, w en n  S ie w irk lich  vo rte ilha ft k au fen  w o  len.

M a n n  Klier, M nMiiM rnmrnlrn-krrrngnng
Sttingrub Del Gger, Böhmen.

G u te  S chu l-V io line , mit Holzetui, Bogen, Kolophonium , Dämpfer, Stimmpfeife, 
R eservebesaitung, Steg und Schule. K 12, 15, 18 und 20.

F e in s te  O rch este r-K o n ze rt-V io lin e , starker Ton, mit Form oder Holzetui, 
besserem  Zubehör, K 25 — und 30 —.

F e in s te  K unstle r-S o lo -V io lin en , nach alten Mo
dellen, starke, edle Tonfülle, elegantes Leder
tuch-Form etui, fein. Bogen und Zubehör, K 36, 
40 und 50.

F e in s te  S o lo -V io linen , V io las u. C elli, getreue 
Kopien nach alten echten O riginalen, mit oder 
ohne Zubehör, Stück K 60, 80, 100, 150—300.

G e w ä h re  14tä g ig e  P ro b e z e i t
bei Nichtkonvenienz nehm e anstandslos zurück, 

som it riskiert kein Besteller etw as.

T e ilz a h lu n g e n  ohne  P re is e rh ö h u n g !  

A n sic h ts -S e n d u n g e n  o h n e  K a u fz w a n g !

Empfehle w eiters:
V io linen  (ohne Bogen von K 4 aufw ärts), Z ith e rn , 
G u ita r re n , M a n d o lin e n , M an d o la s , L au ten , 
H arfen  in jeder Ausführung, beste tonreine K la
r in e tte n , F lö ten , B le c h in s tru m e n te , T ro m m eln , 
C ine llen , H a rm o n ik as , H a rm o n iu m s, P ia n in o , 

F lü g e l, Schulen, Saiten, E tuis-B estandteile.

Kunstvolle Reparaturen! Saitenspezialitäten!
M u s ik k a p e lle n  

kom plette Ausrüstung, Begünstigungen, kulante 
Offerte.

E rstklassige S p re c h m a sc h in e n  (G ram m ophone) 
und P latten, konkurrenzlos billig. Spezialkataloge 
und Plattenverzeichnisse kostenfrei. Vorteilhafter 

U m tausch alter P latten.

Eintausch und Kauf alter, wenn auch defekter Streichinstrumente.

Hoher Extra-Vorzugsrabatt für Lehrer!

Trautwein, wien, vn.
Mariahilferstraße Nr. 5 8  B.Pianos

Pianinos und Klaviere von hervorragender Klangfülle und Tonschönheit, gediegendster 
kreuzsaitiger E isenpanzer -K onstruktion mit leichter, elastischer Spielart und verstell

barer Harfenton-Vorrichtung.

1 0  j ä h r ig e ,  s ch r i f t l i c h e ,  g e s e t z l i c h  b i n d e n d e  G a r a n t i e !  —  4  w ö c h e n t l i c h e ,  f r a c h t f r e i e  P r o b e 
l i e f e ru n g  n a c h  j e d e r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  B a h n s t a t i o n I

U H r  R a te n z a h lu n g e n  o h n e  P re is e rh ö h u n g  g e s ta t te t !  - W >

Jeder Lehrer verlange um gehend kostenlos Zusendung der illustrierten Preisliste nebst
Lehrer-Vomgs-Rabatt-Tabelle 1

Drei s ta rk e  Hefte mit mehreren tausend R eferenzen von Lehrern etc . gratis zur Verfügung.



Blätter für den Abteilungsunterricbt.
Laiöach, 1. Juni 1914.

( I n  den Anzeigeteil werden nur Ankündigungen ausgenommen, für die die Güte der W are erwiesen ist. Es 
werden daher v o r  der Insertion  entsprechende Erkundigungen eingcholt. Allfällige Beschwerden mögen

sofort bekanntgegeben werden.)

Mitteilungen der Verwaltung.
1.) D er E rs te  a llg e m e in e  B eam ten -V ere in  d e r  ö s te r r .- u n g a r .  M o n a rch ie  hielt am 18. April 

1914, unter dem Vorsitze des P räsidenten Sr. Exzellenz Herrn Edm und Bernatzky Edlen von Treu wart, 
k- k. Sektionschef !. P., die 49. ordentliche G eneralversam m lung ab. Die Ergänzungsw ahlen für den 
Verwaltungsrat und Ü berw achungsausschuß ergaben folgendes Resultat. Als Mitglieder des Verwaltungs
rates w urden gew ählt die H erren: Karl Kronfuß, k. k. O berbergrat, O thm ar Steinsberg, kais. Rat, P ost
hauptkassier i. P., Franz Keßler, O berlehrer, Anton Fink, k. k. Kontrollor der S taatszentralkasse i. P., 
Franz Leiter, k. k. SeRtionschef, H ans Kargl, k. k. M inisterialrat i. P., Johann Ritter von Lacroix, k. k. 
Sektionschef i. P., Dr. Johann Sedmik, k. k. M arinegeneral-K om m issär i. P., Dr. M atthias Ritter von 
W retschko, k. k. M inisterialrat i. P., Otto Prüll, Buchhalter. Als E rsatzm änner des V erwaltungsrates 
die H erren: Dr. Anton S. Riehl, k. k. M inisterial-V izesekretär, Leopold Witting, k. k. Sektionschef i. P., 
Dr. Franz Höfenmayer, k. k. O berlandesgerichtsrat, Dr. H ans W agner, k. k. O berpolizeirat, M atthias 
Element, k. k. O berrechnungsrat i. P., T heodor Kurzweil, k. k. Regierungsrat i. P., Josef Wolf, k. k. 
Regierungsrat, D irektor der n.-ö. L andesbahnen i. P., Dr. Friedrich Aichinger, k. k. Landesgerichtsrat, 
Karl Queiß, k. k. Schulrat, R ealschulprofessor. — Als Mitglied des Ü berw achungsausschusses Herr 
Franz Maidl, k. k. O berrechnungsrat. Als E rsatzm änner des Ü berw achungsausschusses die H erren: 
Julius Sturm inger, k. k. Polizeirat, Otto Baron Pfunden, k. k. M inisterial-Sekretär i. P., Alois Kropiunig, 
k. k. O berpostkontrollor i. P.

Maltuch.
Alle Mal u.Zeichengerätschaften

O  Feinste Künstler-Ölfarben 
O  Skizzen- Ölfarben 
O  Temperafarben 
O  Wasserfarben 
O  Wasserfeste -Tuschen



Briefkasten der Verwaltung.
Als F e r ie n le k tü re  empfehlen wir aus unserem  Verlage die Bücher 1.) T a la u fw ä r ts  von  S chu le  

zu  S ch u le . (Eine lustige und lehrreiche Schuireise. V erfasser: R. Peerz. Reichillustriert, Bildnis des 
V erfassers. P reis 3 K, f ü r  A b n e h m e r  d e r  „B l.“ 2 K. — 2.) K reuz un d  q u e r  von S chu le  zu S chu le . 
(Eine W anderfahrt durch das österr. Alpengebiet.) V erfasser: R. Peerz. P reis geb. 2 K, broschiert 
1 50 K. (Für Abnehm er der Bl. geb. 1 50 X, broschiert 1 K.) — 3.) T ro s tb ü c h le in  fü r  d ie  ju n g e  
L e h re rin . (Verf.: H ildegard Rieger; P reis geb. 2 K, broschiert 1 '50 K. (Für A bnehm er der Bl. geb. 
1 50 X, broschiert 1 K.) — 4.) Die bisher erschienenen Jahrgänge 1904— 1913 der Bl. in zwei Lexikon
bänden an die Abnehm er der Bl. statt um 36 K um 30 K. (Ratenzahlungen unter Benützung von 
kostenlos gelieferten Erlagscheinen eingeräumt.) — J. Sw. in  N .: Ihr Rückstand beträgt mit 5. Mai 
d. J. K 18-40. — L e h re r  K. P . in U .-R .: Rückstand 9 K. — G a le rie  m o d e rn e r  P ä d a d o g e n . Unter 
diesem  Titel beginnen w ir mit der Ausgabe einer Serie von A n s i c h t s p o s t k a r t e n .  Die erste trägt 
das Bildnis H a n s  S o m m e r t s  (E rnst Freimut) und auf der Rückseite ein O riginalgedicht S. (W orte 
an den jungen Lehrer.) 15 Stück 1 K. Der Reingewinn ist dem Südheim reisefonde gewidmet. —

75 Auszeichnungen! Gegründet 1790. 75 Auszeichnungen!

L.Aö.Hardtmnth8 I  Q  H  L.AC.Hardtmuths

K o h in o o r   I  J &  I  N U M M  M  F a r b s t i f t e . . . .
. .  Z e ichens t if te  I «  V X  U «  I s U i  U 1 I M U I I I  . . .  Paste llst if te
Schu lst i f te  e tc .  WIEN IX. Budweis in Böhmen. Farbige Kreiden 

Für Schulzwecke anerkannt bestes Fabrikat.
D urch  je d e  P a p ie rh a n d lu n g  zu b ez ie h en .

T ros tb ü ch le in
  für die junge Lehrerin. -------
Eine treffliche Ferienlektüre. E legantes w eißes 
Bändchen, 132 Seiten, Sachw eiser, 30 Abschnitte.

V erfasserin: H ild e g a rd  R ieg er. Geleitwort von 
Rud. E. Peerz.

P re is :  a )  g e b u n d e n  1 50 K, — b ) g e h e f te t  1 K.

878  f f n

GE6EN m o
M O N A T S R A T E N ^ :  

" l i l  OH N E  ANZAHLUNG f
| w |  l i e f e r t  i r ' n
I T  taschen;wand,-weckerT "

¥ '  u P E N D E L U H R E N  A
^EJUWELEN= !fl

L  G O L D -u iS IL B E R W A R E N  [ | [ 
Optische

* 0 3 *  G r a m m o p h o n e

» f t P O t f  j lR K f t  W
|  V-J ' i i x«. JUWEllt*

K R U M M A U  a/d M O L D A U  '
JH. K ataloge gratis . 

Auswahjsen.d.urgge_n auf. Verlangen,



( M T  I I .  F a c h g r u p p e  ! ~ 3 H I

Das Kompendium der 
Tierkunde

enthält den gesam ten Lernstoff der Zoologie nach 
dem neuesten Stande der W issenschaft in leicht
faßlicher und übersichtlicher W eise und leistet 

dem Studierenden recht wesentliche Dienste.

P o s tf re i g e g e n  E in se n d u n g  von  3 50 K.

J. Schmidt, Drahowitz 177 bei Karls
bad (Böhmen).

Die Reformkreide
staubt nicht, färbt nicht ab und schont die Schul- 
tafeln. In den meisten Schulen Ö sterreichs mit 

dem besten Erfolge eingeführt.

Vom n .-ö . L a n d e s le h re rv e re in e  e m p fo h len .

P robesendung: 100 Stück K 2.

S c h u l l e i t u n g e n  u n d  O . S . R. e r h a l t e n  v o n  400 S tiic k  a n  10 
p e r z .  N a c h la ß ,  W ie d e r v e r k ä u f e r  e n t s p r e c h e n d e n  R a b a t t .

Franz Hoschkara, Kreidefabrik,
W aid h o fen  a . d . Y bbs.

Jß

u

G rösstcs U h r e n , Gold- und 
optisches lü a ren v ersan d h a u s

Max Eckstein
W ien  I, 

W is d p re ty ta rk t  A r .  5 .

K. f. beeideter Sachverständiger.

Lieferung an alle p .  T. Lehrer 
und Lehrerinnen in bequeme» 

Teilzahlungen.

verlangen Sie illustrierte P reis
liste gratis und franko.

A K A
is t d e r  von  K ennern  b ev o r
zu g te  und  von  A u to ritä te n  
a ls  b e s te  M ark e  d e r  G eg en 

w a rt an e rk a n n te

Radiergummi.
„ A k a “ w ird  n ie h a r t o d e r 

b rüch ig .
„ A k a “ greift d a s  P a p ie r  n ich t 

an .
„ A k a “ is t ä u ß e rs t s p a rsa m  

im  G ebrauch .
„ A k a “ is t fü r B le is tif ts tr ich e  

a lle r H ärteg r. v e rw en d b a r. 
D urch  je d e  P ap ie rh a n d lu n g  zu  b ez iehen .

Ferd. Marx & Co., Hannover Ä Ä iei Ä :

DttStltSS
Htrmit

S tau b ö l zur Im prägnierung der 
Fußböden g e g e n  S ta u b .  

F eg em itte l zurstaublosen Reinigung 
von lackierten oder eingelassenen 
Holzfußböden, Stein, Zement etc.

U rinöl zur G e r u c h lo s h a l t u n g
von P i s s o i r s .Eotimol 

Desinfektionsmittel
•  •  Lager sämtlicher Maschinenöle, fe tte . Zylinderöle. •  •

S ch u lta fe lla ck    E m aillack e  - ■ F u ß b o d e n la c k e

A. L ennar
Inhaber der Dustless Oil u. Paint Co., G. Hartmann u. Co.

Wien V l|2 , Anilingasse 2 (Mollardgasse 43).

Lieferant d e r  m eisten Mittelschulen in Österreich, L ehrerb i ldungsans ta l ten ;  Fachschu len , 
Volks- und  Priva tschulen . S taatliche H um anitä tsansta lten , Gerichte, Ämter.



Die Lehrerbibliothek Die Schälerbibliothek
muß, um immer auf der Höhe zu bleiben, öfters ergänzt werden.

Für diet Hand des L ehrersjem pfohlen:

Pichler, Vorbereitungsbuch an ein- und zwei- 
klassigen Volksschulen, geh. K 4 20, 
geb. K 5-—.

Pritsche, Ausgeführte Lehrgänge für einen 
einheitlichen und bodenständigen Sach-, 
Sprach- und Rechenunterricht. T. I.
2 . - 5 .  Schuljahr, geh. 3 '— K, geb. 3 60. 
T. II. 6.—8. Schuljahr, geh. K4 5U, geb. 
K 5 —, T. III. D er Sachunterricht im 
M ittelpunkt des G esam tunterrichts, geh. 
K 2 60, geb. K 3 20.

Lehnert, Erprobter moderner Zeichenlehrgang 
für Volksschulen. 5 Bände. Jeder Band 
im Q uartform at enthält 9 Seiten Text 
und 25 bis 27 f a r b ig e  Tafeln. Preis 
des einzelnen B andes K 3 68. Alle 5 
B ände zusam m en nur K 15'—

Zur Ergänzung der Schüler- und Volks
bibliotheken eignen sich besonders die Bände 
aus dem  „Jugendschatz“. D iese Bücher sind 
von vielen Jugendschriftenausschüssen und 
D ürerbunde empfohlen. Bis heute erschienen 
14 Bände. W ir bitten, P rospekte und „Leit
sätze für d. W ahl der Jugendlektüre“ g r a t i s  
zu verlangen. — Ferner erschien:
Mohaupt, Anstandslehre mit Bausteinen zur 

C harakterbildung. Schüler - Ausgabe.
14.— 19. T ausend. Ein vornehm  ge
bundener G eschenkband. P reis nur 
K 120. Die vollständige A usgabe kostet 
geh. K 2-40, geb. K 3 - .

Mohaupt, Liederstrauß für Schule und Haus. 
Eine Sam m lung von 165 Liedern mit 
Klavierbegleitung aus dem „Vaterlän
dischen Liederbuch. P re is  des schm uk- 
ken B andes nur K 4 —.

Ausführliche Kataloge kostenlos. —  Ansichtssendungen bereitwilligst.

Verlag:
Buchhandlung Paul Sollors Nachf., Reichenberg, Böhmen.

Für Lehrbefähigungsprüfungen empfohlen:

Lehrbuch der Psychologie
von k. k. P ro fesso r  F. Schindler.

207 Seiten, 42 Textfiguren, 1913; eleg. Leinenband K 4.

Urteile. B lätter f. d. Abt.-U.: Eine ganz ausgezeichnete E rklärung für den psychophy
sischen Verlauf der G eistesphänom ene. — Angenehme instruktive Art. — W issenschaftliche 
Fundierung der Beispiele. — Eine tüchtige Leistung, die dem  österr. Literatentum e w ieder 
einm al Ehre macht.

Schles. Schulbl.: G liederung und Sprache lassen an Vollkommenheit und edlem  
Schwünge nichts missen. — W ärm e des T ones vereint mit Durchsichtigkeit der D ar
stellung.

K ärntner Schulbl. 1913: W ir wollen das nett ausgestattete und preisw erte Buch nicht 
bloß an L.-B.-A. und bei Prüfungskandidaten sehen, sondern em pfehlen es a l l e n  Kollegen. 
— Vorzügliches Mittel zur m ühelosen, angenehm en Auffrischung.

Schaffende Arbeit und Kunst 1914: D as Lehrbuch ist sehr zu begrüßen. Es berück
sichtigt die E rrungenschaften der m odernen Psychologie. — W ird vortreffliche D ienste leisten. 

Österr. Schul-Ztg. 1914: D er Stoff ist übersichtlich und in den schw ierigsten Teilen 
I |  leichtfaßlich dargestellt, der W eg von der Erfahrung zur Erkenntnis psychologischer G esetze 

streng eingehalten. — W ärm stens empfohlen.

In a lle n  B u c h h a n d lu n g e n  u n d  vom  V e rfa sse r  (T ro p p a u , E lis a b e th s tr .  4) so w ie  d u rc h  
d ie  V e rw a ltu n g  d e r  „ B lä tte r  fü r  d e n  A b te ilu n g su n te rr ic h t in  L a ib a c h “ zu  b ez ieh en .
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für den

f l b i e i l i m g s u i m r r i c b t

Monatschrift zur Förderung des österr. Lchulweseur.
BezugSgebühr SK ( 6 Mark, S c h r i f t l e i t e r :  Geschäftliche» au»schl»eßl,ch
7 Frk.i jährlich. Stnzelnum - an die „V erw altung der
mer 60 h (60 P f, 70 ct). t t n h n l f  11 fr fr r  t  B lä tte r für den «bte llung».

Postfpark. N r. 68.218. "  * * 1 >' unterricht in Laibach".

M an u sk rip te  un d  B ücher a n  die S ch rif tle ltu n g  der B lä t te r  fü r  den Z lb te tlu n g su n terrich t ln  M ieS (B öhm en).

E inhe lligke it in d e r  G em ein , 
uffw achsen  d ie  ba ld  a ll d in g  m a c h t; 
a b e r  du rch  m ißhell u n d  zw itrach t 
w erd en  auch  g ro sse  d in g  ze rs tö rt .

S eb . B ran t (1494).

Unsere Organisation nach innen.
Der K am p f  u m s tägliche B ro t  hat in jüngster Zeit die K raf t  und die Schlagfertig» 

Feit der Lehrerorganisationen dargetan und es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die 
politischen Par te ien  ohne Unterschied unsere ZlTacht langsam werden einschätzen lernen. Der 
„Schulmeister" ist groß geworden; m an  m uß mit ihm  bei der Gestaltung der Dinge ernstlich 
rechnen. IDic erst, wenn einmal unsere erträumte Reichsorganisation zur T a t  w ird! —  
I n d e s ,  geben w ir  un s  vorläufig mit dem Bestehenden zufrieden und freuen mir uns der 
wenn auch nicht vollends errungenen, so doch achtunggebietenden (Erfolge! W ie  jedoch 
jeder S taa t ,  den der Sieg der W affen  beglückt, nach den T ag en  des K am p fes  feinen B e 
stand durch die Festigung im I n n e r n  sichert, so müssen auch w ir  nunmehr, da unsere F o r 
derungen Beachtung erlangt haben, die innere O rgan isa t ion  in Angriff nehmen, d. H. alles 
ausschalten, w a s  uns schwächt, alles heranziehen, w a s  u ns  stärkt. D as  Beispiel von er
fochtenen Siegen und nachherigent Zerfall  ist schon so oft dagewesen, daß einen angesichts 
der gegenwärtigen Erfolge nahezu ein Gruseln Überkommt. Der eine Teil der T ruppen  
wiegt sich in wonnigem Behagen, weil nunm ehr das Klägliche erreicht sei; der andere 
sinnt auf innere Zerfleischung, hält Abrechnung; ein dritter verliert sich in echt schulmeister
liche P ed an te r ien ; ein vierter endlich lechzt nach äußeren E hren  und ist bestrebt, zur E r 
hellung der eigenen G lorie  das Verdienst der Vorkämpfer zu schmälern. D as  sind immer wieder 
hervorbrechende Leiden, die im  I n n e re n  unseres K ö rpers  schlummern und bei jedem gege
benen Anlasse zum Ausbruch kommen. Sowie es nun töricht wäre, wenn ein .Mensch in 
Erkenntnis seiner Krankheitsdispositionen dagegen nichts unternähme, so ist es durchaus 
falsch, wenn gesagt w i r d : „W ir  Lehrer sind nun einmal so'! Die Uneinigkeit, die Zanksucht, 
die Kleinlichkeitskrämerei u. a. m. wird uns niemand mehr abgewohnen." W e r  so spricht, 
verleugnet jedwede W irkung der P äd ag og ik  und damit sein eigenes Geschäft. Unsere Zeit 
kennt ja  nicht allein eine Heranbildung des I n d iv id u u m s ,  sondern auch eine Erziehung 
der Massen. Und eine solche Blasse sind w ir selbst. E s  w äre der Lehrerschaft kein Dienst 
erwiesen, wollte m an  ihr  raten, sich selbstgefällig im  Spiegel zu besehen und dabei nur 
das  ins Auge zu fassen, w as  sie schmückt. Der wahre Freund deutet nach T ag en  des
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Glückes auf Schwächen, bannt der Segen mit seinem holden Schein im fjaufe bleibe. So  
m uß auch ich, der ich mitgelitten, mitgestritten habe, nunm ehr, da der Friedenswagen be
kränzt wird, jenes B la t t  aufschlagen, auf dem unsere ungedeckten Posten vermerkt sind. —

W a s  mich vor allem im m er bekümmert, das  ist die E i g e n b ü n d e l e i .  I c h  meine, 
niemandem sollte die W irkung und damit die Notwendigkeit der Solidari tä t  so nahegerückt 
sein wie dem, der sie T a g  um  T a g  im Unterrichte lehrt und fühlt. M a s  ist die W e lt 
geschichte anders a l s  eine Reihe von Ereignissen, in denen sich die Vorteile der Geschlossenheit 
und die Nachteile der inneren Zersetzung zeigen?! Welche W unden  hat die Uneinigkeit so 
manchem Volke schon geschlagen I Und nun, da w ir  über kurz oder laug  vor einem gewaltigen 
Entscheidungskampfe stehen werden, soll der Lehrer, der berufene F ührer  und B ildner  des 
Volkes, im eigenen Lager P a r t iku la r ism us ,  starrsinnige Sonderbestrebungen um  jeden 
P re is ,  auch um  den der Standesmacht, aufrecht e r h a l t e n ? ! W a s  nutzt sein W ort ,  wenn die 
T a t  es anders zeigt! D i e  W e l t  u m  u n s  h a t  s c h a r f e  A u g e n  u n d  s i e  s i e h t  n i c h t s  so 
g e r n  u n d  so g e n a u  w i e  u n s e r e  S c h w ä c h e n .  S o  laßt denn den k)ader im I n n e r n ,  ordnet 
den eigenen Wunsch dem großen Ganzen unter und verschließt den G ro ll  im  Interesse der 
Gesamtheit! —  E s  ist w ahr, w ir  Lehrer neigen alle mehr oder weniger dem I m p e r i a l i s m u s  
zu und können darum  den Z w a n g  nur  schwer ertragen. D as  liegt darin, daß w ir  in der 
Klaffe unumschränkt herrschen, den Diktator spielen können. Diese Rolle ist jedoch nicht 
dem Leben angepaßt. W o h l  soll sie durch die (Organisation zum Ausdruck kommen, wenn 
es die Umstände heischen, aber nicht in  der O rgan isa tion  a ls  molekulare Eigenbewegung 
im gegenteiligen S inne zur Regung des Ganzen. Entgegengesetzte Bewegungen schwächen 
einander, das  lehrt die primitivste Physik und —  die Lebensklugheit.

E in  zweites, w a s  uns a ls  E rbübel anhaftet, ist die Sc he e l -  u n d  Z a n k s u c h t .  Sie 
ist ontogenetisch zu begreifen, hat doch vorm als ,  da der „Schulmeister" der G nade  des 
P a t r o n s  und anderer Personen überantwortet war, jeder sich in die F ron t zu drängen ver
sucht. D aß  dieser häßliche Z u g  in unseren Reihen heute noch zu finden ist, hat seinen 
G ru n d  vor allem in den bisher unzulänglichen Besoldungsverhältnissen. Jetzt jedoch, da 
sich der Horizont klärt und der Ausblick au f  eine bessere Zukunft sich auftut, besteht die 
Hoffnung, es werde der W ettlaus um  Stellen, um privatstunden, um  Nebenäm ter und 
damit auch die schmutzige R ivali tä t  mählich ein Ende nehmen. Freilich, wenn w ir  die 
natürliche Entwicklung abwarten, ohne dabei mitzuhelfen, dürfte ein W andel  nicht allzu 
bald in Sicht sein. B e i  etwas Selbstzucht könnte er sich jedoch ehestens vollziehen. W eil 
nun Erziehung ohne Z w a n g  unmöglich ist, erscheint sie doch gegen das  natürliche Interesse 
gerichtet, um  den Entwicklungsgang, der im S inne Rousteaus zu lange dauern würde, zu 
beschleunigen, —  so habe ich bereits in F. 125 bei Aufstellung der T ag eso rd nu ng  für 
Lehrervereinsversammlungen einen P unkt eingereiht, der den soeben berührten Umstand 
trifft. E s  m u ß  i n  d e n  O r g a n i s a t i o n e n  d e r  L e h r e r s c h a f t  e i n  D i s z i p l i n a r r a t  
g e s c h a f f e n  w e r d e n ,  d e m  e s  o b l i e g t ,  a l l e  d a s  S t a n d e s a n s e h e n  s c h ä d i g e n d e n  
H a n d l u n g e n  d e r  M i t g l i e d e r  a u f z u d e c k e n  u n d  e n t s p r e c h e n d  zu a h n d e n .  W er  
unfern Schild befleckt, wer unsere K raf t  schwächt, wer a ls  Lehrer des Volkes feine Pflicht 
perletzt, soll h in aus  a u s  den Reihen der O rgan isa tion  und vor aller W elt  a ls  nicht zu 
u ns  gehörig bezeichnet werden! Dabei ist es gleichgültig, zu welchem Sonderfähnlein die 
O rgan isa t ion  gehört;  w a s  allen Lehrervereinigungen, w a s  dem ganzen Stande dringend 
nottut, das ist die Reinigung im  I n n e r n ,  die Abstoßung jener Elemente, die das  Gefüge 
zerfetzen. —

Noch ein drittes Übel möchte ich aufführen; es betrifft das  H i n a u s t r a g e n  d e s  
i n n e r e n  Z w i s t e s  i n  d i e  b r e i t e  Ö f f e n t l i c h k e i t .  Kein S tand  hängt den Hausstreit derart 
an  die Glocke wie die Lehrerschaft. M u ß  denn die klatschsüchtige Welt, die sich an unserem
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Hader „königlich delektiert", immer wieder A n laß  haben, mit dem Finger nach uns zu 
weisen und zu sag en : „Seht nur, seht, wie sie sich wieder einmal in den Haaren l iegen!" 
(Es gibt Mißhelligkeiten in allen L agern ; aber nirgends werden sie zur allgemein g an g 
baren M ünze  umgeschlagen. N u r  in unserem Stande finden sich „Helden", die mit Behagen  
an  dem P am p h le t  des Kollegen zehren und die leckere Kost in Kaffeehauswinkeln und 
Klatschzirkeln anderer A rt  präsentieren. D a s  ist eine harte S prache ; aber wer um  sich sieht, 
wird sie a lsba ld  gerecht finden. I c h  werde übrigens bei Gelegenheit mit konkreten Fällen 
dienen und infolange, a ls  die O rgan isa tion  nicht einen D isziplinarrat schafft, ihm  in den 
„B lä tte rn"  ein Plätzchen sichern. V or  allem wird hiebei die gemeinste aller Gem einheiten : 
die Denunziation, in s  Gericht genommen werden. —

Doch g en u g ; es ist G efahr , daß ich mich in einen heiligen Z o rn  schreibe, w a s  ich 
mit den vorstehenden Zeilen berühre» wollte, wird der Leser ohneweiters erkennen. Hof
fentlich wirkt der Gedanke wie so manches, w a s  a u s  den B l .  in die O rgan isa tionen  schritt, 
in absehbarer Zeit zum IDohIe des S tandes und auch zu dem der Schule; denn wer sitt
liche Charaktere erziehen will, m uß selbst ein sittlicher Charakter  sein. Kraft nach außen, 
Weinßeit im Innern: darin liegt unsere Ankunft. —

Literaturangaben.
4.) F ü r  L e h re rv e re in e .

Vielfach w ird nach guten T heaterstücken gefragt, die sich für Lehrervereine eignen. Im nach
folgenden biete ich eine Anzahl.

1. Paul Risch: Auf der Ferienreise. Lustspiel mit Gesang.
2. Eckstein: D er Besuch im Karzer. Humoreske.
3. Helbig: Nach G oethe. Lustspiel.
4. R. H ahn: P ikante Lokal-Nachrichten. Schwank.
5. Pohl: Sachsen in Preußen. Genrebild.
6. Belly: M onsieur Herkules. Posse.
7. Som m er: Am Ziel. Lustspiel.
8. C lem ent: Die Prüfung. Lustspiel.
9. Putlitz: D as Schw ert des Damokles. Schwank.

10. D orn: Die Dorfschule. Posse.
11. O, diese Rangen I Schw ank aus der Schulstube.
12. Saville: Die N eujahrsnacht eines deutschen Schullehrers. Genrebild.
13. M ilyus: K andidat Peschke im Examen. Burleske.
14. B auerm eister: Eine alte Schachtel.
15. G örner: Des Herrn M agisters Perücke. Lustspiel.
16. F riedrich : Ein Ständchen in der Schule. Baudeville.
17. D as Examen in der sächsischen Dorfschule.
18. B ahr: M an sucht einen Erzieher. Charakterbild.

D iese Stücke erschienen bei F. Bloch in Berlin C 2, B uderstraße 1.
19. W interfeld: M agister B läckstadius oder: D as H eiratsgesuch.
20. Fedrzejew ski: Verlobung im Lehreram tszim m er. (M üller. Laurahütte. Oberschles.)
21. Bruhn: Der Lehrer von Kirchdorf. (Härtel & Co., Leipzig.)
22. Die gute Behandlung. (A. Stulenrauch, Erfurt.)
23. Rektor Eberhardt. (Otto Klingbeil. Kolberg, Kummertstr.)
24. Die Schulm eister. (K onrad G laser, Leipzig.)

W er kennt noch m ehr solcher S tücke? Bitte darum ! M aterne.

Pädagogische Splitter.
143.) Man kann wohl annehm en, daß diejenigen Lehrer, die beständig schim pfen und schelten, 

nicht die besten sind, aber auch, daß diejenigen, die sich ab und zu bei tatsächlichem  Anlasse Luft 
machen, nicht zu den schlechtesten gehören.

144.) D as Leuchten der Kinderaugen ist die bindende Erklärung, daß die Seele bei der Sache ist.
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Die österreichisch-ungarische Schule in Konstantinopel.1
Von T h e o d o r  T a u b e r .

Von u n g ezäh lten , m u n te ren  D e lp h in en  b eg le ite t, d u rch fu rch t m a je s tä tisch  das sto lze 
Schiff d ie  b lau g riiu en , n im m erm üden  F lu tw e llen  des S chw arzen  M eeres, e inen  s ilb rig g län zen d en  
S tre ife n  am M eeressp iege l zu rü c k la sse n d . F e rn e  am  b lauen  H o rizo n te  e rsch e in en  die v e r
schw om m enen U m risse  d e r  g ra u e n  F e ls e n k ü s te , d ie  sich  dann  sp a lte t, um  d e r  schönsten  
a lle r  M eeresstraß en  P la tz  zu geb en . D e r B o sp o ru s! H ie r  R um elien , liie r A n a to lien ! D a 
E u ro p a , d a  A s ie n ! D ie a n s te ig en d en  U fe r  d ie se r  v ie lb esu n g en en  M eeresstraß e  schm ücken  
h e rr lic h e  L a n d s c h a f te n ; inm itten  g rü n e r  G ärten  m it im m erg rünen  G ew ächsen  stellen  z ierliche  
L a n d h ä u se r , d e ren  flache, h e llro te  D äch er sich  so schön au s dem  G rü n en  d e r  B lä tte r  heben , 
d u n k le  P in ie n  auf d e r  H öhe u n d  sch lan k e  Z y p re ssen  w erfen  h ie r  S ch a tten , g ew altige , e feu- 
u m ran k te , u ra lte  S ch lö sser un d  B u rg ru in en  e rzäh len  au s fe rn en  und  fe rn s ten  Z eiten , w eith in

leu ch te t das b len d en d e  - W eiß d e r  g le ichsam  aus dem- {Meere w ach sen d en  M arm orpa läste . 
O rtsch a ft re ih t sich  an  O rtschaft. ‘A uf R ufw eite  nähern-? sich  zw ei E rd te ile . F lin k e  B oote, 
g esch äftig e  S eg le r, e ilige D am p fe r beleben  die b e rü h m ten  F lu ten . S te tig  s te ig e r t  sich  die 
a u se r le se n e  S chönheit d ieses se lten en  E rd en fleckchens. N ich t m eh r weiß d as A uge, w ohin 
es z u e rs t b licken  solle —  bis endlich  das aus dom  W a ss e r  sich au ftü rm en d e  H ä u se rm e e r 
K o n stan tin o p e ls  voll den  B lick  b an n t. D e r  A nblick  d e r  R ie se n s ta d t is t unv erg le ich lich , u n 
b esch re ib lich . D as b u n te  H äu se rm ee r ü b e rra g e n  u n zäh lige , k u p p e lre ich e  M oscheen, d e ren  
hohe, m it G a le rie  v e rz ie rte  M inare tts  zum  so in n ig  tie fb lau en  süd lichen  H im m el w eisen . 
D as leu ch ten d e  W eiß  d e r  H äu se r, das R ote  d e r  D ächer, das G rü n e  d e r  W a ss e r  u n d  d ie  
B läue  des H im m els —  ein fa rb ig es  B ild , ein B ild , das n ich t se in esg le ich en  findet. „ Ich  sah  
A thens h e ilig e  R äum e, ich sah d ie  T em p e l von E p h esu s  u n d  w ar in D elph i, ich h ab e  E u 
ro p a  d u rc h s tre if t u n d  die schönsten  L ä n d e r  A siens b esuch t, a b e r  n irg e n d s  e r f re u te  m ein A uge 
ein A nblick , dem  von K o n stan tin o p e l zu  v e rg le ic h e n .“ So sp rach  L o rd  B y ro n . M öge m an

1 D er Balkan rückt uns, durch die Verhältnisse gedrängt, immer näher- S o  wird denn ein Bericht 
über das deutsche Schulwesen im alten Byzanz sicherlich von Interesse sein. Unser M itarbeiter, Herr Th. Tauber, 
w ar so freundlich, uns einen Bericht zu senden; die Bilder hat Herr Fachlehrer W agner beigestellt. D . Sch.
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von w e lch e r S eite  im m er kom m en, je d e sm a l w ird  d e r  e rs te  A nblick  d ie se r  ew igen  S tad t d es  
O stens ü b e rw ä ltig en d  sein  u n d  u n v erg eß lich  b le ib en .

K o n stan tin o p e l, an d e r  S te lle  u n se re s  E rd b a lle s  g e leg en , wo zwei M eere, zw ei E rd 
te ile  sich die H and reichert, an  d e r  S telle , wo ein unbesch re ib lich  sch ö n e r M eeresa rm  —  
«las G o ldene H orn  —  ins L an d  schne ide t, im B esitze des k o s tb a rs te n  H afens d e r  E rd e , cs 
is t von a lte rsh e r  s te ts  e in  e rs tre b e n sw e rte r  P u n k t gew esen . Die gew a ltig e  G esch ich te  d ie se r 
S tad t be rich te t «lies. Die v e rsch ied en sten  V ö lker käm pften  um  sie, A n g eh ö rig e  d e r  v e r
sch ied en sten  V ölker b e h e rb e rg t sie noch h eu te . D ieses V ö lk e rg em isch ! W elche  S p rachen  
u n d  R e lig io n sb ek en n tn is se ! In  d e r  M ehrhe it is t d e r  T ü rk e .  K rä f tig e  K u rd e n , g ew an d te  
A rm en ie r, sto lze A rab e r, g esch äftig e  G riechen , a rm e  L asen , sch laue  T sc h e rk e s se n , v e rsch la 
g ene  span io lisch e  Ju d e n , ra s s ig e  N e g e r  w ohnen  neben  V e r tre te rn  von V ö lk e rsch a ften  d e r 
v ie lsp rach ig en  B alk an h a lb in se l. D aß auch  alle  w esteuropäischen^V ^ölker in d e r  w ich tigen  Me
tropo le  am B osporus v e rtre te n  s ind , is t wohl se lb s tv e rs tän d lich . E n g lan d , F ra n k re ic h , D eu tsch 
land , Schw eiz, I ta lien , Ö sterreich"»»«! R uß land” haben  h ie r  A ngehörige,§ jd ie  oft g a r  sta ttlich e

K olonien  b ilden . B em erk t sei, daß es w ohl ke in e  g rö ß e re  w esteu ro p ä isch e  R e lig ionsgenossen 
schaft g ib t, d ie  n ich t in K o n stan tin o p e l e ine G eb e tss tä tte  besäße . Je d e  G roßm ach t E u ro p as  
h a t h ie r  auch  e ig en e  P o s ta n s ta lte n . U nd die m eisten  g rö ß e ren  S taa ten  b ez iehungsw eise  N a 
tionen  b esitzen  h ie r  ih re  e igenen  S chulen . D iese  S chulen  s in d  te ils  P riv a tsch u len  an  sich , 
te ils  sq lche P riv a tsch u len , die von dem  S taa te , d essen  Z u g eh ö rig e  sie in e r s te r  R eihe  zu 
u n te rric h te n  haben , m it g rö ß e ren  B e träg e n  su b v en tio n ie rt w erd en . Zu den le tz te ren  g e h ö r t 
d ie  ö s te rre ich isch -u n g arisch e  V olks-, B ü rg e r-  und  H an d e lssch u le  in P e ra . N eben  d ie se r 
Schule  b e s teh t in  K o n stan tin o p e l noch  eine zw eite  ö ste rre ich isch e  L e h ra n s ta lt , d ie S chu le  zu  
St. G eo rg  in Gal a ta  (V olks-, H an d e ls- und M ittelschule), d ie  von k a tho lischen  G eistlichen  g e 
le ite t w ird . D ie deu tsch e  un d  schw eizerische  S chu lgem einde b e s itz t e ine  V olks- u n d  O b er
rea lsch u le , m it H an d e lsk la ssen  und  K lassen  fü r  H ö h ere  T ö c h te r . E in e  F ilia le  d ie se r S chu le  
is t in H e id a r-P asch a , dem  A u sg a n g sp u n k te  d e r  an a to lisch en  E isen b ah n .

D ie ö s te rre ich isch -u n g a risch e  Schule in P e ra , dem  „ F ra n k e n v ie r te l11 K o n stan tin o p e ls , 
k an n  e inen  s ta ttlich en  N eu b au , d e r  in d e rse lb en  S traße  g e legen  is t, in «ler sich  auch  die 
G ebäude d e r  K . u . k . ö s te rr .-u n g . B o tsch a ft un d  die des k . u. k. K o n su la te s  befinden , se ine  
Wirkstätte nen n en . A n lage  u n d  E in ric h tu n g  des S ch u lgebäudes en tsp rech en  den  m o d e rn s ten
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u n d  w eitg eh en d sten  A n fo rd e ru n g en . D as G ebäude h a t b re ite  S tieg en , lu f tig e , m it k ü n s t
lerischem  W an d sch m u ck e  re ich  v e rseh en e  G änge , g roße , g u t g e lü f te te  U n te rr ich tsz im m er m it 
P a ten t-S ch u lta fe ln  u n d  -D anken. In  jed e  K lasse  fü h r t  die W asse rle itu n g . D e r L in o leu m b eleg  
d e r  F ußböden  d e r  L eh rz im m er is t ungem ein  zw eck en tsp rech en d  und n ach ah m en sw ert. D er 
g e räu m ig e  S chu lhof d ien t als S p ie lp la tz . D ie  Schule  h a t D am p fh e izu n g  und  e lek trisch es  L ich t. 
Z w ei K lav ie re  un d  ein H arm onium  sin d  in  ih rem  B esitze. H au ste lep h o n , re ich e  L e h rm itte l
sam m lungen  —  um  d ie  sie  w ohl die m eisten  S chulen  ben e id en  k ö n n ten  — , B ib lio theken  
fü r  L e h re r  u n d  S ch ü le r s teh en  zu r  V e rfü g u n g . G e leg en h e it zum  B ade b ie te t die sich  im  
d ritte n  S to ck w erk e  befind liche A n lag e  fü r  B rau seb äd e r .

D ie  Schule , d ie  u n te r  d e r  um sich tigen  un d  vo rzü g lich en  L e itu n g  des H e rrn  D ire k to rs  
W ein zed l s teh t, g en ieß t g ro ß es A n s e h e n ; sie is t v o re r s t fü r  d ie  K in d e r  ö s te rre ich isch -u n g a 
r is c h e r  S taa tsan g eh ö rig en  bestim m t, is t n a tü r lic h  auch  Söhnen  u n d  T ö c h te rn  a n d e re r  S ta a ts 
an g eh ö rig en  g eg en  ein n ich t g e rin g e s  S chu lge ld  geöffnet. (S ieh  s ta tis tisch e  B eigabe!) D ie 
ob eren  u n d  d ie  V o rb e re itu n g sk la ssen  b esu ch en  auch  S ch ü le r, bezw . S ch ü le rin n en  b is zum
18 . L e b e n s ja h re .

S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t U m g a n g s s p r a c h e R e l ig io n s b e k e n n t .
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Volksschule 
I.—V. Klasse 204 119 9 1 34 5 i 5 2 2 1 — 3 2 — 66 4 11 5 23 2 5 44 20 3 75 43 5 58 1 i

K nabenbür
gerschule 73 23 3 —37 3 i — 1 — 3 — — — 2 25 — 4 — — 2 2 16 22 2 14 13 2 41 2 i

M ädchen
bürgerschule 40 12 3 — 14 1 i — 3 — 2 — — 3 1 18 — 1— 1 — 2 6 11 2 8 7 1 24 - —

Vorbereit.-
klassen 83 25 1 — 46 7 — — — — 1 — — 1 — — — 2 — — 4 6 33 36 1 11 26 —40 4 —

U nd  n u n  e in iges au s den  „M itte ilu n g en “ Uber U m fang , E in te ilu n g , L e h rp la n  u n d  L e h r
p e rso n en  d ie se r  S ch u le :

D ie  ö s te rre ich isch -u n g a risch e  Schule  in  K o n s tan tin o p e l is t  e ine  vom  k . u . k . M in isterium  
des Ä ußern  su b v en tio n ie rte  P riv a tsc h u le  u n d  b e s te h t au s e inem  K in d e rg a r te n , e in e r  fün f- 
k la s s ig e n  V o lksschu le  fü r K n ab en  u n d  M ädchen, e in e r  d re ik la ss ig e n  B ü rg e rsc h u le  fü r K n ab en , 
e in e r  zw e ik la ssig en  B ü rg e rsch u le  fü r M ädchen (d e r 7 . u n d  8 . J a h rg a n g  s in d  in e in e r  K lasse  
v e re in ig t) u n d  e in e r  zw e ik la ssig en  H an d e lssch u le . A ußerdem  b es teh en  zw ei V o rb e re itu n g s
k la s sen  f ü r  so lche S ch ü le r, bezw . S ch ü le rin n en , d ie  ohn,e K e n n tn is  des D eu tsch en  in  d ie 
Schule  ein  tre te n  u n d  in fo lg e  ih re s  A lte rs  n ich t in  e ine  d e r  d re i u n te rs te n  K la ssen  au fg e
nom m en w erd en  k ö n n en . D ie  U n te rr ic h ts sp ra c h e  is t d ie  d eu tsch e .

Im  a llgem einen  g e lten  d ie  L e h rp lä n e  fü r  fü n fk la s s ig e  V o lk ssch u len , an den en  je d e r  
K la sse  ein S c h u lja h r en tsp rich t, d ie  fü r  d re ik la ss ig e  B ü rg e rsch u len  fü r  K n ab en  u n d  M ädchen 
u n d  fü r  zw e ik la ssig e  H an d e lssch u len  in Ö s te rre ich . In  B e rü c k s ic h tig u n g  d e r  e igen tüm lichen  
O rtsv e rh ä ltn isse  m uß ten  e in ige  Ä n d eru n g en  vorgenom m en w erd en , d ie  d iesen  R ech n u n g  tra g e n . 
So is t z. B . F ran zö s isch  ein o b lig a te r L e h rg e g e n s ta n d  von d e r  3 . K la sse  a u fw ä rts , außerdem  
w erd en  an  d e r  A n s ta lt U ngarisch , Ita lien isch , S e rb o k ro a tisch , G riech isch  un d  T ü rk is c h  als 
zum  T e il  u n v erb ind liche , zum  T e il v e rb in d lich e  L e h rg e g e n s tä n d e  g e le h r t, v e rb in d lich  fü r  
je n e  A n g eh ö rig en  d e r  M onarchie, fü r d ie  e ine  d e r  g en an n te n  S p rach en  d ie  M u tte rsp rach e  
is t. —  A n d e r  H an d elssch u le  w ird  au ch  E n g lisch  v o rg e trag en .

D ie S ch ü le rzah l in den K lassen  sch w an k t zw ischen  20  un d  4 0 . F ü r  d ie  L e h rp e rso n e n  
g e lten  im  a llgem einen  die V o rsch rif ten  d e r  Schul- un d  U n te rr ic h tso rd n u n g  fü r  ö ste rre ich isch e  
V olks- un d  B ü rg e rsch u len . D ie S chu le  w ird  d u rch  e in  O rg an  e in e r d e r  k ü sten län d isch en  
L an d essch u lb eh ö rd en  in sp iz ie rt.
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O bw ohl d ie  Schu le  vom  k . u. k . M inisterium  des Ä ußern  su b v en tio n ie rt w ird  un d  d ieses 
d ie  L e h rk rä f te  en d g iltig  e rn e n n t un d  obw ohl d ie  k . u . k . B o tsch a ft in  K o n s tan tin o p e l die 
O b erau fs ich t fü h r t,  so h a t d ie  Schu le  doch den  C h a ra k te r  e in e r  P r iv a ta n s ta lt .  D ie  L e h re r  
un d  L e h re r in n e n  d ie se r  Schu le  haben  k e in en  D ien ste id  ab zu leg en  u n d  h ab en  k e in e  P e n s io n s 
b e rech tig u n g . Doch sin d  die m eisten  L e h rp e rso n e n  an e in e r  Schule  e ines ö s te rre ich isch en  
K ro n lan d es  defin itiv  a n g e s te llt und  g eg en  K a ren z  d e r  G eb ü h ren  und  W e ite re n tr ic h tu n g  d e r  
P e n s io n sfo n d sb e iträ g e  zum  B ehu fe  d e r  D ien s tle is tu n g  an  d ie se r S chule  b e u rla u b t. D e r 
D ire k to r  und  v ie r L e h rk rä f te  sind  S ta a tsb e a m te ; an  e in e r S taa tssch u le  in T r ie s t  a n g este llt, 
sin d  d iese  d e r  S chule in P e ra  zu r  D ien s tle is tu n g  zu g ew iesen .

D ie S chu le  u n te rs te h t dem  S ch u lra te ; d ie se r b ild e t d ie  II . S ek tion  des G e n e ra lra te s  
d e r  ö s te rre ich isch -u n g a risch en  W o h ltä tig k e itsg ese llsch a ft.

An d e r  Schule  w irk e n : 1 D irek to r, 1 H an d e lssch u lle h re r, 5 B ttrg e rsc h n lle h re r , 1 B U rger- 
sch u lleh re rin , G V o lk ssch u lleh re r, 1 L e h re rin  fü r  fran zö s isch e  S p rach e , 1 K in d e rg ä r tn e r in , 
1 H a n d a rb e its le h re rin , 1 L e h re r  f ü r  den  katho l. R e lig io n su n te rric h t u n d  H ilfs leh re r fü r den 
U n te rr ic h t in den  v ersch ied en en  S p rach en . S ten o g rap h ie - und  V io lin u n te rrich t sin d  w ah lfre ie  
G eg en stän d e .

D as in K ü rz e  m eine A u sfü h ru n g en  Uber den  v a te r län d isch en  K u ltu rp ilo ten  im fernen  
O rien t.

s  <Lie(d)k vorm  M a i .
(M undart der Dörfler westlich von P lan , Westböhmen.)

Da M ai i8 Iv ie d a  k u m n ia , d a  M ai i s  w ie d a  d a o ,

J s  alias blöühwciß u da Himml is schaü bOo,
O

U w ö ü  d V iiag l sna fillga U a llas  slla b lö ilh i,
D°o roiab M a vonn Hnrchn u Schau« grod möüb;

U waal a me beaVowegn su« gfrei,
O

Sn« fiNgn c halt des Lie(d,l vonn M ai.

Öiitza sitz c am R oi d«o u schau ümandüm,

D«o schöußn böü Schwalm üm, bal grod, bal in d« Krümm;

I n n  D orf drunt gatzn d He(h)n« u krahn d Hohn« um  d Wett 
U  d Spirkn trogn Fedal« in* Jast a süar» Delt,

J s  a Lebm u a  Getan u a Freid;
O O

Da M ai, ja, des iS halt «ra Zeit!

D nrt untn bann Bach g«e(h)t da Gonsar« mit da G o«s;
W as niat glei « Mensch ko«, da Gonsar«, de« kva's:

Fnfzäah gunga G ansla af «mal z«n» Hüü(t)n u z«nn Danüa,hr,n! 
u «NN gonzn Toch am Boinan fa u ko« Müüdi(gikeit gschpüa(r>n,

J a ,  dao ghaöat scho denn« mos bnjoll!
J s 'S  Ma schöüa löüw a, ich ho schaü ma Rauh.

Oütza M aU  e owa hurch»! Schreit da Gugug niat aa?
Öütza beitl e owa mein Seckl! Nex drinn« wenn waa,

O
Dao möüßl a me owa ärchann! Dao kamm e ja in d' Schul(d>n! 
's  ganz G«o(h)a kva G(e,ld ho(b)m, dao kannt da Gugug mi huln! 

' s  is owa denn« NU a klois Wengal drinn« 
u 's  on«, de* roiab se scho sinn"!

We« roi"b se dann osurgn in der« schaün«, schaün« Zeit!
Jedas Gras»!, jed»s Bleml, jed»z 58üachat haot fa Freid;
We« dao tut an Kuapf hänga u ümgrau(n)}n ko«,

o
De« is sich« a ©iemannl, dea is halt ko« Mo«.

B in e sr-och, dar«me gav« su« gfrei,
D llram e gfrei« kva üw a dcan schaün M ai!
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Wörtliche Übertragung ins Hochdeutsche.
Der M ai ist wieder kommen, der M ai ist wieder da,
I s t  alles bliihweiß und der Himmel ist schön blau,
Und wie die Vögel so singen und alles so blüht,
D a wird man vom Horchen und Schauen geradlezu) müb;

Und weil ich mich deswegen so freu,
S o  sing ich halt dies Siebet vom M ai.

Jetzt sitz ich am R ain  da und schau um und um,
D a schießen die Schwalben umher, bald geradeaus, bald in der Krümm ung;
I m  Dorf drunten gackern* die Hühner und krühn die Hähne um die Wette
Und die Spatzen tragen Federchen ins Nest ein für ein Bett,

I s t  ein Leben und ein Getue und eine Freud;
Der M ai, ja, das ist halt auch eine Zeit!

D ort unten beim Bach geht der Gänserich mit der G ans;
W as nicht gleich ein Mensch kann, der Gänserich, der kann's:
Fünfzehn junge G änslein auf einmal zum Hüten und zum Ernähren!
Und den ganzen Tag auf den Beinen sein und keine Müdigkeit verspüren,

J a ,  da gehört schon (denn) doch was dazu!
Js ts  mir schier lieber, ich Hab schön meine Ruh!

Jetzt muß ich aber horchen! Schreit der Kuckuck nicht auch?
Jetzt schüttle ich aber meine Hosentasche! Nichts drinnen wenn wär,
D a müßt' ich mich aber ärgern! D a käm ich ja in die Schulden!
D as ganze J a h r  kein Geld haben, da könnt der Kuckuck mich holen!

's  ist aber doch noch ein kleines Wenigerl drinnen 
Und das andere, das wird sich schon finden!

W er wird sich denn absorgen in dieser schönen, schönen Zeit!
Jedes Gräslein, jedes Blümlcin, jedes Vogerl hat seine Freud;
W er da noch den Kopf hängen und herumraunzen kann,
Der ist sicher ein ©imnnbl2, der ist halt kein M ann.

B in ich froh, daß ich mich gar so freu,
D aß ich mich freuen kann über diesen schönen M ai!

A. Haubner.
Leseregeln: Bei deutschen Kurrentbuchstaben ist der Laut rein, bei Lateinbuchstaben „durch die Nase"

O
zu sprechen, a — dumpfes a mit der Mundstellung für o, kleines a — kurzes, hervorgestoßenes, schwaches a.
I n  () stehen, um die W ortbilder deutlicher erkennbar zu machen, Buchstaben, die nicht zu lesen sind!

Eine Lehrerfahrt.
(Fortsetzung.)

U nser nächstes Ziel S a lz b u rg  erreichen w ir am 22. abends. W ir stehen im Alpenlande. Vom 
K losterberge und der Richterhöhe grüßen uns, scheinbar ganz nahe, der G eisberg, der U nterberg mit 
seinen M arm orbrüchen der Staufer und in näherer oder größerer Ferne ein Reihe anderer B ergriesen. Tief 
unter uns liegt die Stadt, von einem blauen Bande, der Salzach, durchflossen, gekrönt im H intergründe 
von der alten Burg, ein W underbild, wie es schöner K onstantinopel, Neapel oder L issabon kaum 
bieten können. Der Abend senkt sich auf die bew aldeten Höhen. W ir schreiten hinab. Sechs Schläge. 
Horch! W as ist d a s?  Ein G lockenspiel! Alles lauscht! Und da setzt hoch oben die Orgel ein, und 
über uns erbrausen hehre Klänge eines C horals. E rschüttert durch die H imm elsstimm e sieht alles 
da, entblößt das Haupt. D as w ar unsere Sonntagsfeier! — U nser freundlicher Führer, H err Festraets 
van Tienen, schlägt bei schönem  W eiter Besteigung des G eisberges und den Besuch des M useum s 
vor. T rübe blickt am nächsten M orgen der Himmel. A ussicht ist nicht zu erw arten. W ir besuchen 
das M useum, das trotz lokalen C harakters doch auch viele G egenstände von allgem einem  Interesse

1 gatzn (Egerländer „Vokabeln"!) — das Gackern nach dem Eierlegen.
2 Schwächling, auch Pantoffelheld.
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birgt. Vor dem Edikt des Erzbischofs Leopold Anton von Firmian, durch das 32.000 evangelische 
Salzburger vertrieben w urden und in O stpreußen eine neue Heimat fanden, blieb m ancher stehen, 
dem die Nachkommen jener A usw anderer gar gut bekannt sind. Auch M ozarts Standbild und sein 
Spinett im M useum weckten lebhaftes Interesse. Doch die Stunden fliegen. Mit der Lokalbahn geht’s 
nach B erch tesgad en  am Fuße des W atzm ann, jenes mächtigen B ergriesen. W ir sind zu früh an
gelangt und kehren im Schloßkeller ein, den Kollegen Max als Führer erw artend. Da höre ich aus 
dem vorderen Zimmer lebhaftes Rufen. Ich eile hin. D er Prinzregent ist vorbeigefahren. Die eh r
würdige, volkstüm liche Persönlichkeit fordert unsere Huldigung. Im Telegram m  bringen w ir sie zum 
Ausdruck. Die gütige Antwort erreichte uns später in W ien. Doch d e r freundliche Führer erscheint. 
E s geht zum Königssee. Schnell gleitet das M otorschiff über die dunkle, spiegelglatte Fläche. H alb
zahm e W ildenten haschen nach jedem  hingew orfenen Bissen. 4 —600 m ragen steile Abhänge aus 
dem 2 km breiten und 200 m tiefen See. Herrliche Buchen überall bis zum W asser, wo nur ein 
Baum W urzel zu fassen vermag. D arüber steil abfallende kahle Felsen. Bald rechts, bald links 
stürzen kleine Q uellflüsse als feine, w eiße Streifen oder Schleier herab. Aber nun lichtet sich der 
Himmel. W as ist das W eiße da weit hinten, wo der W olkenkranz sich lichtet? Herr des Himmels! 
D as sind ja schneebedeckte Berge. Wie unendlich der alte W atzm ann doch in den Himmel ragtl 
W ie gewaltig seid  ihr Berge auf G ottes schöner E rde! Schon ist der Bergriese w ieder umhüllt. W arum 
aber das D rängen dort vorn am Bug? Scharfe Augen haben einen Hirsch erspät.1 Es ist das Jagd
gebiet des Prinzregenten, wie eine Tafel am See zeigt. St. Bartholom ä erscheint, Reisende steigen 
aus. W eiter fährt das Schiff. Da kläglichängstliches Gebelle. Unserm Führer ist das Hündchen vom 
Schiffe entlaufen. Laut hallt seine Klage zu uns. Armer Köter! D as nächste Schiff bringt dich heim.

(Schluß folgt.)

Von der Ersten österr. Arbeitsgemeinde für pädagogische Forschung.
I m  nachstehenden veröffentlichen wir das erste Verzeichnis der Mitglieder. E s  wird er

sucht, bei den Einsendungen den vollen Namen und Titel beizusetzen, ingleichen die genaue 
Anschrift, damit allfällige Mitteilungen zugemittelt werden können. Zunächst sind die Namen 
jener Mitglieder, von denen ein Beitrag (die Ausfüllung eines unserer Fragebogen) vorliegt, 
angegeben; an zweiter Stelle die der bloß angemeldeten Teilnehmer. Als vorläufige Arbeit 
gilt die in F. 125 ans S .  2915  zur Ausfüllung vvrgelegte Tabelle.

a) Arbeiten haben eingesendet:
1. R . Kotsch, Lehrer in Füllstein, Österr.-Schlesien. — 2. Viktor Kruschhaudl, Lehrer in Schönau bei 

Grusbach, S . M ähren. — 3. Richard Hauptmann, Lehrer in Scheiblingkirchen. — 4. H ans Thumerer, Lehrer 
in Habakladrau bei M arienbad. — 5. Fanny Welser, Lehrerin in Tieberschlag bei Neuhaus. — 6. Adolf 
Wunderlich, Lehrer in Friedrichsreuth bei Roßbach, Böhmen. — 7. Robert Polzer, Lehrer in Pojanamikuli 
bei Gurahumora, Bukowina. — 8. Rosa Finger, Lehrerin in Rennstein, P . Villach. — 9. A. Förster, Lehrer 
in Pau lusbrunn . — 10. Gustav Schmicdt, Lehrer in G roß.Dittersdorf, Nordmähren. — 11. M arie Rumpler, 
Lehrerin in Komotau. — 12. Jo rd an  Matschi, Lehrer in Ostra, Buchcnland. — 13. W. Sembera, Schilt, 
in Maiersch, P .  Unler-Plank, N.-Ö.. — 14. Peter D iridl, Schilt, in Pachgraben, P . Grahramig, 0 . - 0 .  —
15. Ludwig Demal, Schilt, in Winklarn, N .-Ö. — IG. Karl Wöß, Schilt, in Kollmitzberg, Bez. Amstettcn.
— 17. Josef Frank, Schilt, in Brod. — 18. I .  Hullitschka, Schilt, in Unola. — 19. Ernst Kindermann, 
Schllt. in Unter-Parschenbrunn, P . Sierudorf, N .-Ö. — 20. August S tepan, Schill, in Kschentz bei Mies.
— 21. Richard Chluy, Schllt. in Koischa», M ähren. — 22. Friedrich Leibetfeber, Schllt. in Ried, Zillertal.
— 23. Josef Luegmayer, Schllt. in Puchenau bei Linz, O .-Ö . — 24. R. Dzimirski, Obi. in Füllstein, Schlesien. 
25. A. Wanschura, Obi. in Krzeschitz. — 26. Robert Jauernig , Obl. in Matzdorf, Bez. Bielitz, Schl. — 27. 
E. Wenzl, Obl. in Bober. — 28. Alois Peische, k. k. Professor in Laibach. — 29. P a u l Marek, Schllt. in 
Bonkan, Schlesien. — 30. Josef Frißenegg in Waldbach. — 31. Franz Hirsch in Sonnbcrg bei Gratzen. — 
32. Karl Preißler in Kohlstatt. — 33. Anton Beer in Krzellomitz. — 34. Jysef Grusser in Schwaden. — 
35. Josefine StegenSek, Lehrerin in Spitatiä. — 36. Ernst Nohl in Reichen-Wernstadt. — 37. Josef Sotner 
in Goißl, P .  Grundlsee. — 38. Josef Mulzer, Schullt. in G lashütten. — 39. Theodor Schaffer in Giebau, 
Mähren. — 40. Gustav Manz in Zwiniacze, Bukowina. — 41. Scheibenreiter in Würflach. — 42. Klökl 
in S t. Bartholomä bei Hohenmauten, Steierm. — 43. Tüffer in S t. Leonhard, Steierm. — 44. Andreas 
Wildauer, Schllt. in Tue, P .  Lauersdorf, Tirol. — 45. Josef Kunz, Lehrer in Prohorz. — 46. Alois Ne. 
Bauer, Lehrer in Altensteig, N.-Ö.

1 Böse Menschen behaupten, es sei ein für allemal ein „Hirsch" aus Holz aufgestellt worden. D. Sch.
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b) Angemcldet haben sich weiter:
1. Sepp Klimscha, Lehrer in Ebensee. — 2. A. KraSnigg in Alland, P . Alland II. — 3. Wilhelm 

Seitinner, Lehrer Wien, XI. Vierthalergasse 7. 11/15. — 4. Peter D iridl, Schllt. in Pechgraben, P . G roß
raming. — 5. Anton Heller, 061. in Hradzcn, P . S taab . — 6. Augustin Kollmann, Lehrer in Gottowitz, 
P . S taab . — 7. Franz Zimmer, Lehrer in Tuschkau, P .  S taab . — 8. Ju l iu s  Röhlich, Lehrer in Honositz, 
P . S taab . — 9. Karl Hirsch, Lehrer in Ellhotten, P .  Dobrzan. — 10. Eduard Pötzl, Lehrer in Holleischen, 
P . Holleischen. — 11. Franz Stadlm ann, Lehrer in Hradzen, P . S taab . — 12. Wenzl Loos, Lehrer in 
Krzeschitz. — 13. Kornel Kokotek, Lehrer in Oderberg, S ta d t II. — 14. Jo h an n  Sommer, Schllt. in Dereisen, 
P . Kolleschowitz in Böhmen. — 15. Anton Bibro, Lehrer in Bukowetz, P .  Jablunkau, Österr.-Schlesien. —
16. Basil Prystupo, Schllt. in Ardul-Rußmoldamitza, Bukowina.

B # $  dem Eehreralbttm .
61.

M it Ach und Weh hat er die 4. Lateinklasse passiert; in der 5. befaßte er sich mit Luft
schiffahrt, d. H., er flog und wurde nach Jah ren  des Bummelns Notlehrer, dann Aushilfslehrer, 
dann nach einer unter Pardon abgelegten Befähigungsprüfung Schulleiter in Buxtehude —  
just keine Zierde des S tandes. M a u  sollte meinen, die Rettung in diesen Hafen sollte ihn 
bescheiden, sollte ihn dankbar machen. Doch keineswegs! Wenn er einmal aus seinem Winkel 
hervorkriecht und zur Bezirksstadt kommt, kennt er nur die akademische Welt, sitzt bloß als  
lustiger Trabant an dem Nvbeltisch und präsentiert dort zum Gaudium der Praktikanten die 
mühsam geretteten Phrasen aus Caesar und Ovid.

Der Sternhimmel.
Funl.

D e r  F i x s t e r n h i m m e l  u n d  d i e  P l a n e t e n .  Die Zeit der mitternächtlichen D äm 
merung ist dem Studium des gestirnten Himmels nicht günstig; die schwachen Sterne werden 
dem unbewaffneten Auge gar nicht sichtbar, und auch die hellen verlieren viel von der Pracht 
ihres Glanzes. Die Bilder der Sommer- und Herbsthimmels —  Bootes, Krone, Herkules, 
Leier, Schwan, Adler, auch der um Mitternacht heraufsteigende Pegasus treten endgültig die 
Herrschaft an. Zwillinge, Krebs, Wasserschlange. Becher, Rabe verschwinden ganz, Lowe und 
Jun g frau  sinken immer mehr zum westlichen Horizont herab. —  Venus gelangt aus dem 
Sternbild der Zwillinge bis in die an helleren Sternen arme Region zwischen den Hauptsternen 
des Krebses und dem Löwen. S ie  ist noch etwa 1 7 a  Stunden lang Abendstern. Der junge 
M ond geht am 26. (vorm. 10 Uhr) an ihr vorüber. M a r s  und S a tu rn  verschwinden nun :
M a rs  gehr anfangs um Mitternacht, zuletzt schon etwa um halb 11 Uhr unter, S a tu rn  ist,
da er am 13. (nachm. 3 Uhr) in die Konjunktion mit der Sonne gelangt, den ganzen M onat
hindurch unsichtbar. M a rs  geht am 23. um 10 Uhr vormittags an Regulus (a im Löwen)
vorbei, 0 °  4 6 '  nördlich. Am 28. um 5 Uhr nachmittags holt ihn der Mond auf dem Wege 
in der Ekliptik ein. Merkur wird in der ersten Monatshälfte nach Sonnenuntergang auf kurze 
Zeit (bis zu einer halben Stunde) im Westen sichtbar, verschwindet aber schon Mitte J u n i ;  
am 19. um 9 Uhr vormittags ist er in größter östlicher Elongation, 2 4 °  5 5 ' .  Ju p i te r  geht 
anfangs bald nach Mitternacht, zuletzt bereits gegen halb 11 Uhr auf und ist dann bis zum 
Tagesanbruch zu sehen. Am 13. um 1 Uhr vormittags ist er in Mondnähe. —  Auch m i t  
d e n  s chwächs t en  F e r n r o h r e n  k ö n n e n  d i e  v i e r  g r o ß e n  u n t e r  d e n  acht  J u p i t e r »  
m o n d e n  w a h r g e n o m m e n  w e r d e n .  —  Die Sonne tritt am 22. um 8  Uhr vormittags 
aus dem Zeichen der Zwillinge in das des Krebses; damit durchschreitet sie den nördlichsten 
Punkt der Ekliptik ( 2 3 0 2 7 '  nördl. Dell.). S ie  hat an diesem Tage den längsten Tag- und 
den kürzesten Nachtbogen. Som mers Anfang (Sommersolstitium). —  M o n d : 1. um 3 Uhr 
nachm. 3 M in. Letztes Biertel. 8. vorm. 6 Uhr 18 '3 Min. Vollmond. 15. nachm. 3 Uhr 20 
M in. Erstes Viertel. 23. nachm. 4 Uhr 33 '2  Min. Neumond. 30. abends 8  Uhr 24°5 Min. 
Letztes Viertel. Mond in Erdnähe am 5-/6. J u n i  Mitternacht, in Erdferne am 17. abends 
um 10 Uhr.
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Latein-Kursus für Lehrer.
Vorbemerkung. Wie vorauszusehen war, hat sich in mißverständlicher Auffassung dieses neuen Ab

schnittes der „B l." ein Meinungsstreit entwickelt, der besonders von einer Seite her explosiv zum Ausdrucke 
kam. D as kann mich natürlich in Verfolg der Geraden Linie nicht behindern. Doch eines bin ich den 
Gegnern schuldig, die Aufklärung nämlich. Eigentlich habe ich sie in F . 121 vorweggenommen, aber, wie 
es scheint, nicht deutlich genug. N un denn: W as ich mit dem Latein-Kursus verfolge, ist nicht mehr als 
die Erklärung gangbarer und dabei wieder hauptsächlich solcher lateinischer Sentenzen, die uns in den Lehr
büchern der Pädagogik entgegentreten. Soll denn in der Tat der Lehrer allein dazu verurteilt sein, jene vpn 
den Römern ererbten Redensarten, die zum Gemeingut der Bildung geworden sind und vornehmlich in unserer 
Fachwissenschaft inhaltlich ein Stück unentbehrlicher Dogmatik ausmachen, im Aufbau und dadurch in ihrem 
Wesen nur obenhin zu erkennen?! Der gewesene Gymnasiast hat, wenn er es auch nicht über die Q uarta  
brachte, soviel Latein ins Leben hinübergerettet, daß er das Geflügelte W ort richtig und geläufig zu ver
wenden in der Lage ist; dem Realschüler hilft das Französische, Italienische oder Englische; nur dem Lehrer 
ist nichts zur Hand, w as ihn im Gebrauche der Sentenz sicherte. W enn das bißchen Formenlehre, so cs 
naturgemäß mit hinein fließt, schon als regelrechter Lateinunterricht oder als Absicht einer Grenzüberschrei
tung gedeutet wird, so steht dies mit unserer Tendenz nicht in Übereinstimmung. Eines kann man uns auf 
keinen Fall verwehren, daß wir nämlich gleicherweise nns aus anderen Domänen das zum allgemeinen 
Bildungswerte Gewordene holen, wie andere, von denselben Motiven gedrängt, aus unseren Quellen schlürfen.

5. Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu.
Dieser für unser modernes Unterrichtsproblem so wichtige und darum häufig verwendete 

Satz fuhrt uns hinsichtlich der lateinischen Formenlehre die 4. Deklination vor. Damit ist dem 
Leser die Deklination in ihrer fünffachen Gestaltung mit Rücksicht auf den a l l g e m e i n e n  
Charakter nahegerückt. Einzelnheiten, die hauptsächlich bei der 3. Deklination in reicher Zahl
austreten, können hier selbstverständlich nicht einbezogen werden.

Vorerst die Übersetzung der obigen pädagogischen Sentenz! —  Nichts —  nihil —  S tam m  I 
Der „Intellekt" (Geist) deutet auf intellectus. D a s  „ p r iu s“ erinnert an p r im us (Der Prim us 
der Klasse!), ingleichen sensu s  an „S in n " .  Also ist der deutsche Wortlaut aufgedcckt: Nichts 
ist im Geiste, ivas nicht zuvor (vor dem „ersten") gewesen ist im S inne (in der Sinneswelt). 
—  Auf den M odus bei fuerit werden wir später einmal zurückkommen, um zu zeigen, um wie 
vieles genauer der Lateiner die Satzverhältnisse nngab, a ls  es bei uns der Fall ist. —  Die
Deklination von intellectus und sen su s  ergibt folgendes Schema:

S i n g u l a r .  P l u r a l .
1. intellectus ( sen su s)  intellectus (sen su s)
2. in te llectus ( sen su s)  in te llectuum  ( sen su u m )
3. intellectui (sensu i)  in te llectibus ( sen s ib u s)
4.
5. intellectum  (sen su m )  in te llectus ( sen su s)
6. in tellectus ( sen su s )  in tellectus ( sensus)
7. in tellectu (sensu )  in te llectibus ( sen s ib u s)

Die denkbar einfachste Deklinationsart 1 Die Präposition in deutet bereits auf den Ab
lativ, der als Lokalsall dient. —  D a  mit dieser Sentenz in einem Atem auch die Locke'sche 
tabu la  rasa  angeführt wird, so sei anschließend noch daraus verwiesen, daß im ta b u la  un
schwer die „Tafel" und im r a s a  das deutsche „abgeschabt —  gereinigt" (Vgl. rasieren 1) zu 
erkennen sind. Frei übersetzt: Unbeschriebene Tafel (unbeschriebenes Blatt). Wer hat Lust, als  
Übungsaufgabe die Verbindung tabu la  rasa  in die sechs Fälle des S ing . und P lu r .  zu über
tragen und zur Korrektur einzusenden?

Schulgesetze.
Fürchtest du dich, durch knechtisch G esetze knechtisch zu w erden?
Sei nur innerlich frei und du b ist dennoch nie Knecht I 
Sieh, das G esetz ist Rahmen, die Füllung wird dein G em älde:
Male dunkel, mal’ licht: d e in  ist doch Farbe und Bild.

Originalbeitrag von H. K lo tz in g er.
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Mdagogische Distichen.
Von Krnst I-reimut.

8. Nssicht für jeden.
Wahrlich! je besser w ir sind, je besser auch werden die Menschen 

Um uns her; drum sei, besser zu werden, uns Pflicht.
9. SelM nchl.

Sahst du, wie sehr schon das Kind auf seinen Vorteil bedacht ist? 
Umso gewichtiger bleibt's, daß man den Edelsinn pflegt.

10. Nichtige Wertschätzung.
Wolle die Jugend gering nicht schätzen, das Alter zu hoch nicht; 

Besser ein kecker Knab' als ein verblödeter M ann.

Die W ech se ln d e .
Zusam m engestellt von A. F e lb in g e r.

Zur 23. Krage.
S oll eine Vermehrung der Titel angestrebt werden oder nicht?

42. Urteil. Jo s e f  M ulzer, S c h u l l e i t e r  in G lashütten bei Dreihacken. Auch D irektor Fraun- 
gruber hat zu d ieser Frage Stellung genomm en. Von seinen Argumenten ist mir eines besonders 
einleuchtend, nämlich das, daß mit den Titeln auch die Mittel w achsen m üssen. Für städtische Ver
hältnisse mögen seine Ausführungen ja ganz zutreffend sein, obzw ar auch die V erneiner in d ieser 
Frage, die den idealen S tandpunkt in den V ordergrund rücken, gewiß m anches für sich haben. Für 
uns Landlehrer aber wird diese Frage im m er eine des grünen T isches bleiben, ob wir jetzt drei oder 
dreißig Titel haben. W ir bleiben Lehrer.

B etrachten w ir uns, wie sich der Bauer (ich habe vor allem den Egerländer Bauer im Auge) 
zu den Titeln der Staatsbeam ten der verschiedenen Kategorien stellt, mit denen er in B erührung kommt.

1. D as Steueram t. Da im ponieren ihm vor allem nur die Beamten des K assenraum es: der Herr 
S teuereinnehm er und der Herr Kontrollor. Daß diese beiden nun den Titel Verwalter oder O ber
verw alter führen, ist 99 °/o von ihnen gänzlich unbekannt. „Uaf da anan Seit’n dou sitz’n a nu eppas 
Schreiba.“ Damit meint e r  die Beamten vom Offizial abw ärts. Deren Titel sind ihm natürlich auch 
eine terra  incognita.

2. Die B ezirkshauptm annschaft. Der B ezirkshauptm ann (ob d ieser nun A m tsleiter [O berkom 
missär], w irklicher B ezirkshauptm ann oder Statthaltereirat ist, gilt ihm gleich) und der Kommissär 
sind die M änner, deren Titel e r kennt, w obei der letztere seinem  Empfinden nach auf einem ganz 
kleinen B eam tenposterl sitzt.

3. Die E isenbahn. Da gibt es für ihn den V orstand und den Kassier. W elchen Titel diese 
eigentlich führen, weiß er w ieder nicht.

4. D as Bezirksgericht. Da kennt er nur den H. Bezirksrichter. (Ich glaube nicht, daß  einem 
echten, rechten E gerländer Bauer schon das W ort Landesgerichtsrat über die Lippen holperte) und 
den G rundbuchsführer.

5. Läßt er auch bei anderen Ämtern seine ausgleichende G erechtigkeit w alten? Für ihn gibt
es eben nur Postm eister; ob dieser nun Expedient, Offiziant, Postm eister I. oder II. Klasse ist, das
läßt ihn kalt. „Dau kannt ma sö ja Zunga brech’n mit dem  dum m a W ortan“ ist seine Meinung.

6. Eine R espektsperson allerersten Ranges ist für ihn der H err W achtm eister (der G endarm erie-
W achtm eister). W enn dieser ins W irtshaus tritt, fliegen sofort alle Käppiein in die Ecke, die recht 
häufig vor dem Herrn Lehrer seelenvergnügt aufbehalten w erden.

7. Haben w ir schon m ehrere T itel: O berlehrer, Lehrer I. und solche II. Klasse. Die G eschichte 
vom Lehrer I. Kl. und II. Kl. ist ihm w ieder total unbekannt. Da gibt es einfach einen O berlehrer 
und einen Unterlehrer. D er letztere heißt auch so  an zw eiklassigen Schulen, wo es überhaupt nur 
Lehrer 1. Kl. gibt.

Übel w ürde einer in vielen O rten ankom m en, wollte er sich da stram m  auf die Fersen stellen.
„Dea groußtouata Ding, der herglofna, braucht’s Mal net sua grouß afreiß’n “, hieße es da, 

wenn auch nur hinter seinem Rücken.
Aus dem Gesagten geht zur G enüge hervor, daß für uns L andlehrer das Verlangen nach Ver

mehrung der Titel nur einen problem atischen W ert besitzt (bei aller A nerkennung des eingangs er
w ähnten Argumentes).
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43. Urteil. R udo lf M aiw ald , L e h r e r  in Dirschkowitz, P. Jaktar, Ö st.-Schles. Ich erkläre mich 
für eine Vermehrung der Titel der Volksschullehrer. Es ist hoch an der Zeit, daß auch in d ieser 
Richtung etw as getan wird. Nach meinem Dafürhalten sollten zu den bestehenden Titeln Lehrer und 
O berlehrer noch der Titel H auptlehrer angestrebt werden. Sind ja in Preußen an zw ei- und m ehr- 
klassigen Schulen (Volksschulen) gleichfalls H auptlehrer tätig. Die vorerw ähnten T itulaturen wären 
für säm tliche Volksschullehrer und entsprechend auch für säm tliche tit. g. V olksschullehrerinnen an 
w endbar, u. zw. so, daß nach je 12 D ienstjahren die betreffende L ehrperson einen höheren Titel be
anspruchen könnte. — Ich beantrage die Fortsetzung der Debatte.

Z ur 27. K rage.
Welche gesetzliche» Bestimmungen sind wünschenswert, um an allen Schulen mit abnormalen Verhältnissen 
schlecht erzogenen Kindern die W ohltat einer kö r pe r l i c hen  Z ü c h t i g u n g  durch die Schule, aber außerhalb 
des Unterrichtes, zu verschaffen, ohne daß der Lehrer in Gefahr kommt, die Züchtigung in Fällen zu ver

ordnen, in denen andere Erziehungsmittel wirken würden?
8. Urteil. O tto  K lin g e r in Eidenberg. Daß jeder E rzieher in die Lage kommt, die körperliche 

Strafe in Anwendung zu bringen, und daß diese in gew issen Fällen nur noch das einzige w irksam e 
Erziehungsmittel sein kann, ist einleuchtend. Es handelt sich nun bloß, diese „gewissen Fälle“ namhaft 
zu machen.

Ein G esetz kann m eines Erachtens nicht vorschreiben, bei welchem Vergehen die Körperstrafe 
in Anwendung kommen soll und bei welchem nicht. Über gew isse Fälle mag man ja im reinen sein; 
aber es gibt doch auch solche, die an und für sich die Anwendung einer leichteren Strafe zur Folge 
hätten, unter erschw erenden Umständen es aber notw endig machen, daß sie am strengsten, eben 
körperlich, bestraft werden. G erade aber in der Erkenntnis d ieser N otw endigkeit liegt die Schwie
rigkeit. M ancher Lehrer könnte in seiner Erregung nur allzuleicht meinen, die „Notw endigkeit“ erkannt 
zu haben, und es w ürde das G anze in eine Prügelei ausarten.

Dem muß natürlich durch ein G esetz vorgebeugt w erden, ohne daß dem  freien pädagogischen 
E rm essen zu enge Schranken gezogen werden.

Wie soll nun da geholfen w erden?  Ich meine dadurch, daß eine K örperstrafe nur nach ge
pflogener R ücksprache und im E inverständnisse mit einer zweiten Lehrkraft erfolgen dürfte. Unter 
dieser zweiten Lehrkraft w äre zunächst jene zu verstehen, die das Kind schon in früheren Schuljahren 
gehabt hat und daher dessen Individualität, — bezw. Psyche —, genauer kennt; sonst der O berlehrer.

An einklassigen Schulen bliebe natürlich die Entscheidung über die K örperstrafe dem Urteile 
einer Person, dem Schulleiter, überlassen. Da aber solche Stellen m eist ältere Herren innehaben, 
dürfte kaum zu befürchten sein, daß die Sache in irgend einer W eise ausarten  würde.

Daß die Strafe außerhalb des U nterrichtes erteilt w ird und daß das Kind keinen körperlichen 
Schaden erleiden darf, ist selbstverständlich.

Demnach, meine ich, müßte ein diesbezüglicher Strafparagraph wie folgt lauten: „In gew issen 
Fällen, wie Renitenz, Unsittlichkeit, Rauferei mit folgeschwerem Ausgang, böswilliger Beschädigung 
öffentlicher Anlagen, Einrichtungen usw., kann die körperliche Züchtigung in Anwendung kommen. 
Sie darf jedoch an zwei- und m ehrklassigen Schulen nur nach gepflogener R ücksprache und im E in
verständnisse mit einer zweiten Lehrkraft erfolgen. Als solche kommt zunächst jene Lehrkraft in 
Betracht, die das Kind in früheren Jahren unterrichtet ha t; sonst der O berlehrer. An einklassigen 
Schulen bleibt die H andhabung d ieses Paragraphen dem Leiter überlassen.

Die körperliche Züchtigung wird außerhalb  des Unterrichtes vorgenom m en, und zw ar so, daß 
das Kind in keiner W eise Schaden leidet.“

B riefkasten .
D a bin ich schon wieder als lästiger M ahner für jene, die beim Herannahcn der Ferien keine A n

stalten treffen, einmal aus der engen Klause hinaus in die weite W elt zu entschlüpfen. Noch jedes J a h r  habe 
ich, der ich den W ert der Reisen kenne, diese S aite  gestrichen; allein es will mir scheinen, als hätte mein Ton 
wenig Herzen bezwungen. Und doch ziehe ich wieder den Bogen herfür. E s muß einmal dazu kommen, 
daß die österreichische Lehrerschaft in der Freizeit flügge wird gleich der im Reiche draußen. Die Ausflucht, 
»Uns mangelt es an M itteln!", gilt nicht, läßt sich doch mit einem kleinen Sümmchen viel erhaschen, viel 
genießen. D a ich in früheren Jahrgängen der B l. an dieser Stelle die Preise für Tourenkarten und anderes, 
was in die Finanzen fällt, angegeben habe, so kann ich mir die darauf bezüglichen Vermerke diesmal ersparen. 
Aber eines möchte ich anbringen: I n  jedem größeren Orte, der an unserer Fährte liegt, besteht eine Schule. Könnte
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sie nicht die A u sk u n fte i fü r  u n s  sein u n d  d a m it eine A r t  kollegiale R c ise o rg a n isa tio n  b eg rü n d e t w e rd e n ?  
D a rn a c h  w ü rd e  jeder, der zum  F ache geh ö rt, o h n ew e ite rs  a n  die T ü r  des K ollegen  klopfen u n d  F ü h ru n g  
inb e tre ff b illig e r u n d  g u te r  U n te rk u n ft u n d  sonstige W inke e rh a lte n . D iese  O rg a n is a t io n  besteht im  stillen ; 
sie h a t  mich noch n ie m a ls  be tro g en . D e r  E in sam e  im  T a le  rü ck w ärts  ist ja  glücklich, w e n n  ein  A m tsgenosse 
ihm  den  A bend  w ü rz t. N u r  S tand csg eck en  gehen  a n  der S tä t t e  des L andko llegen  v o rü b e r  u n d  b loß  M ie t 
p äd a g o g e n  h a b e n  nicht Z e it, dem  z u g e w an d e rten  B ru d e r  ein  u n b ez ah lte s  S tü n d le in  zu w idm en . Z u m  Glück 
g ib t es dieser u n d  jen e r nicht v iele. S o  k ann  also  jeder L ehrer, jedes w a n d e rn d e  F r ä u le in  getrost im  H ause 
einkehren, d a s  der B ild u n g  des V olkes d ien t. —  Jachlehrer A. S t . in Zvien: E x a m in a to re n  sind hinsichtlich 
der F reu n d sc h aftsb ez cu g u n g en  skeptisch, w e il diese m eist n u r  b is  zum  A bschluß  der P r ü f u n g  d a u e rn . A b e r 
I h r e  Liebe ist echt. A lso  w ill ich nicht genera lis ie ren . —  Itegiernngsrat Pr. A . in A .:  M e in  V o r tr a g  in  
P r a g  „ Ü b er d a s  V e rh ä l tn is  der E x perim en ta lp sycho log ie  zu r P ä d a g o g ik "  dü rfte  nach den  F e r ie n  im  Druck 
erscheinen. N ächster V o r tr a g  in  T ach au . —  Kerzliche Erwiderung au f  die G ru ß k a rte  a u s  J n d i a !  —  
Iachl. G . ZL. in A . :  G e rn  geschehen! W ä re  es nicht eine unverzeihliche N achlässigkeit, so ich geschwiegen 
hätte , d a  es g a lt ,  ein  T a le n t  zu h e b e n ? ! —  Aach Grcsetd: W i r  sind m it O r ig in a lb e itr ä g e n  bester G ü te  
d e ra r t  versehen, daß  w ir  a u f  Nachdrucke grundsätzlich verzichten. —  Schnitt. / .  I t .  in ZS. vei <fc. lSteierm .): 
I c h  w ü rd e  I h n e n  vom  P e rso n e n k u lt  d rin g e n d  a b ra te n , den n  jed e sm a l, w e n n  ein  S o n n e n s t ra h l  a u f  mich 
fiel, h a t  sich d a s  G e w ü rm  gekrüm m t —  u n d  d a s  schadet ihm  u n d  u n sere r S ach e . —  Jirelitor J r . I .  ZV. 
in K .: M i t  den  M a tu r a n te n  in  die w e ite  W e l t  —  ja , d a s  n e n n ' ich E in fü h ru n g  u n d  E in fü h lu n g  in s  
L eben ! E rü b r ig te  ich Z e it , so flög ' ich m it. G lückauf zu r W a n d e r f a h r t !  —  Kerr Kanptlehrer Wodrzewslii 
in S te p h a n s d o r f ,  W estp reu ß en , der a u f  unsere  experim en ten tellen  A rb e ite n  au fm erksam  gem acht w u rd e , w ill 
d ieselben fü r  d a s  R e g ie ru n g s th e m a  der K reisschulkonferenz verw en d en . D e r  erste E rfo lg  u n se re r „ A rb e ils -  
gem einde fü r  p äd . F o rsch u n g " . —  /eh ret A. Sch. in K. (Steierm.): A n  der österr. S c h u le  in  K o n s tan tin o p e l 
(P e ra )  sind S te l le n  frei. W e n d e n  S ie  sich u n te r  B e ru fu n g  a u f  die B l.  a n  den H e rrn  K ollegen  T h . T a u b e r  in  K.!
— I i e  Anchhandlnng Htlo Kenckek in Heischen a. d. G. ersucht uns, mitzuteilen, baß eine Serie der von 
uns empfohlenen Bildkarten aus der Böhmischen Schweiz nicht X 3 20, sondern bloß K 120  kostet. B isher 
sind vier Reihen erschienen. W ir verweisen neuerdings aus das vortreffliche Lehrmittel. — /ehrer I t .  in ZS.: 
Eine Satzanalysenfolge dürfte im J u l i  wieder kommen, damit dem Ferienpräparator ein Rezept in die Hand 
gegeben werde. — Art. W . Sch. in S t. W . a. A .:  Ich  habe S ie  dem Leiter des Arbeitsausschusses für das 
Thema „Die körperliche Züchtigung" empfohlen. — I h r  Vortrag „Die jüngsten Bestrebungen auf dem Ge
biete des Elementarunterrichtes" könnte im Aug. oder Sept. erscheinen. S ind  S ie  damit einverstanden? — 
/ehrer A. ZS. in / .  (Schlesien): Wenden S ic  sich unter Berufung auf die B l. an unfern Mitarbeiter, Herrn 
Hauptlehrer Materne in Suhl, Neunborf, Deutsches Reich! — Aach Konstantinopel: Schönen Dank für 
das Aquarell! Ich  bitte bei Gelegenheit um weiteres Anschauungsmaterial. — /ehrer H . E- in A . :  W ir 
hatten also doch recht: Sow ohl in W ien als auch in Reichenberg wurde im S inne unseres Leitaufsatzes 
in F . 124 der Beschluß gefaßt, bei der Gründung eines Lehrer-Alpenheimes Geldbeiträge aus unfern Kreisen 
auszuschalten. — Schnitt. I .  A . in H .:  J a ,  ich war Ih n e n  ernstlich böse; da ich jedoch später selbst emp
finden mußte, w as es heißt, in der Heimat zu wirken, da wurde ich milder gestimmt. E s freut mich, daß 
S ie  glücklich sind, und noch mehr, daß sie echten Lehreridealismus bewahrt haben. — HScrk. A. S .  in M .: 
Solange es sich um die Stellungnahme zu einer Frage der Organisation handelt oder ein neuer Gedanke 
zu heben ist, gehe ich völlig unbehindert vor (das w ar auch ein Grund, mich jeder Abhängigkeit zu ent
winden); ist jedoch einmal ein Beschluß gefaßt, so füge ich mich aus Standesdisziplin. Also kann ich Ih ren  
Vorschlag nicht bringen. — /ehrer I .  K. in Sieh zu, daß D u bald als Prüfling vor mir, dem grimmen 
Examinator, erscheinest! D ir und allen Zauderern die bereits einmal ausgegebene P aro le : Prüfungen nimmt 
man gleich Festungen im Sturm e! — I r l .  G. A . in A .:  Auch Sie gehören zu denen, die keinen Einbruch 
in das Sondergebiet dulden? Wie kann man denn gleich so böse sein! Ein Schriftleiter muß ja alle zn- 
worte kotnmen lassen — auch Sie, wenn S ie  ruhig sprechen und nicht bloß schäumen. — /ehrer ZS. / .  
in ZS.: M it der Versendung der Beurteilungsstücke kann ich erst im Herbste beginnen. — /eh ret A .K . in A .:  
I h r  Beitrag „W ert der Schule — Volkswert" ist sehr wirkungsvoll, aber nicht in einem Lehrerblatte, sondern 
in einer Zeitschrift des Volkes. W ir brauchen uns gegenseitig nicht zu überzeugen, wie notwendig die 
Schule ist; wohl aber muß die breite Masse in dieser Hinsicht sehend werden. Geben S ie demnach den 
Aussatz an ein Provinzblatt ab! — I r l .  I .  Z3. in K .: D as Büchlein ist so so; eine Besprechung ist mir 
nicht zugesicht gekommen. W enn S ie nicht gebunden sind, greisen S ie  nach Löhrl! — /eh ret A l .  I .  in A. 
(Slawonien): Arbeiten S ie  nach unfern im Abschnitte „Die Sprachgrenzschule" gebotenen Stundenbildern!
—  A a ch  ZVien: S o  g e h t 's , w e n n  m a n  u n v erläß lich e  L eute  em pfieh lt! F ü r  I h r e  F ü rsp ra ch e  h ab e n  S ie  n u n  
noch U nannehm lichkeiten . J a ,  d a s  ist e in  J a m m e r ;  ein  K a p ite l L ch re rp äd ag o g ik . I c h  w ill m ir  den  F a l l  
n o tie re n . —  Hverl. K. Kt. in I .  (Salzv.): W e n d en  S ic  sich a n  den  V e rla g  Q u id d e  in  T riest! P ösch e ls
2 . S c h u l ja h r  w ird  I h r e m  Zwecke entsprechen. —  Schnitt. I .  ß .  in Sch.: N u r  G e d u ld , lieb er F re u n d , es 
kom m t a lles  a n  die R eihe , auch I h r  B e itra g . M a n  schreibt j a  schließlich nicht b lo ß  a u s  dem  G ru n d e , um

iJ  
(2
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sich gedruckt zu sehen. — Lehrer I .  A. in  K . (M icderösicrr.): 1. Der Trost „Zuerst mußt du für den P ap ier
korb schreiben!" mag allen Anfängern gelten! — 2. Die Verse mußte ich cinrenken. — 3. Wie S ie  sehen, 
ist der Latein-Kursus wieder da; der Ausfall hat nicht nur S ie, sondern hundert andere ergrimmt. — 
v. H. in  L .:  Ich  weiß zwar bestimmt, daß S ie  zur Meute gehören, die sich regt, sobald die B l. einen neuen 
Erfolg verzeichnen; nichtsdestoweniger will ich jedoch Ih re  Bitte erfüllen. — Hverk. I i .  M . in  K crm .: 
Die an S ie  abgeschickte Karte kam als unbestellbar zurück. Senden Sie mir Ih re  genaue Anschrift und 
vielleicht gleich den Beitrag pro J u l i  dazu! — K ür die zahlreichen Hstergrüße (zwar etwas verspätet) herz
lichen Dank! — Schullt. K . K . in  A!.; I n  der Regel antworte ich postwendend. Fragen S ie  ohneweiters!
— Den Schülerbriefwechsel meldet weiter an die Volksschule in Schönichl, Post: Oderberg I, Schlesien. — 
A rt. K. Sch. in  H .: Zu spät eingelangt. — Lehrer I .  M. in  ?f.: Eine Briefstelle soll die Himmelsstürmer 
zähmen. Sie, verehrter Herr Amtsgenosse, schreiben: „Ich fühle mich Ih n en  gegenüber zu Dank verpflichtet, 
daß S ie  meine Ansicht gutheißen und nicht auch der Meinung sind, daß ich einem alten Schlendrian 
das W ort rede. Auch die neuen und allerneuesteu Wege im Aufsatzunterrichte führen zur Schleuderhaftigkeit, 
wenn nicht in der Person des Lehrers die Bedingung zum Erfolg liegt. Jeder berufsfreudige Lehrer wird 
neue Ideen  und Methoden begrüßen und verwerten; aber bei einem Fortschritt mit Siebenmeilenstiefeln 
lassen wir unsere Kinder weit hinter uns zurück und Hallen Predigten von der Höhe des Kirchturms statt 
von der Kanzel. Die Züchtung der Ind iv idualitä t geht zu weit; Talente und Genies haben sich seit jeher 
von selbst die B ahn gebrochen; w ir arbeiten für die große Masse; das sind unsere zukünftigen Gewerbe- 
und Handelsleute und B auern; diese Leute ringen mit dem Worte, tue tut sie etwas sagen wollen aus ihrem 
Berufe heraus, und bedürfen der Ausdrucksmittel für W ort und Schrift. Jeder Berufszwcig hat seine eigen
tümlichen Redewendungen und Ausdrücke im schriftlichen Verkehr und sogar der talentvollste Schriststcller 
wird sich bequemen müssen, kaufmännisch zu schreiben, wenn er sich kaufmännisch betätigen muß. Alles 
bildet sich an den Werken der Vorzeit, nur die allermodernsten M aler nicht; darum gleichen aber auch ihre 
Leistungen den Aufsätzen jener Schüler, die frei in die Hefte schreiben, w as sie nicht missen und nicht können."
— Schulleiter K ranz Kt'öckk in  Kt. Marthokomä, ^ o ( l :  Koyenmauthe» in  Steierm ark schreibt: „Die Zeit
schrift „B lätter f. d. A.-U." lernte ich leider erst voriges J a h r  kennen; sie brachte mir in meinem Wirken 
neue geistige Anregungen, die ich vordem entbehren mußte. Die „B l." sollten meiner Ansicht nach in den 
B e z i r k s l e h r e r k o n f e r e n z e n  besonders empfohlen werden." — A . K .: Rücken S ic  mit Ih re n  Anfragen 
nur frischweg an; soweit ich Helsen kann, helfe ich. — A n die Zungmannfchaft: W ir wollen eine „Literatur 
der Amtseinführung" begründen, bitten daher um diesbezügliche Mitteilungen. Der 1. Tag im Dienste ist 
doch ein Ecinnerungstag fürs Leben. S o  schildere denn jeder den Verlauf und sende das B la tt ein! —

Kleine M itteilungen .
534.) Kosrat Dr. Kars Stcjskat, der sich gelegentlich seines Übertrittes in den Ruhestand in einem 

Schreiben an den Schriftleiter verabschiedet hat, dürfte eine schwer auszusüllende Lücke hinterlassen, ist doch 
ein Großteil der jüngsten Schulreformen in Böhmen, die noch der Klärung und Sicherung bedürfen, auf seine 
In itia tive zuiückzuführen. M it S t. verliert die im Dienste stehende Schulwelt einen temperamentvollen Ver
treter, der mit der Energie, die seine Amtsführung kennzeichnete, auch die Interessen der ihm unterstehenden 
Lehrkräfte zu vertreten wußte. W as Hofrat S t. in der Jugendfürsorge geleistet hat, ist allgemein bekannt; 
vielleicht wird gerade der Abschied von der Aktenarbeit seine seltene Kraft nach dieser Seite hin umsomehr 
sreimachen und die hochwichtige Frage einer baldigen Lösung zuführen helfen. Hofrat S t. wurde bei seinem 
Scheiden aus dem aktiven Dienste durch die Verleihung des Komturkreuzes zum Franz Joseforden ausgezeichnet.

535.) z?rof. A »lon Schokzc in  Hger hat eine Volksoper „H anna" komponiert, die mit großem Erfolge 
aufgeführt wurde und alsbald ihre Reise durch die Bühnenwelt antreten dürfte. Wieder ein Stück für unser 
„Ehrenbuch". —

536.) Alpenheim. Nach einer uns zugekommenen Mitteilung des Deutsch-österreich. Lehrerbundes sind 
für dieses in F . 124 besprochene Unternehmen bisher 100 Bausteine ä 200 X gezeichnet worden — ein an
sehnlicher Betrag, mit Rücksicht darauf jedoch, daß es sich um den begeisterten Anlauf handelt und daß von 
den in Aussicht gestellten 20.000 K kaum V io  tatsächlich eingezahlt ist, kein allzu trostreicher Ausblick auf die 
Verwirklichung des Gedankens. M an sieht, daß bei der Wiederholung eines erstmalig wirksamen A rran
gements selbst das W ort eines Rosegger nicht mehr die alte Zauberkraft besitzt. W o sind die deutschen G e
meinden, die sich auf Volkstum und Schulfreundlichkeit gelegentlich manches zugute tu n ?! —

537.) M erte r Anternationaker Kongreß für Zlokkserziehung und Ztolksöikdung. E r findet vom
25. -2 9 . Sept. d. I .  in Leipzig statt. D as in drei Sprachen vorliegende Program m  weist auf eine Veran
staltung großen S tils . Die Schriftleitung der Bl., der eine besondere Einladung zngekommen ist, wird sich 
an dem Kongresse beteiligen und seinerzeit über den Verlauf berichten. —
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538.) W u stk se r la k k u rse . A n  den M usikschulen K a ise r in  W ie n , w ird  in  der Z e i t  vom  17. J u l i  b is
4 . S e p te m b e r  d. I .  d er 16. F e r ia lk u r s  fü r  musikalische F o r tb i ld u n g  u n d  V o rb e re itu n g  zu r S ta a t s p r ü f u n g  fü r  
d a s  L eh ram t der M usik  ab g e h a lten . D erse lbe  u m fa ß t die U n te rrich tsg eg e n stä n d e : K lav ie r , V io lin e , O rg e l, 
G e san g , L au te , H a rm o n ie leh re , K o n tra p u n k t, In s t ru m e n ta t io n ,  K om position , M usikgeschichte, P ä d a g o g ik , 
M ethod ik , L iteraturgeschichte . —  L eh re rn  w ird  je nach den  U n te rrich tsfäch ern  eine 10  b is  15» /o ige E rm ä ß ig u n g  
d es  S c h u lg e ld e s  g ew äh rt, w e n n  die A n m eld u n g  b is  15. J u n i  e rfo lg t. P ro sp ek te  g r a t i s  durch die K anzlei 
der M usikschulen K aiser, W ie n , V II/1 , H a lb g asse  9.

539 .) H'rof. Schindlers „Erziehungslcyre", die a u f  seiner v o n  u n s  w ied e rh o lt em pfoh lenen  P sy ch o - 
log ie  a u fg e b a u t ist, w u rd e  zum  G ebrauche  a n  L. B . A . a p p ro b ie r t .  P r e i s  2 K  50  h.)

540 .) Empfehlung. D ie  v o n  u n s  au s fü h rlic h  gew ertete  V o lk s- u n d  J u g e n d a n th o lo g ie  „D eu tsche 
D ic h tu n g "  v o n  R u d o lf  Z a u z a l  u n d  H a n s  F ra u n g r u b e r  w u rd e  m it E r la ß  des k. k. M in is te r iu m s  fü r  K u ltu s  
u n d  U n terrich t vom  9. J ä n n e r  1914 , Z . 5 8 .8 9 8 /1 3 , der Lehrerschaft der V o lks- u n d  B ü rg e rsch u len  sow ie den 
L eh rkö rpern  der L eh re r- u n d  L e h re r in n e n b ild u n g sa n s ta lte n  zu r A nschaffung  fü r  die B ib lio th ek en  em p fo h len . 
D ie  Ju g e n d sc h rif te n -P rü fu n g sk o m m iss io n  des k. k. B ezirk sschu lra tes  W ie n  u n d  d a s  Ju g en d sc h ris te n -K o m itee  
des W ie n e r  F o r tb ild u n g s s c h u lra te s  h ab e n  dem  B uche d a s  P r ä d ik a t  „ I "  zue rkann t.

541 .) Ser erste allgemeine Ueamtenverein der östcrr.-ung. Wonarchie versendet seinen  R echenschafts
bericht ü b e r d a s  J a h r  1913, dem  fo lgende bem erkensw erte  D a te n  zu en tnehm en  s ind : D e m  V e re in  sind b is  
E n d e  1913  191 .851  M itg lie d e r  b e ige tre ten . I n  der L eb en sv e rs tch e ru n g sab te ilu n g  w a re n  ü b e r  223  M ill io n e n  
K ro n e n  K a p ita l  u n d  K  1 ,834 .323  J a h r e s r e n tc n  versichert. D ie  A u s z a h lu n g e n  fü r  fä llige  V ersicherungen  be
tru g e n  im  J a h r e  1913  7 '4  M ill io n e n  K ro n e n , seit B e g in n  der V e re in s tä tig k e it 128  6 M ill io n e n  K ro n en . 
D ie  P r ä m ie n -  u n d  sonstigen  R eserv en  b e tru g e n  1 913  79  2 M ill io n e n  K ro n en . D e r  G e b a ru n g sü b e rsc h u ß  
b e trä g t 413 .621  K ro n en . I m  J a h r e  1 913  w u rd e n  fü r  U n terstü tzungen , S tu d ie n s tip e n d ie n , K urkosten- u n d  
U n te rrich tsb e iträg e  a n  m itte llose V e re in sm itg lie d e r  K 108 .976 , seit B e g in n  d er V e re in s lä tig k e it ü b e rh a u p t  
fü r  h u m a n itä re  Zwecke K 3 ,4 3 8 .7 8 8  v erw en d e t. D e n  63 K o n so rtien  des V e re in es , welche a l s  selbständige 
r . G . m . b. H . d a s  S p a r -  u n d  V orschußw esen  pflegen , g eh ö rten  E n d e  1913 4 8 .5 8 0  G enossenschafter m it 
59  9 M illio n e n  eingezah lten  H aftungsp flich tigen  A n te ilse in la g e n  u n d  91 M ill io n e n  K ro n en  a u s h a f te n d e n  V o r 
schüssen a n . Z u r  E rh ö h u n g  ih re r  B e tr ie b s m itte l  e rh a lte n  die K o n so rtien  seitens des B e a m te n -V e re in e s  b a n k 
m äß ig e  D a r le h e n  zu 4  %>, w odurch  sie in  die L age versetzt sind, P e rs o n a ld a r le h e n  a n  B e a m te  zu gü n stig e ren  
B e d in g u n g e n  zu erte ilen  a l s  and e re  P e rs o n a lk re d ita n s ta lte n .

Allerlei Schulpraxis.
2.

W elch er L e h re r  w äre  w ohl so g lück lich , n ich t m it Schulversäumnissen zu tun  zu haben ! 
H an d e lt es sich um n ich t en tsch u ld ig te  V ersäu m n isse , d an n  sin d  G e re c h tig k e it u n d  K o n seq u en z  
in  d ie se r A n g e leg en h e it die o b e rs ten  G ese tze  fü r den  L e h re r . Um n u n  ü b e r  a l l e  V ersäu m 
n isse  w äh ren d  e ines S ch u ljah res  e inen  g en au en  A usw eis zu  e rh a lten  un d  so gegen  ein 
e tw aiges M iß trauen  g ew ap p n e t zu se in , v e rw en d e  ich  b e re its  d u rch  m eh re re  J a h r e  fo lg en d e
se lb s ta n g e fe r tig te  T a b e l l e : ,

  W oche.

T a g D at. V orm ittag N ach m ittag A n m erk u n g

do O en tsch u ld ig t o d e r n ich t
fl O N am en der feh l. S chü le r. en tsch u ld ig t.

ö V e rsä u m n isg ru n d .1
<N

do

fl<v o
Q tH

<M

Jos. Kunz, P ro h o rz .

1 D a r a u s  w ä re  besonders G ew ich t zu legen  u . zw . schon a u s  dem  G ru n d e , d a m it w ir  e in m a l e ine 
S ta tis t ik  der S ch u lk ran k h e iten  aufstellen  könn ten . D .  S ch .
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Geleitblatt für den jungen Lehrer
Sonderabschnitt der „Blätter für den Abteilungsunterricht“.

Dem Meilen GeleiMatt }m  Geleite.
W a r  das  ein Augenaufschlag vor Jah res fr is t ,  da zum erfteumale ein Sonöerabfchnitt 

der B l .  de» jungen Kollegen galt, so sie gerade die Schwelle.der Anstalt überschritten Hatten 
und uns an  die Seite gestellt wurden I ZTtan soll ihnen, so lag es in der Tendenz des 
Kapitels, den empfahenden und zugleich führenden A rm  entgegenstrecken. D as  geschah. 
D on  allen Seiten kamen die Beweise der Wirkung, Z uru fe  der G enugtuung, daß endlich 
einmal auch an jene ein ernstes und dabei von aufrichtiger Freundschaft erfülltes W o r t  
gerichtet wurde, die sich plötzlich verlassen, dem W ogen  des Geschickes hilflos preisge
geben fühlen. D as  Lebe» ist ja  so unbarm herzig ;  es faßt den, der erst der Anstalt ent
schlüpfte, sogleich mit aller Rauheit an, so daß mancher, der drinnen ein Muttersöhnchen 
war, draußen a lsba ld  verkümmert wie die G lashauspflanze  im  Reif des frostigen Zitaten. 
So  nehmt den jungen Genossen unter E u e r  schützend Dach, auf daß er zum kräftigen 
Nachfolger erstarke, rüh rt  aber dabei nicht an  sein I d e a l ;  er ist ja  so glücklich, es 
zu bergen, so froh, es a ls  Arbeitserfolg vor sich zu sehen! E s  gibt nichts Schlimmeres, 
a l s  dem jungen Lehrer die Begeisterung aus  dem Busen zu reißen und ihm  die Wirklich
keit in der Fratze vorzuführen, wie sie der U nm ut entwarf. D as  Herbe im Leben kommt 
noch früh genug. Soll m an  nun dem Sonnenschein entfliehen, da der S tu rm  g ro l l t? !  
„Ausgenießen lassen, ausgenießen lassen I" D as  m uß die P a ro le  fein für den, der an feine 
goldene J u g e n d  denkt und dem Zlnkömmlinge ein Freund fein will. Den rechten W eg 
weisen und die Lust am  Leben vergällen, sind zweierlei Dinge. —  S o  habe ich denn zuerst 
ein W ort  an  die Alten gerichtet. N u n  auch eines an die J u n g e n  I

Die Neue Zeit gibt sich unter anderem auch darin kund, daß Zlutorität und Der« 
trauen schwinden. D as  trifft besonders in unserem Stande u. zw. mit Bezug auf das Der« 
hältn is  der Iun gm ann sch af t  zur Gilde der Senioren zu. Der Frischausgemusterte dünkt 
sich höher, besser, wissenschaftlich gebildeter a ls  der Lehrer, der Oberlehrer, der Inspektor. 
Dieser W a h n  ist eitel, unberechtigt und auch unschön. E s  m ag  fein, daß der neue K u rs  
im  Blendlicht erscheint, aber zielsicherer ist er nicht a ls  der alte. W e r  den Dünkel des 
Gegenteils nährt, hat vielleicht in der Lernzeit „sich der Studien nicht besonders beflissen“ 
oder vergessen, w a s  seinerzeit gefordert wurde und w a s  heute a l s  P ensum  gilt. D as  B e 
lehrenwollen, das  ©cfchciterfeimvollen, das Zlberdieachselsehen ist darum  eine Sache, die 
auf keinem sicheren G runde  ruht. Z u  allem tritt mit Rücksicht au f  die älteren Kollegen 
und Kolleginnen bei diesen a ls  p l u s  noch die gereifte P ra x is .  Der junge Lehrer hat 
darum  alle Ursache, vor dem ergrauten Genossen den Hut zu ziehen und feiner Rede zu 
lauschen. ZTeue M ethoden verbürgen noch nicht den E rfo lg  und können am  wenigsten zur 
Uberhebung berechtigen. —

W a s  ich Dir, junger Freund, im besondern, ganz unter u n s  gesagt, empfehle, ist d a s : 
kies vor der F ah r t  ins Leben den Zlbschnitt der B l .  „Des Lehrers Takt und Schliff in der 
Gesellschaft I" und unterstreich dabei besonders jene Stellen, die sich auf das D crhältn is  
zu Deinen Dorgefetzten und den Kollegen beziehen! —  P .
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Etwas über Dankbarkeit und Bescheidenheit.
Von A. F e lb in g e r .

M o tto : D ie D an k b a rk e it is t  e ine  sch ö n e  T ugend , 
sie  z ie rt d a s  A lte r u n d  d ie  Jug en d .

(G eorg  R ollenhagen , F ro sc h m ä u se le r  1595.)

Z uvörderst ein w ahres G eschichtchen aus meinem Leben: Als ich vor Jahren an der B ürger
schule wirkte, lernte ich einen außerordentlich begabten, dabei braven und fleißigen Schüler ken n en ; 
kein W under, daß ich ihm meine vollste Zuneigung schenkte. Ja, ich gewann den Knaben — er 
w ar das Kind arm er, gänzlich mittelloser Taglöhnersleute — derart lieb, daß ich mich seiner annahm  
und ihm schließlich auch — so schw er es ging — den Besuch der Lehrerbildungsanstalt ermöglichte. 
Als er dann nach abgelegter Re'ifeprüfung eine Lehrstelle in einem recht angenehm en D ienstorte er
halten hatte, hielt ich mich aller w eiteren Verpflichtungen entbunden. Inzwischen w urde ich nach 
M ies versetzt. W er aber stellte sich, als ich das erstem al bei den Lehrbefähigungsprüfungen tätig 
war, hiezu e in?  Mein Schützling, und es ist wohl selbstverständlich, wenn ich ihm w ieder mit Rat 
und T at zur Seite stand. Er legte dann auch noch die Prüfung für Bürgerschulen ab  und ist heute 
w ohlbestallter Fachlehrer, der seinen ehemaligen Freund und G önner — nicht m ehr kennt.

Die Anführung dieses grassen Falles schnödesten U ndankes soll keinesw egs mein einstiges Tun 
und Handeln ins rechte Licht bringen. Beileibe nichtI Mit diesem  abschreckenden Beispiele will ich 
nur zeigen, wie häßlich und ungerecht es ist, ehem aliger W ohltaten zu vergessen. In G oethes Re
flexionen heißt es: „D er Undank ist immer eine Schwäche. Ich habe nie gesehen, daß tüchtige Menschen 
wären undankbar gew esen.“ Also soll die D ankbarkeit, aller Tugenden Quelle und G rundlage, auch 
des jungen Lehrers schönste Zierde bilden. Ohne diese Charaktereigenschaft ist es dem  Erzieher 
unmöglich, bildend auf die Jugend einzuwirken, ist es ausgeschlossen, ein Vorbild für die seiner 
O bhut anvertrauten Kleinen abzugeben. Denn ohne D ankbarkeit gibt es im Leben keine Achtung, 
keine Höflichkeit, kein Pflichtgefühl, keine Bescheidenheit und wie alle übrigen Bedingungen heißen, 
die man bei jedem  anständigen M enschen voraussetzt. In diesem Punkte ist es leider auch bei 
unserer Jungm annschaft nicht im mer zum besten bestellt. Es gibt in den Reihen der jüngeren Lehrer
schaft viele, die sich ihrer Bildungsstätte, sobald sie dieselbe verlassen haben, nicht m ehr erinnern. 
Sie kennen ihre Lehrer höchstens dann wieder, wenn die Zeit zur Ablegung der Lehrbefähigungs
prüfung heranrückt. Aber schon an dem Tage, wo sie dam it fertig sind, kommt bei ihnen das alte, 
unschöne Benehmen w ieder zum Vorschein. Ach, wenn sie doch wüßten, wie abstoßend sich ein 
solches Betragen ausnim m t und wie wenig es ihnen zum Nutzen gereicht! Schon E uripides sagt: 
„Ich hasse jeden, dessen D ankbarkeit erlischt.“ Hüte dich daher, mein lieber junger Freund, in die 
gleichen Fußstapfen zu treten!

Wo die D ankbarkeit fehlt, ist ebenso wenig die Bescheidenheit anzutreffen. Auch in dieser 
Hinsicht gäbe es viel zu sagen und zu bessern. In keinem anderen Stande, der auf Bildung Anspruch 
erhebt, kommt es so häufig vor, daß der erst kurze Zeit im Amte Stehende den im D ienste er
grauten A m tsgenossen gleich mit „Kollege“ anspricht. Man scheint es eben in Lehrerkreisen nicht zu 
w issen, daß die Anrede Kollege etw as G leichartiges, G leichstufiges und zugleich Vertrauliches be
inhaltet. Aus diesem  G runde steht es dem jungen Lehrer gar nicht wohl an, mit dem W orte Kollege 
so herum zuwerfen und unbescheiden aufzutreten. Ob der nivellierende Zug, der sich heutzutage in 
der jüngeren Lehrerschaft geltend macht, gerade zum Standesw ohle und S tandesansehen beiträgt? 
„Ich möchte es sehr bezweifeln.“ Dabei brauchst Du aber keineswegs ein Kriecher oder Duckm äuser 
zu w erden, der sich bedingungslos den Launen und G ewohnheiten jedes älteren A m tsgenossen unter
wirft. Denn es ist gleichfalls ohne Berechtigung, wenn ältere Lehrer, meist solche in leitender Stel
lung, ihren jungen Amtsb üdern gegenüber im m er die überlegenen und hochrespektierlichen Vorge
setzten herauskehren und sich ängstlich bem ühen, dem W orte Kollege auszuw eichen. Laß diese ruhig 
ihr pädagogisches Bonzentum zur Schau tragen! Jeder vernünftige Beurteiler, selbst wenn er Laie 
ist, hat für ein derartiges Benehmen doch nur ein m itleidiges Lächeln, und das sagt genug.

Antworte darauf nie mit T rotz und Auflehnung! Denke immer an unseren großen Pestalozzi 
und bew undere seine D ankbarkeit und Bescheidenheit! Dann w irst du jederzeit Sieger über dich 
bleiben. W er sich die zum m odernen Sprichw orte gew ordene Parodie „Bescheidenheit ist eine 
Zier, doch w eiter kommt man ohne ih r“ zurechtgelegt hat, d e r  k o m m t  im L e h r b e r u f e  g e w i ß  
n i c h t  w e it. D ieser garstige Spruch mag für kalte, egoistische G eschäftsm enschen, doch niem als 
für uns Lehrer passen.

Daher, mein lieber junger Freund, sei dankbar und bescheiden allezeit und du wirst das jah r
hundertalte Ehrenkleid des deutschen Schulm eisters einm al in derselben Reinheit übergeben, wie du 
es übernom m en hast! Glück auf!
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Brief an den jungen G enossen.
Lieber Freund! '

D as Häßlichste am M enschen ist der Zorn. Darum hüte Dich, lieber Freund, vor ihml Vergißt 
Du Dich vor den Kindern und läßt Du Dich von einem W utanfall beherrschen, der Deinen G esichts
ausdruck verzerrt und Dein schw arzes innerstes zeigt, ausgelöscht ist in der K inderseele das Ideal, 
das Du als Lehrer und M ensch bisher den Kleinen gewesen bist. Ruhe, G eduld und Liebe vermögen 
alles bei Kindern u n d . Erw achsenen. Nur kein schreiendes oder gar derbes W ort! W arum  schreien, 
wenn eine kleine Pause das gleiche bew irkt und nebenbei Deine Lunge schont! Mit G ep o lte rtö te s t 
Du der Kinder Ehrgefühl. Schlechtes nehm en Kinder im mer früher an als Gutes. Un da bringst Du 
das Schlechte auf den Markt.

Und verfügst Du über einen sehnigen Arm oder eine kräftige Hand, verbirg sie! Dein Geist. 
Dein C harakter und Dein Benehmen m üssen W under wirken. Bist Du tem peram entvoll, dann schaffe 
Dir keinen Zeigestab an; das leistet auch ein Bleistift oder ein Federstiel.

Sorgen, Kummer und Schmerz, w elcher Art sie auch sein mögen, sie bleiben Dir nicht erspart. 
Dreimal wehe, wenn Du sie Deine Kinder nur einmal merken oder gar fühlen läßt! Zerstört ist der 
Bau, den Du mühsam  errichtet hast. Lachend und fröhlich, zur Zeit wohl auch ernst, mußt Du Dich 
Deinen Kindern zeigen und darfst nie in der ersten M inute strafen. Dann leben die K inder mit Dir 
auf, Du bist glücklich und selig, nim m st Kummer und Sorge nim m er so tragisch, gew innst Ansehen 
und B ewunderung D einer Kollegen und der Eltern D einer Kinder, fühlst Dich selbst glückstrahlend 
und zufrieden, gehst leichten Schrittes über die W iderwärtigkeiten des Lebens hinweg und — schonst 
Deine w ichtigsten O rgane: Herz, Lunge und Nerven.

Dies, lieber Freund, stecke ich Dir zu als G eleitbrief fürs Leben. R udo lf T re fn y , Wien.

Des Lehrers Takt und Schliff in der Gesellschaft.
Die Vorstellung.1

D er Postw agen hält; w ir sind am Ziele, junger Freund. Der O berlehrer hat dich erw artet. 
Bedenke, er w ird dein V orgesetzter sein ; wenn er dir auch freundlich die Hand geboten hat, sei 
nicht sogleich der „koordinierte“ Kollege, sondern kündige sofort deinen Antrittsbesuch an, nachdem 
du für den freundlichen Empfang gedankt hast! Im G astzim m er sitzen die Größen des O rtes all
abendlich beisam m en; man will dich sofort vor sie schleppen. Folge nicht der Lockung! Durch die 
Reise hat deine Kleidung gelitten, dein H aar ist in U nordnung gekom m en, der Staub liegt auf den 
Schuhen und auf der G ewandung. Die H alsbinde ist wahrscheinlich aus der zentralen Lage geraten, 
in den Kragen hat sich die Reise eingeschrieben. Entschuldige dich daher auf einen Augenblick, sage, 
du m üßtest dich erst „restaurieren“ und w ärest in wenigen Minuten zur Stelle I Und nun flieh in 
das Absteigezimmer, wechsle alles, w as das Auge des B eschauers beleidigen könnte, laß den Spiegel 
urteilen und dann erst wage den Schritt ins Leben! Niemand wird es dir verargen, wenn du zehn 
Minuten später vor die Gesellschaft trittst; jeder aber w ird an dir nörgeln, wenn du in nachlässiger 
Kleidung erscheinst. D er schw arze Rock w äre nicht am P latze; man weiß, du bist soeben ange
kom m en; bleibe daher im Reiseanzuge, aber im gestäubten, zurechtgerichteten G ew ände I Du hast 
dich gew aschen, hast das H aar gekämmt, den Flaum nach der Regel geordnet, einen frischen Kragen 
aus der Reisetasche geholt, die H alsbinde geordnet, den Rock geschlossen, dam it die Figur w ohl
geform t erscheine, und hast die Schuhe glänzen lassen. So, nun tritt in das Zimmer, wo die neugierige 
Schar des „neuen“ Lehrers harrt! Sei nicht zage wie ein Fehlender, sei auch nicht barsch wie der 
Renomm ist! Du bist einige Schritte vorgetreten, bleibst stehen, verbeugst dich leicht und sagst mit 
vernehm licher Stim m e: „Guten Abend, meine H errenI“ Dann fassest du den O berlehrer ins Auge 
und bittest ihn, e r möge dich der G esellschaft „vorstellen“. Er erhebt sich und beginnt a lso : „Meine 
Herren, gestatten Sie, daß ich Ihnen unsern neuen Herrn Lehrer, den Kollegen N N., vorstelle.“ Aller 
Augen sind auf dich gerichtet. Steh fest, sei kein Knabe, bew ahre kaltes Blutl Zunächst verbeuge 
dich leicht, dann beginne die Reihe bei dem dir Zunächstsitzenden! W äre es nur einer, dem du dich 
präsentieren solltest, so m üßtest du das geflügelte W ort: E rlauben Sie, daß ich mich vorstelle: Lehrer 
N. N. vollständig bringen; so aber hat dich dein O berlehrer der Verpflichtung entbunden und es ge
stattet die Menge der Fälle nicht die Vollständigkeit der Phrase. Sie genügt in der gekürzten F o rm :

1 Aus dem Jahrgange 1907 entnom m en, weil die vollständige A usgabe vergriffen und der Teil 
in der 4. Auflage des Jahrg. nicht enthalten ist. D. Sch.

I
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„Lehrer N.“ W eiter kürze jedoch nicht; es ist erbärm lich und nichtswürdig, wenn jem and sich des 
T itels „Lehrer“ schäm t und bloß den Namen nennt. W er nichts ist, muß sich zu dem Satze „Erlauben 
Sie, mein Name ist N.“ flüchten; w ir aber, die w ir ein ehrenvolles Amt verw alten, sollen stolz be
kennen, w as w ir sind. Lässest du den Titel weg, so w erden ihn auch die ändern übergehen und 
du bist und bleibst in der G esellschaft bloß der N. wie der N ichtstuer soundso oder der Schreiber M. 
Du meinst, es sei die Einzelvorstellung nicht nötig, nachdem dich ja der O berlehrer allgemein bekannt 
gem acht hat. W eit gefehlt 1 Man wird es dir nicht verargen, wenn du gleich Platz nim m st; aber man 
wird wohlgefällig schm unzeln, so du die Reihe abgehst. Reicht man dir die Hand, ergreif sie leicht; 
hält man mit ihr zurück, fasse sie nicht! Es w erden oft die die besten Freunde, die zuw arten und 
sich kühl anlassen.

Ratschläge für den jungen Schulgärtner.
L ie b e r  ju n g e r  F re u n d !

A ls a lte r  S c h u lg ä r tn e r  w ill ich e in ige  b e h e rz ig e n sw e rte  W o rte  an D ich r ic h te n : O bzw ar es 
höchst se lten  vorkom m t, daß d e r  ju n g e  A m tsb ru d e r L e ite r  e ines S ch u lg a rten s  w ird , so soll e r 
doch bei je d e r  G elegenheit, d ie ihm  d e r  U n te rr ich t b ie te t, m it dem  S ch u lg a rten  in in n ig ste  
F ü h lu n g  tre te n . In  r ic h tig e r  E rk e n n tn is  des hohen  W e rte s , b es tim m t das G esetz  den  G a rte n  zu 
e in e r A rb e its s tä tte  d e r  S chule  und  zu einem  A nsch au u n g sm itte l fü r  den  n a tu rg esch ich tlich en  
U n te rrich t. So die E rlä s se  des k. k . L a n d e ssc h u lra te s  in B ö h m en : vom 17. Ju n i 1 8 7 9 , 
Z. 1 0 .3 8 1 , V e ro rd n u n g sb la tt 8 . GO, Jg . 1879 , vom 7. D ezem ber 1880 , Z. 2 7 .2 5 7 , V e ro rd n u n g s
b la tt 8 . 118, Jg . 1 8 8 0 , vom 10. A p ril 1 905 , Z. 9 8 0 1 , V e ro rd n u n g sb la tt 8 . 2 8 , Jg . 1 9 0 5 . A lle 
G eg en stän d e  d e r  V o lksschu le  lassen  sich m it dem  S ch u lg a rten  in V erb in d u n g  b r in g e n . D ie 
O berstu fe  k an n  Uber die A rbe iten  im G arten  in den v ersch ied en en  Ja h re sz e ite n , ü b e r B lum en, 
B äum e, G em üsepflanzen k le in e  A ufsätze v e rfassen . D u lin d est d u rch  den  S ch u lg a rten  G e
leg en h e it, p ra k tisc h e  R echen- u n d  M eßU bungen du rch zu n eh m en . D ie g röß te  U n te rs tü tz u n g  
ab e r b ie te t e r  dem  R ea lien u n te rrich te , vom  u n te rs te n  bis zum  ach ten  S ch u ljah re . In  d e r 
H e im atkunde  kann  m an vom S chu lhaus und  S ch u lg a rten  au sg eh en  und von h ie r au s in die 
F e rn e  w an d e rn . D er G arten  g ib t Stoff zu S p rech ü b u n g en  a u f  a llen  S tu fen . W elche  F ü lle  
von Stoff, vom  g e rad en  S tr ich  an  b is zu  den  sch w ers ten  B lä tte r-  un d  B lu ten fo rm en  lie fe r t 
d e r  S ch u lg a rten  1 W ie  k an n  d u rch  ihn  d as S chönheitsgefüh l, d e r  S inn  und  L ieb e  zu r  N a tu r  
g e fö rd e rt w e rd e n ! W ie k a n n s t D u  d u rch  d ie P flege des S ch u lg a rten s  das k ind liche  H erz  
zum  G uten  u n d  E d len  e m p o rh e b e n ! G anz von se lb e r, ohne viel G e red e  le rn en  da  d ie  K in d e r 
d ie  N o tw en d ig k e it des V ogelschutzes und  d e r  V ertilg u n g  d e r  S chäd linge , die g roße  B edeu 
tu n g  des O bst- u n d  G em üsebaues, das F lu ch w ü rd ig e  des B au m frev e ls  und  noch v ie les a n d e re  
k e n n en . D och auch  dem  L e h re r  se lb e r, sow ohl in k ö rp e r lic h e r  als auch  in g e is t g e r  B e
ziehung , b r in g t d e r  S ch u lg a rten  g roßen  N utzen . H ast Du v ier o d e r fü n f S tu n d en  in d e r  
dum pfen  S chu lstube  zug eb rach t, so eile in den G arten , in die fre ie  N a tu r , und  n ach  k u rz e r  
Zeit, b e so n d e rs  w enn D u w ack er zu g re ifs t, w ird  D ein K ö rp e r  g e k rä f tig t und  D eine  E r
fa h ru n g  um m anches re ich e r se in . J e  f rü h e r  D u D ich m it dem  G arten b au  b esch äftig st, desto  
m eh r In te re s s e  und  k o s tb a re  E rfa h ru n g  w irs t D u besitzen , w enn  D ir sp ä te r  d as G lück  einen 
L e ite rp o s te n  b esch ert. Es w ird  D ir  dann  ein leich tes se in , den  S ch u lg a rten  zu r Z ie rd e  D eines 
W irk u n g so rte s , „zu  D einem  S to lze“ um zuw andeln .

S o lltes t D u  schon  je tz t  die L e itu n g  e ines S ch u lg a rten s  übernehm en  m üssen , so üb e rleg e  
g u t je d e  g rö ß e re  V e rä n d e ru n g  in dem selben . B e trac h te  v o r a llem  den  übernom m enen  
G arten  nach  L ag e , B o d en art, E in te ilu n g  usw . Sei se h r  v o rs ich tig  m it N eu an lag en , denn  sie 
sin d  n ich t so le ich t. S ch läg t D ir  e ine  feh l, so h a s t D u  D ir eine B löße g eg eb en , w as D ir 
ke inesw egs an g en eh m  sein  k an n . H üte D ich, ü b e r D einen V o rg än g er e in  g e rin g sch ä tz ig e s  
U rte il zu fä llen . Bei einem  S ch u lg a rten  sp rech en  oft die e ig e n a rtig s te n  V e rh ä ltn isse  m it, 
die die b es te  A bsich t u n d  die re ich s te  E r fa h ru n g  zu  S chanden  m achen . A uch  in den  A n
sp rüchen  g e g e n ü b e r  dem  O rts sch u lra te  sei v o rs ic h tig ; ü b e rleg e  a lles g u t un d  m anch  sp ä 
te r e r  V erd ru ß  b le ib t D ir e r s p a r t!  A ls L e h re r  an e in e r  m eh rk la ss ig en  S chule  w ird  D ich  d e r 
O b e rleh re r g e rn e  a ls  M ita rb e ite r in den G arten  nehm en  u n d  e r  w ird  auch  ebenso  g e rn e  
D eine  A rb e it a n e rk e n n e n . W ills t D u D e n seh u lg ä rtn e risch es  W issen  v e rtie fen , so n im m  
in D einen  fre ien  S tu n d en  ein G arten b u ch  z u r  H and . E m p feh len sw erte  W e rk e  d ie se r  A rt 
s in d : B ö ttch er, D er A n fä n g e r  im G arten b au . C h ris tian  L u k as , G arten b u ch . L u k as, D er 
L e h rm e is te r  im G arten  und  in d e r  K le in tie rzu ch t. G u te  D ienste  w erden  D ir auch  die „R at-



2961

Schläge f ü r  den ju n g e n  S chulgäv tnev“ in den  „B lä tte rn  f. d . A .-U .“ le is ten . Suche zum 
b e sse re n  E in b lick  in den G a rten b e trieb  N ach b a rg ä rten  auf u n d  guck  a lles gut, ab !  So 
w irs t D u m anches S tän d le in  angenehm  v erb rin g en  u n d  zum  W oh le  und  N u tzen  D ein er Schule  
und  D eines D ien sto rte s  w irk e n !  D ann  w ird  D ir D ein  V o rg e se tz te r  au frich tig e  F reu n d sc h a ft, 
d ie O rtsb ev ö lk e ru n g  a b e r  au fr ic h tig e  A ch tung  en tg eg e n b rin g en . S tep an .

Brief an die „Blätter f. d. A.-U.“
Meine lieben „grünen“ B lätter!

Endlich bin ich in die Lage gekomm en, meinen langgehegten W unsch, Euch zu schreiben, in 
die T at um zusetzen. In dem  Lesezim m er unserer Anstalt habe ich Euch kennen gelernt. Einmal, 
zweimal, dreim al und öfter guckte ich hinein und w ar bald für die gute Sache gewonnen. Weil Ihr, 
„B lätter“, den Lehrer für die Praxis, fürs Leben, fürs Volk und nicht für die Anstalt erzieht, eben 
desw egen habt Ihr mich gefesselt und fortgerissen. Wie stünde ich heute da, hättet Ihr mich nicht 
erzogen! — W er hätte mich „D es Lehrers Takt und Schliff in der G esellschaft“ aufrichtiger und un
auffälliger gelehrt, w er mich vor Zorn- und W utausbrüchen besser abgehalten, wer so gute Ratschläge 
für den Unterricht und die Lehrerfortbildung gegeben! Ich erinnere mich noch recht lebhaft eines 
Aufsatzes, da an einer verlassenen Einklassigen als H auptlehrm ittel eine alte W andkarte war. W ie 
ich seit jener Zeit dieses Lehrmittel schätzen gelernt habe und w as es mir alles im Sprachunterrichte 
erzählt, ist w underbar. — Ein arideres Beispiel: Auf Anraten der „B lätter“ ließ ich die Kinder eine 
Preistafel anlegen. Man möge nun die w etteifernden G esichter vor den Rechenstunden b eo b ach ten ! 
Und wie vortreffliche und praktische Dienste diese Tafel leistet! Hiebei will ich bem erken, daß die 
Anschaffung von Lehrmitteln (z. B. Preistafel), die die Kinder selbst mit großer Freude machen können, 
geradezu sündhaft ist. Man setze den Kindern nichts Fertiges vor, w as sie selbst machen können, 
w oran sie echte Schaffensfreude haben. —

Doch zweimal mußte ich beim Lesen der „Blätter“ unzufrieden den Kopf schütteln. D as erstem al, 
als jem and den löblichen Vorschlag machte, sich schriftlich auf den U nterricht vorzubereiten. Man 
denke sich nur eine Schule w ie die unsere mit 10 Klassen, die in Kürze um eine elfte verm ehrt 
w erden soll, wo jede Lehrkraft durchschnittlich täglich vier Stunden unterrichtet, zusam m en also 
täglich 40 Vorbereitungen, die der O berlehrer durchzusehen hätte! W äre er dann Inspektor oder 
w irklicher „O ber“-leh re r? l Als Anfänger nehm e ich es mit der Vorbereitung gründlich; in vielen 
Fällen bringe ich sie auch zu Papier. Aber . . . .

T rotzdem  bleibe ich Euch aber treu, Ihr lieben grünen, Hoffnung bringenden Blätter. Und ich 
kann den 1. des M onates nicht erw arten, da ihr über die Schwelle unseres Schulhauses hereinflattert. 
„Es sollte m eines Erachtens keine Landschule in Ö sterreich geben, die nicht die „grünen B lätter“ 
bezieht.“ — Will sich jem and mit Euch befreunden, dann tu er es schon als Kandidat! Für ältere 
Lehrer ist Eure Liebe zu w arm ; sie geht mit deren Kälte nur schw er einen Ausgleich ein.

Euer aufrichtiger Freund Lehrer S ady  A nton in Zabrech.

Der junge Lehrer und seine Muttersprache.
Die Beherrschung der M uttersprache ist für jeden M enschen, besonders aber für den Lehrer 

sehr wichtig. Jeder Lehrer sollte der U nterrichtssprache ein eingehendes Studium w idm en; bei keinem 
Stande w erden Verstöße in d ieser Beziehung so übel verm erkt wie beim Lehrstande. W enn der 
Arzt, der Richter usw. einmal einen Schreibfehler macht, so w ird dies mit dem Hinweis entschuldigt, 
daß die Beherrschung der Sprache nicht zum Fache des Betreffenden gehöre. Anders ist es beim 
Lehrer. Von dem  verlangt man, daß  er keinerlei Fehler mache.

Darum nochm als: Junger Lehrer, studiere fleißig G ram m atik!
Selbst bei eingehendem  Studium w erden hie und da Zweifel über die richtige Schreibung ein

zelner W örter auftauchen. Es können Fälle Vorkommen, über die w eder die G ram m atik noch das 
W örterverzeichnis Aufschluß geben. Dann heißt es einfach nach der Analogie eine Entscheidung zu 
treffen oder bei den „Bl.“ anzufragen.

Bei der großen Bedeutung der U nterrichtssprache für den Lehrer ist es begreiflich, daß 
dieser G egenstand bei der Lehrbefähigung besondere Berücksichtigung findet. Für die „Auszeich
nung“ wird m indestens die Note „lobensw ert“ gefordert.
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Den Ausgang zum Studium der Sprache bilde — d a s  L eseb u ch . W as, d as L esebuch? W ird 
da die Bedeutung der Lehrbefähigungsprüfung nicht herabgedrückt? Nur gemach, junger Freund! 
D as Lesebuch soll bloß die G r u n d l a g e  deines Studium s bilden. Es wird sich zeigen, daß dieser 
Lehrbehelf zu einer Fundgrube w erden kann. Vor allem findet man Lesestücke verschiedener Gattung, 
die alle eine andere Behandlung erheischen.

Auf die m e t h o d i s c h e  Behandlung der Lesestücke wird bei der Prüfung großes G ewicht ge
legt — die Prüfung soll den Vorschriften nach ja eine praktische Prüfung sein. D as erzählende 
Lesestück erfordert eine andere Behandlung als die Fabel oder das M ärchen. Bist du auf der 
Mittel- oder der O berstufe tätig, so bereite dich gew issenhaft auf die Behandlung der Lesestücke 
vor, und zw ar schriftlich. Benütze hiezu die Stundenbilder, die du über die H ospitierstunden in 
der Übungsschule anfertigen m ußtest, und m ethodische W erke, die wohl in jeder Lehrerbibliothek 
vorhanden sind. Lassen dich die Kom m entare im Stiche, so  frage einen erfahrenen Kollegen. Hast 
du dir auf diese W eise eine gew isse Routine erw orben, so wird es d ir keine besonderen Schwie
rigkeiten machen, die Vorbereitung auch ohne Hilfsbuch vornehm en zu können. U nterrichtest du 
in der E lem entarklasse, dann ist es um som ehr zu empfehlen, daß du dich schriftlich auf die Be
handlung von Lesestücken rüstest, die auf der M ittel- und auf der O berstufe Vorkommen. Bitte 
einen erfahrenen Lehrer, daß er dich (im Einverständnisse mit dem Leiter der Schule) bei der 
Behandlung von Lesestücken hospitieren lasse! Das w ird dich am m eisten fördernI Die G ram 
matik w irst du am sichersten beherrschen lernen, wenn du fleißig analysierst.1 Die betreffenden 
Sätze entnimm dem  Lesebuche!

Hast du ein Lesestück sachlich behandelt, dann gehe frisch an die Analyse! Nimm gleich 
den ersten Satz in Angriff! Das geht ja ganz flott und du freust dich deines W issens — auf einmal 
stockst du! Ü ber ein Satzglied w eißt du keinen Rat. G ram m atik her! G ibt dir diese keinen Aufschluß, 
dann lasse jede falsche Scham beiseite und frage einen in der Sprachlehre bew anderten Kollegen oder 
uns. W as du auf diese W eise erarbeitest, w ird dein unverlierbares Eigentum w erden I

Aus den Vorschriften für die Lehrbefähigungsprüfung ist d ir bekannt, daß du ein pädagogisches 
T hem a zu bearbeiten hast, das zugleich als deutscher Aufsatz gew ertet wird. Übe dich also im 
Abfassen solcher T h em en !2 Wie sagt doch der D ichter: „W er eine Zeile schreibt, lernt mehr, als 
wenn er ein Buch liest.“

Du arbeitest flott an einem Aufsatze. W arum  legst du denn auf einmal die Feder w eg? Ja, du 
weißt nicht, ob jetzt zwei W örter zusam men geschrieben w erden oder nicht. Frage die Gram m atik 
um Rat! F indest du in d ieser keine Aufklärung, dann nimm das W örterbuch zur Handl D as im 
Schulbücherverlage erschienene W örterverzeichnis hat wohl jeder Lehrer. Läßt dich auch dieses im 
unklaren, dann greife zum Regel- und W örterbuche für die deutsche R echtschreibung von Dr. Karl 
S tejskal; es w ird dir in den meisten Fällen ein verläßlicher B erater sein! D as W örterbuch mußt du 
w iederholt einer gründlichen D urchsicht unterziehen. Streiche dir einzelne W örter, über deren Schrei
bung du im Zweifel w arst, an oder noch besser, trage sie in ein eigenes Heft ein, dam it du nach 
und nach Sicherheit erlangest.

D as mußte ich d ir in der Zeit, da man die M uttersprache verküm m ern lassen will, mit auf 
den Lebensw eg geben. K. k. Ü bungsschullehrer Georg Distier.

Über die Vorbereitung auf den Unterricht.
Vom Schulvereins-O berlehrer J . W o lf in Sittna, Böhmen.

Lieber junger Amtsgenosse! Das Sprichw ort sagt: Jung gew ohnt, alt getan. W ie alle Dinge 
nach der guten und nach der schlechten Seite hin betrachtet w erden können, so auch die Geschäfte 
des Schullebens. W ir aber, lieber Freund, w ollen heute nur eine gute Seite aus diesem  Sprichworte 
heben und betrachten und auf die V orbereitung des L ehrers zum U nterrichte in Anwendung bringen.

Ich bin der Ansicht und stelle sogar die strikte B ehauptung auf, daß nur jene Lehrer sich auf 
den Unterricht vorbereiten, die es von ihrer ersten Lehrstunde an geübt haben, und daß sich dazu 
jene nim m erm ehr bem ühen w erden, die von allem Anfänge an ohne Rüstung in die Stube traten. 
Es wird selten — oder wahrscheinlich gar nicht — Vorkommen, daß Lehrer, die an die V orbereitung 
gew öhnt sind, sie in ihrer späteren Amtstätigkeit fallen lassen oder entbehren können. Sie ist ihnen 
zur zweiten N atur gew orden.

1 Man mag über den W ert der Analyse denken, wie man w ill; d er Lehrer muß sie können.
2 W ir sind bereit, eingesandte Arbeiten gegen V ergütung des P ortos zu verbessern .
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W elchen W ert Vorbereitungen auf den Unterricht haben, lieber junger Freund, will ich dir nach 
verschiedenen Richtungen hin zeigen. — Zunächst geben sie dem jungen Lehrer einen sicheren Führer 
durch die mühevolle Tätigkeit in den verschiedenen U nterrichtsfächern. Der Fortschritt der Schüler 
hängt nur zum eist von der Vorbereitung des Lehrers ab. Der Lehrer tappe nicht wie im Finstern 
hin und her, um Beispielen plötzlicher Eingebung zu folgen, die sich bei der Durchführung oft als 
unpraktisch, zu schw er, daher zeitvergeudend heraussteilen, wenn sie nicht gar Schüler und Lehrer 
in Verwirrung bringen und zum Schlüsse das Ansehen und das W issen des Lehrers in den Augen 
der Schüler herabsetzen! Ich erinnere mich da unseres schon längst dahingeschiedenen, aber für 
uns dam alige K andidaten unvergeßlichen Physikprofessors in . . . ., d er uns fast nie einen Versuch 
zeigte, sondern ihm jedesm al auswich mit der B em erkung: „W ir haben wohl den A pparat, aber er 
ist zerbrochen.“ Sei auf der Hut, lieber Freund, daß d ir im G edächtnisse der Schüler nicht ein ähn
liches Andenken bew ahrt w erde!

In manchen G egenständen ist eine Vorbereitung eigentlich unerläßlich. W ie wollte sich der 
Lehrer im Rechnen von der Richtigkeit gegebener Beispiele überzeugen, wenn er nicht auf seine 
eigenen Resultate pochen kann? Und wird die Arbeit nicht vom Lehrer korrigiert, so hat die Auf
gabe wenig oder gar keinen W ert für den Schüler, weil dieser das Bestreben hat, nur rasch fertig zu 
werden, unbeküm m ert um Richtigkeit und schöne schriftliche Ausführung Aus unkontrollierten Schülern 
w erden Hudler, — nicht bloß in der Schule, sondern für das ganze Leben. Und w er trägt die Schuld? 
Der Lehrer! Hätte er an der Hand seiner Vorbereitung die gemachten Fehler sofort richtiggestellt, so 
w ürde er sich selbst die Korrektur erspart, den Schüler zum langsam en und sicheren Rechnen ange
leitet und damit auf sichere Erfolge hingearbeitet haben Wie mag es nur dem Herrn Kollegen zu Mute 
gew esen sein, der in G egenw art des Herrn Inspektors Sauerstoff erzeugen wollte und in der Lampe 
keinen Spiritus hatte! G ar oft kommt es vor, daß A nschauungsbilder erst w ährend des U nterrichtes aus 
dem Lehrmittelzimm er geholt w erden. Ist das nicht Zeitvergeudung? An m ehrklassigen Schulen ge
staltet sich die Vorbereitung einfach, da eben nur eine, höchstens zwei Abteilungen in den Händen 
des Lehrers liegen. Doch ist sie aus Vorgesagtem auch hier notwendig. Für den Einklassigen aber 
ist sie unausweichlich, will e r nicht sich selbst und seine Schüler zugrunde richten. W er noch nie in 
der „E inklassigen“ gearbeitet hat, weiß nicht, w as ein Tag ohne P räparation  bedeutet. Glücklich der 
Amtsbruder, dem das Schicksal nicht alle acht Schuljahre auf einmal in die Hand gespielt hat, wie 
es eben in der Einklassigen der Fall is tl Wohl fühlt der junge Pädagoge ein gew isses Selbstbew ußt
sein, wenn er zum Schulleiter ernannt wird. W elche Arbeit und V erantw ortung er aber dam it über
nimmt, wird ihm erst klar, wenn er einsehen gelernt hat, daß ihm infolge ungenügender V orbereitung 
die Zügel aus den Händen entgleiten. E r ist sein eigener O ber-, aber auch sein eigener Unterlehrer. 
Alles G elernte ist seine Arbeit, aber auch alles Fehlende im Schüler wird auf seine Rechnung ge
schrieben. Da haben es die Kollegen an mehrklassigen Schulen weit besser. Sie wechseln die 
Klassen, wenn nicht im  Jahre, so doch am Beginne des n e u e n  Schuljahres, und die w ährend der 
Schulzeit entstandenen Lücken im G eiste des Schülers w erden durch den Nachfolger ausgefüllt. In 
der Einklassigen aber ist alles das W erk des einen Lehrers: das G ute wie das Schlechte. W orin 
nun die eigentliche Vorbereitung in der Einklassigen besteht, hat mir auch erst der M eister im Ab
teilungsunterrichte gezeigt, trotzdem  ich schon über zwanzig Jahre A bteilungsunterricht betreibe. Sie 
liegt in der Ausnützung der Zeit bei gleichmäßigem Fortschreiten der Schüler in ihren Kenntnissen 
auf allen Stufen. Meint vielleicht der junge Am tsbruder, daß es dem Schüler unentdeckt bleibe, ob 
der Lehrer für den Unterricht vorbereitet ist oder n icht? W eit gefehlt! Ich  h a b e  d i e  Ü b e r z e u g u n g  
g e w o n n e n ,  d a ß  d i e  S c h ü l e r  a n  F l e i ß ,  P ü n k t l i c h k e i t  u n d  F o r t s c h r i t t  z u n e h m e n ,  s o b a l d  
s i e  t ä g l i c h  d i e  V o r b e r e i t u n g s m a p p e  d e s  L e h r e r s  a u f  d e m  T i s c h e  l i e g e n  s e h e n .  O der 
gibt es viele Lehrer, die in jedem  Bedarfsfälle sogleich das geeignete Beispiel ohne alle V orbereitung 
zur Hand haben? Lieber Freund, sieh dich einmal von der Tafel rasch um, wenn dir ein nicht ge
eignetes Beispiel durch die Finger gelaufen ist, das du durch ein anderes ersetzen mußt 1 Diese 
Schadenfreude gew isser Schüler, die du im mer als dumm hinstellstI

Die V orbereitung bedeutet nicht bloß einen Erfolg für die Schule, sondern auch einen ganz 
besonderen für den Lehrer — wenn ich so sagen dürfte — „im übertragenen W irkungskreise“. Er 
lernt seine freie Zeit ausnützen, w ird des öftern in Hilfsbüchern nachschlagen und dam it seine Kennt
nisse bereichern. Viel Lärm und G eschrei w ird ihm erspart bleiben, weil gar m ancher Klaps auf den 
Schülerkopf nur eine Folge der N ichtvorbereitung des Lehrers ist.1 Die Bevölkerung, die den Lehrer 
wie ihren Augapfel behütet, wird ihn nicht so oft seinem  Amte entzogen sehen — und w as wohl 
das W ichtigste ist: Er wird nicht zu unnützen Ausgaben verleitet w erden, wenn er in seiner S tudier

1 Sehr richtig! D. Sch.
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bude mit den Vorbereitungen die Zeit nutzbringend ausfüllt! W as aber der größte Nutzen für den 
Lehrer selbst ist, so  liegt d ieser in seiner Schonung beim U nterrichte. Ruhig segelt das Schifflein 
des Lernens an m ancher scharfen Klippe Vorbei und veranlaßt den Lehrer nicht zum Bösewerden. 
W illst du also, lieber A m tsbruder, und dies besonders an der Einklassigen, dein Leben verlängern, 
eine freudevolle Arbeit in deiner W erkstätte haben und ein positives W issen deinen Schülern ver
mitteln, dann versäum e nicht, deine täglichen V orbereitungen zu m achen; du w irst finden, daß  dich 
nicht bloß die Aussicht auf G ehaltsregulierungen selig machen kann, sondern auch deine Schulstube. 
G rüß G ott!
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Von K o n rad  M oißl, D irektor der Privat-L ehrerinnenbildungsanstalt mit ö ff. in Außig.

N u r w en ige , a b e r  t ie f  em pfundene W o rte  will ieli h eu te  noch zu Ihnen  sp rech en .
M ögen sie  lau ten  W id erh a ll in  Ih re n  H e rzen  f in d e n !

J e d e r  B e ru f h a t se ine  L e id en  und  F re u d e n  und  es is t e ine  ausg em ach te  Sache,
daß d e r  L e h rb e ru f  h insich tlich  d e r  L eiden  ke in e  A usnahm e m acht. G ewiß is t se lten  ein 
B eru f m it so v iel un an g en eh m en  D ingen b e la s te t w ie d e r  u n se re ; so lche B e las tu n g  w ird  
etw a d esha lb  n ich t g e rin g e r  em p fu n d en , w eil so v iele, u n se rem  B e ru fe  fe rn s teh en d e  L eu te
die L e h rp e rso n e n  zu beneiden  g en e ig t s ind . A b er d e r  B eruf, dem  Sie sich gew idm et haben ,
g ew äh rt a n d e rse its  w ied e r so re ich e  und re in e  F re u d e n , daß sie durch  n ich ts  au fgew ogen  
w erden  können . Ich p re ise  Sie g lück lich , w enn S ie in Ihrem  se lb stg ew äh lten  B eru fe  n ich t 
als a rm se lig e  P fad fin d e rin n en  des U nangenehm en  dah inw andeln  un d  n ich t in  se lb stq u ä le risch em  
W ah n e  n u r  im m er die rau h e  S eite  d e r  e ise rn en  Pflicht b e trach ten , so n d ern  in h e ite re r  S ee len 
ru h e , d e r  S tim m e d e r  P flich t u n te r  allen  U m ständen  geh o rch en d , au ch  d ie  F re u d e n  des B e
rufes voll zu  em pfinden verm ögen .

D ie Q uelle d ie se r  F re u d e n  is t das k o s tb a rs te  G u t d e r  M enschen —  das K i n d .  D en 
hohen  W e rt d ie ses  G u tes zu e rfassen  und  zu w ü rd ig en , das v e rm ag  n u r  ein  w irk lich  hu m an er, 
ein w a h rh a ft ed le r  M ensch.

F ü r  d ie ses hohe  G ut u n te r  a llen , se lb s t den w id rig sten  V e rh ä ltn issen  e in zu s teh en , es 
k o s tb a r zu e rh a lten  un d  se inen  W e rt f ü r  die M enschheit zu e rh ö h en , das is t d as  W esen  
d e r M enschenerz iehung . W ir sehen  in dem  K in d e  den ju n g e n , w erd en d en  M enschen, w elcher 
d e r E rlö su n g  und  B e fre iu n g  h a r r t ,  es is t  die H offnung a lle r  E d e lg e s in n ten . Ob m iß g esta lte t 
o d e r edel g e fo rm t, häßlich o d e r schön , re ich  o d e r arm , ob schw ach  im G eiste  o d e r g u t 
bean lag t, ob v e rw ild e rt o d e r au f  en tsp rech en d em  P fa d e  w an d e ln d , —  das a lles v e rm ag  den  
hohen W e r t d ieses  k o stb a ren  G utes in den  A ugen  d e r  L e h re n d e n  u n d  E rz ie h en d en  n ich t 
zu m in d ern  un d  n ich t zu s te ig e rn ; ihnen  is t das K in d  ein liebes H e rzen sg u t u n d  d e r  G ru n d zu g  
in ih rem  V erh a lten  zu dem  K in d e  is t d ie  —  L ieb e .

W en n  S ie n u n  einziehen  in  d ie  h e ilig e  S tä tte  Ih re s  B e ru fe s , o b rin g en  Sie d ie  L iebe
zum  K in d e  m it, d iese  Z a u b e rk ra f t des m ensch lichen  H erzen s.

M ag Ih n en  auch  das L eb en  fe in d se lig  e n tg e g e n tre te n , m ögen S ie auch  zu käm pfen 
haben m it des L eb en s  N o td u rf t o d e r m it d e r  E n g h e rz ig k e it und  B esch rän k th e it,' v ie lle ich t 
auch  D um m heit, U n d an k b a rk e it un d  S ch lech tig k e it m ancher, w elche Ih ren  L eb en sw eg  k reu zen , 
m ögen S ie auch  oft z ag h a ft in die Z u k u n ft b licken , w eil H offnungen fehl geh en  o d e r W ünsche  
v e rs a g t b le iben  —  o la ssen  S ie w e ite r  lo d ern  die F lam m en  d e r  L ieb e  zu d e r  Ihnen  an 
v e rtra u te n  J u g e n d !

D iese h ingebungsvo lle , w irk lich  em p fu n d en e  L iebe  zu  den  K in d e rn  m ach t au s je d e r  
S chu ls tube  einen  T em p e l G o ttes . S ie a lle in  m acht des K in d es H erz w eich  und  b ildsam  un d  
h ilf t d ie P fo rten  des G eistes öffnen. U n te r ih rem  m ilden  W alten  w ird  d as schw ere  A m t
in  w u n d e rb a re r  W eise  e rle ich te rt. D ie  L ieb e  zu  den  K in d e rn  is t  ein  so n o tw en d ig es  A ttr ib u t
des L e h re rh e rzen s , daß die g esam te  Schu ld isz ip lin , w enn ih r  d e r  e rw ärm en d e  und  be lebende
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1 tauch  d e r  L iebe fehlt, ein  hohles, j a  ein an m aßendes S tü m p e rw erk  is t und  b le ib t;  denn  
g e rad e  die L ieb e  zu den K in d e rn  is t d ie F ö rd e r in  un d  W ä c h te rin  u n s e re r  e igenen  S elb s tzuch t, 
ohne w elche e ine  ed le  K in d e rzu ch t (Schulzucht) u n e rre ic h b a r  ist.

E ine k a lth e rz ig e  L e h rp e rso n , d ie  m it den  K in d e rn  n u r  v e rk e h r t, w eil sie muß und  
d afü r bezah lt w ird , o d e r v ie lle ich t g a r  in sch n ö d er W eise  die L e is tu n g  nach d e r  H öhe d e r 
Z ah lung  zu bem essen  g e n e ig t is t, e ine a rm se lig e  S tü m p erin , w elche den  e c h t e n  u n d  r e c h t e  11 
H e r z e n s t o n  bei den S ch ü le rinnen  n ich t zu finden weiß und ihn  zu finden sich  g a r  n ich t 
bem üht, —  sic w ä re  ein S chäd ling  im E rz ieh u n g sw esen , die im g ü n s tig s ten  F a lle  v ie lle ich t 
e in ige  leh rp lan m äß ig e  K e n n tn is se  e in z u tric h te rn  v e rs teh t.

M anches is t g ee ig n e t, d ie  L iebe zu r  Ju g e n d  zu  v erm eh ren . Man v e rse tz e  sich  zu rü ck  
in d ie  e igene  J u g e n d !  W elch schöne, h e rr lic h e  Z eit d e r  G eistes- und  G em ü tsd äm m eru n g ! 
W ie fe s t und k a lt h a fte t das rau h e  W o rt, d ie  lieb lose  T a t  au s je n e n  K in d e rta g e n  in unserem  
G ed äch tn isse ! W ie se h r  b eg lü ck t uns beu te  noch  d e r  G ed an k e  an d ie F ü lle  von L iebe, 
die un s so rg en d  u m g a b ! D ie L e h re rin  d e r  Ju g e n d  soll so lche R ückb licke  t u n ; sie w ird  sich 
d ad u rch  n u r  se lb s t e r z i e h e n .

A uch d e r  G edanke , j a  das H in e in v e rsen k en  in d ie  H ilf lo s ig k e it u n d  R a tlo s ig k e it desx 
K in d es, d as d a  v o r uns sitz t, w irk t fö rd e rn d  u n d  e rn e u e rn d  a u f  d ie  L ieb e  zum  K in d e , n ich t 
m in d e r auch  die P flege  des G ed an k en s von dem  hohen  W e rte  des K in d es , se lb s t e ines 
feh len d en  und  sü n d ig en  K in d es.

D as d au e rn d e  B ew ußtse in  von d e r  g ro ß en  V e ran tw o rtlich k e it, w elche m it dem  L e h r
b e ru fe  v e rk n ü p f t is t, s te llt s ich  von se lb s t e in , w enn  d ie  L e h re rin  die an z u s tre b e n d e  Z ukun ft 
des K in d es im A uge b eh ä lt. D ieses B ew ußtsein  von d e r  e ig en en  V e ran tw o rtlich k e it w ird
das gesam te- päd ag o g isch e  D en k en , F üh len  und H an d e ln  g ü n s tig  beeinflussen  u n d  reg e ln
u n d  n ich t in  le tz te r  R eihe  die L ieb e  zum  K in d e  e rh ö h en .

U nd n u n  leben  S ie  w ohl, m eine L ie b e n ! G ottes re ic h s te r  S egen  ru h e  au f  Ih r e r  B e ru fsa rb e it!

Auf der Schwelle.
D er M enschheit Blüte ist euch übergeben, 
O schließet eure  Herzen auf!
W as ihr erwecken sollt, ist frisches Leben 
Und m unter wie der Quelle Lauf.
Drum rührt nicht zagend eure Hände 
Am W erke, das euch anvertraut,
Seid selber froh, w ie im G elände 
Der Landm ann, der sein Feld bebaut.
Es glaubt der Tüchtige an Segen,
D er seinem  w ackern Fleiß entquillt.
W enn sich die Kräfte freudig regen,
W ird m ancher edle W unsch gestillt.
Und wenn Gewölk auch hin und w ieder 
Der Hoffnung heitern Himmel deckt — 
W er legte niüd sein W erkzeug nieder,
Von feiger Kümmernis erschreckt?
D er rechte Mann schafft seine W erke, 
Weil seine T at er selber ehrt,
Und W iderstand hebt seine Stärke,
Der Kampf erheischt das beste Schwert.
In Einigkeit d ient eurem  Volke,
Dem Staate wie dem eignen Stand,
Und euer W irken sei die Wolke,
Die Segen spendet du rst’gem Land.
Laßt euch die freie Bahn nicht w ehren,
Ob auch der Finsterling euch grollt,
Auch C hristus lebte, um zu lehren,
Und ging den Weg, den er gewollt.
Nun G ott mit euch, ihr jungen Lehrer,
Der Gott, der zu den Seinen hält,
Seid allezeit des Lichtes M ehrer,
Zieht aus, erobert euch die W elt!

Mai 1914. Für das „G eleitblatt“ der Bl. gew idm et von Hans Fraungruber.
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Ratschläge.
XIII.

a) F ü r V o lksschu len .

P ä d a g o g ik . W er sich auf die W iederholung 
des Lehrbuches in der Anstalt beschränkt (und 
er mag m ancherorts dam it’sein Auslangen finden), 
dem ist bald geraten; ist jedoch der eine oder 
der andere bestrebt, über die G renze des schm alen 
Textes hinaus die Pädagogik des T ages kennen 
zu lernen und vor allem sein kapitelw eises W issen 
zu vertiefen, aus dem schülerm äßigen Niveau 
hinab in die G eheim nisse unserer hehren Kunst, 
die ein bedeutendes W issen voraussetzt, zu 
steigen, dann wird er sich nach ändern als den 
dünnleibigen Bändchen um sehen müssen. Es ist 
zweifellos, daß bereits der Pädagogiklehrer der 
Anstalt auf diese oder jene Ergänzung verwiesen 
hat; allein ihm ist nicht im mer das Neueste, 
das Beste zur Hand, weil m an ja nicht ver
langen kann, daß jeder Lehrerbildner alles ken
nen soll, w as der jüngste M arkt aufweist. Aber 
wir, die w ir jede N euerscheinung ins H aus be
kommen, können mit dem  A userlesensten und 
Aktuellsten dienen, m ü s s e n  dienen, ist es doch 
unsere Pflicht, den Leser auf dem laufenden zu 
erhalten. So legen w ir denn vor den in das Amt 
Eingetretenen (für den vor der Prüfung Stehenden 
ist es zu spät) zunächst die treffliche „U nterrichts
lehre" von H. Itschner. (Verlag Quelle und Meyer 
in Leipzig, 1913; P reis 6 K.) So sich der Bera
tene dieses W erk zur G rundlage für sein Schaffen 
nimmt, kann er nach zwei Jahren beruhigt zum 
Prüfungstische wallen und auch einem modernen 
Exam inator standhalten. Seine gesam te Auffassung 
vom W esen des U nterrichtes, vom W esen seiner 
Arbeit w ird anders w erden, sein Horizont wird 
sich weiten, sein Eifer auf Ziele der Zeit gerichtet 
w erden. — Will sich der junge G enoß außerdem  
über die neueste pädagogische Forschung orien
tieren, so lasse er sich noch „Die H auptergebnisse 
der m odernen Psychologie“ von W. J. Ruttmann 
(Verlag E. W underlich in Leipzig, 1914; P reis 6 K) 
kommen. Zwei Bücher, die über die Ferien aus 
dem  Schüler einen Mann bilden können. — P.

Rechnen und geometrische Formenlehre. 
N ach  u n se rem  A rb e itsp län e  fo lg t n u n  das S tu 
d ium  d es R ech e iiu n te rr ieh tes  au f d e r  M i t t e l 
s t u f e  d e r  V o lk ssch u le . D ie G ru n d lag e  b ild e t 
auch  h ie r  ein m o d ern es R echenbuch  (E ck ert-

Z innecker). D e r  Z ah len rau m  w ird  b is  1 0 0 0  
e rw e ite rt. M ünzen, M aße u n d  G ew ich te  b ie ten  
h ie fü r  e ine n a tü r lic h e  S tü tze . D en  m ethod i
schen  G an g  s k iz z ie re n ! D e r S tu fe n g a n g  fü r  
d ie  v ie r G ru n d re c h n u n g sa r te n  als K opfrechnen  
is t  au s dem  R echenbuche  k la r  e rs ich tlich .

B ei d e r  E i n f ü h r u n g  i n  d a s  s c h r i f t 
l i c h  e R e c h n e n  is t b e i j e d e r  R e c h n u n g sa rt 
b e so n d e rs  fo lgendes von W ic h tig k e it:  1. en t
sp rech en d e  V o rü b u n g en  im m ünd lichen  R ech 
nen  ; 2 . p a ssen d e  E in fü h ru n g sa u fg a b e n ; 3. 
v e rs tän d n isv o lle  E n tw ick lu n g  des V e rfa h re n s  
un d  A n g ab e  e in e r p rä z ise n  S p re c h w e ise ; 4 . 
ein sy s tem a tisch  fo r tsc h re ite n d e r  Ü bungsstoff. 
Z u r D u rc h a rb e itu n g  kom m t fe rn e r  d ie  E rw e i
te ru n g  des Z ah len rau m es b is  zu den  M illio
nen  u n d  d ie  E rk lä ru n g  d e r  e in fachen  R ech en 
v o rte ile  beim  M ultip liz ieren  und  D iv id ie ren .

Es d ü rf te  nun  au ch  a n g e z e ig t se in , das 
Q u ad rie ren  u n d  Q u ad ra tw u rze lz ieh en  (v ielle ich t 
au ch  das K u b ie ren  und K u b ikw urze lz iehen ) 
zu w ied e rh o len . A uch  fü r d ie  P rü fu n g sa rb e it 
is t es v o rte ilh a ft, s ich  zu  üben  im  Z usam m en
ste llen  von  p a sse n d e n  A u fg ab en g ru p p en  zu r  
A nw endung  d e r  v ie r  G ru n d re c h n u n g sa r te n . 
D ie G ru n d lag e  b ilden  u n te r  an d erem  die o r ts 
üb lichen  P re is e  d e r  N ah ru n g sm itte l und  V e r
b ra u c h sg e g e n s tä n d e , M ark tb e rich te , M onats
u n d  J a h re sa u sw e ise  Uber g ew erb lich e  U n te r
nehm ungen  u n d  G ü te rv e rk e h r . (Z e itu n g !) N un 
fo lgen  e in ige  w ich tige  T h em en  au s  dem  v o r
h e rg eh en d en  Stoffe zu r  se lb s tä n d ig e n  A u sa r
b e itu n g : 1. G lied e ru n g  d e r  E in fü h ru n g  in  die 
e inze lnen  G ru n d re c h n u n g sa r te n . 2 . D as  V e r
h ä ltn is  zw ischen  dem  m ünd lichen  u n d  dem  
sch riftlichen  R echnen . 3 . „S p rech en d e  Z ah len “ .
4 . R echenm itte l. 5 . Z w eck  u n d  V erw endung  
von R ech en b ü ch ern .

N eb en  d iesen  m ethod ischen  A rb e iten  w ie
de rh o len  w ir d ie  P ro z e n tre c h n u n g  m it ih ren  
ve rsch ied en en  A nw en d u n g en . E in fac h en  u n d  
m ethod isch  g e o rd n e te n  Ü bungsstoff b ie te t vo r 
a llem  d e r  A bsch lußband  d e r  R e c h e n b ü c h e r : 
D e r P ro z e n tsa tz  is t g eg eb en , d e r  P ro z e n tsa tz  
is t  zu  suchen , E in k au fs - u n d  V erk au fsrec li- 
n u n g  (G ew inn un d  V e r lu s t; R ohgew ich t, L e e r 
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gew ich t und R e in g e w ic h t; R ab a tt und  S k o n to ; 
P ro v is io n ; T ra n sp o r tv e rs ic h e ru n g .)  Z u r w ei
te re n  Ü bung  d ien en  d ie  A ufgaben  au s  dem  
R eh rbuche  d e r  A rithm etik .

F o lg e n d e  c h a ra k te r is tisc h e  A u fg ab en , d ie 
in  äh n lich e r F o rm  als P rü fu n g sa rb e i te n  g e 
geben  w urden , sin d  nach  den  ve rsch ied en en  
L ösu n g sm ö g lich k e iten  m ethod isch  zu beh an 
de ln . (L ösungen  u n m itte lb a r an  den  V erfasse r 
s e n d e n ; sie w erden  m it B ezugnahm e auf die 
B l. k o sten lo s g e p rü f t. R e to u rm ark e  b e ileg en  1)

1. W en n  m an 1 k g  K affee um  4 K  4 8  h 
v e rk a u f t, g ew in n t m an  1 2 % ;  w ie te u e r  v e r
k au ft m an 1 k g  d e rse lb en  S o rte  bei 1 0 %  
V e rlu s t?

2 . B ei 72 K  V e rk a u fsp re is  b e tr ä g t d e r  Ge- 
w inn  1 2 1/ 2 % ;  w ieviel P ro z e n t b e trä g t d e r  
V erlu s t bei d e rse lb en  M enge d e r  W a re , w enn 
n u r  ein  V e rk a u fsp re is  von 48  K  e rz ie lt w ird ?

8. D as m e h r jä h r ig e  D u rch sch n ittse rg eb n is  
e ines O b s tg a r ten s  b e tru g  jä h r lic h  5 0  q O bst 
zu  24  K . In einem  nach fo lg en d en  Ja h re  b lieb  
die E rn te  um  2 4 %  u n te r dem  D u rch sch n itte , 
w äh ren d  d e r  P re is  des O bstes um  ebensov ie l 
P ro z e n t s tieg . W iev ie l P ro zen t b e tru g  die da
d u rch  b ed in g te  Ä n d e ru n g  d e r .la h re se in n ä h m e  ?

W ir b eg innen  nun  auch  m it d e r  D urch 
a rb e itu n g  d e r  R a u m l e h r e ,  ln m e thod ischer 
H insich t sind  b e so n d e rs , zw ei G esich tsp u n k te  
von B e d e u tu n g : a) E s is t soviel a ls  m öglich 
„schaffende A rb e it“ m it dem  U n te rr ich te  zu 
ve rb in d en , so daß sich d ie »Schüler d u rch  d iese  
a lle  E rk e n n tn is se  se lb s t „ e ra rb e ite n “ , b) D er 
R echenstoff sch ließ t sieh  en g  an  d ie  G egen
s tän d e  d e r  U m gebung  an und d ie  S ch ü le r ge
w innen  m öglichst häufig  d u rch  e igenes M essen 
d ie  n ö tig en  Z ahlen .

Ü b u n g s s t o f f : Q u ad ra t, R ech teck , S ch ie f
eck , D re ieck , T r a p e z ;  O berfläche des W ürfe ls , 
d e r  E c k sä u le  u n d  d e r  k an tig en  S p itzsäu le .

D ie m ethod ische  E in fü h ru n g  ze ig t das 
R echenbuch . A nsch ließend  sind  d ie  e in sch lä 
g ig en  Ü b u n g sau fg ab en  au s  dem  A n sta lts le lir- 
b uche zu  w iederho len .

E i n f a c h e  A u f g a b e n  z u r  m e t h o d i -  
s e h e n  B e h a n d l u n g :

1. Um einen  rech teck ig en  S p ie lp la tz  von 
5 4  m  L än g e  u n d  36  in B re ite  fü h r t ein 1 '/a  in 
b re i te r  W e g ; w ie g roß  is t d ie  F läch e  d ieses 
W e g e s?

2 . E in rech teck ig e s  F e ld , d essen  L än g e  
72 m un d  dessen  B reite  2/a d e r L än g e  b e trä g t, 
w ird  geg en  ein flächengleiches F e ld  von d e r  
F o rm  e in es D re ieck es  u m g e tau sch t, d essen  
G ru n d lin ie  128  m lan g  is t. W ie groß is t die 
e n tsp rech en d e  H öhe d ieses D re ie c k e s?

3. D as p y ram id en fö rm ig e  D ach e ines ach t
eck igen  T u rm e s  soll m it S ch ie fe rta fe ln  b e leg t

w erd en . Die G ru n d lin ie  d e r  D re ieck e  b e trä g t 
1*5 m, die S e iten h ö h e  4  m . W iev ie l re c h t
eck ige  P la tte n  von 25  cm  L ä n g e  und  2 0  cm 
B re ite  sin d  e rfo rd e rlic h , w enn  2 0 %  a u f  D ek- 
k u n g  und  A bfa ll g e re c h n e t w e rd e n ?
K. k. Übungsschullehrer A. Zinnecker, P rag III.

U n te rr ic h ts sp ra c h e . Zu den guten Ratschlä
gen für den pädagogischen A u f s a t z  in Folge 123 
dieser B lätter (S. 2875) möchte ich noch einiges 
hinzu- und auseinandersetzen.

Nicht selten bekom m t man derartige Aufsätze 
in die Hand, denen zw ar ein Plan  (eine G liede
rung, D isposition) vorangestellt ist; aber w as für 
einer! An einem W ege stand einm al eine W ar
nungstafel, die die W orte trug: „Dieser Weg ist 
kein Weg-, w er ihn dennoch benützt, zahlt 5 K 
Strafe.“ Also könnte man auch von m ancher „An
kündigung“ des Aufsatzes sag en : „ Dieser Plan ist 
kein P lan .“ Und w arum ? Weil er oft nicht mehr 
oder nicht viel m ehr besagt a ls: Einleitung, Aus
führung, Schluß. Freilich hat ein jeder sogen, 
regelrechte Aufsatz diese Hauptteile; aber eine 
solche G liederung schon als S/q/Zghedcruiig aus
zugeben, it t zwecklos, eigentlich eine Frotzelei 
und im G runde ebenso lächerlich w c die e r
w ähnte Tafelinschrift.

Ein Plan muß tatsächlich eine G liederung des 
Auisalz-Stoffes se in ; und will er eine solche bie
ten, so deutet er den Inhalt in kurzen, treffenden, 
denkrichtig angeordneten Leitsätzen  oder Schlag
worten an. Ja selbst die A usdrücke: Einleitung 
und Schluß bleiben nicht ohne jede Andeutung 
des Inhaltes.

Die zweite Forderung an einen guten Plan 
ist Übersichtlichkeit in der Form. D iese w ird be
kannterm aßen durch Buchstaben (A, B . . ,  a, b . . )  
und Ziffern ( I , I I . . ., I., 2 . . .), durch Unterein
andersetzen der gleichwertigen, durch Zeilenein
rücken der untergeordneten Glieder, wohl auch 
durch Unterstreichen, verschieden große oder ver
schiedenartige Schrift erzielt.

Noch auf einen anderen M angel stößt man 
sehr häufig bei solchen G liederungen: auf ver
nachlässigte Zeichensetzung und die dam it zusam 
m enhängende G roß-, bezw. Kleinschreibung. Es 
bedarf für einen jeden zur Gründlichkeit und G e
nauigkeit Neigenden, für jeden O rdnungsliebenden 
nur der Andeutung, daß ein formgerechter Plan 
auch in der Setzung von Punkten, D oppel- und 
Strichpunkten sow ie Beistrichen den logisch ge
schulten Kopf des A ufsatzschreibers sow ie die 
gute Zucht seines G eistes zeigt. Für den Flüch
tigen und für den genial sich Dünkenden spricht 
man da freilich vergebens; beide halten eine solche 
„strenge“ Forderung gern zu ihrer Beruhigung 
für Schulfuchserei und Kleinigkeitskrämerei.

Und doch ist dem  Stil-Jünger anzuraten, diese 
Zucht des G eistes nicht zu mißachten, sie viel
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m ehr an sich zu erproben. Es ist gewiß wahr, 
daß ein hochbegabter, gesund und scharf den
kender Schreiber mit dem Stoffe zugleich auch 
dessen denkrichlige A nordnung im Kopfe trägt 
und den G egenstand w ohlgeordnet vorträgt, ohne 
erst eines streng geordneten und formgerechten 
P lanes zu bedürfen. W er dies verm ag, dem  sei 
eine schulgerechte Stoffgliederung gern erlassen. 
Auch der gut geschulte, wenngleich nicht geborene 
Stilist kom m t oft ohne eine solche aus, wie denn 
auch nicht alle Aufsatzarten einen vorgefaßten 
Plan erheischen.

Aber ebenso w ahr ist es auch, daß gerade 
schwache Stilisten und leichtfertige Naturen diese 
wichtige V orarbeit für den Aufsatz scheuen; die 
ersteren, um einer schwierigen, die anderen, um 
einer lästigen  und nach ihren Begriffen auch über
flüssigen Denkarbeit zu entgehen. Unter den 
Schreibern, die ihrem Prüfungsaufsatze keinen 
Plan vorausschicken, sind von zehn wohl fünf 
oder mehr, die es recht notwendig gehabt hätten, 
einen solchen zu entwerfen. So m ancher Kandi
dat schreib- aufs G eratew ohl darauf los und bringt, 
w as ihm eben — einfällt. D as gibt ein Durch
einander, ein unerquickliches G em engsel, so  daß 
sich der Leser an den Kopf greift, sich die Stirn 
reibt, um sich in den W iriw arr hineinzufinden und 
den Knäuel von G edanken zu entwirren.

Doch wie schult man sich darin, einen Stil
stoff sich zurecht zu legen (ihn zu d isponieren)? 
Hat man einmal eine und die andere form gerechte 
G liederung genau betrachtet (studiert), so ist es 
das Beste, die Bücher über Stil links liegen zu 
lassen; das Stilbuch kann mich ebensow enig zum 
Stilisten erziehen wie mich die Poetik  zu einem 
w ahrhaften Dichter heranzubilden vermöchte. 
Selbst muß man schaffen lernen, wenn auch zu
erst gute M uster nachgeahm t werden. Reichlichen 
Stoff bietet dem Lehrer schon sein Lesebuch. Hat 
er eine befriedigende Fertigkeit darin erlangt, 
Lesestücke nach G edankengang und Aufbau zu 
überblicken und in eigene W orte zu fassen, da
nach auch den übersichtlichen Plan aufzustellen, 
so schreite er zur zw ar schw ierigeren, aber auch 
ungeheueren Anreiz gew ährenden Aufgabe vor, 
Stilm ustcr in unsrem deutschen Schrifttum  aufzu
suchen, sich in den Inhalt so zu vertiefen, daß 
er die sachlichen Zusam m enhänge erfaßt und das 
ganze Schriftstück überblickt. Das sind Stahl
bäder für den nach w ahrhafter Bildung strebenden 
G eist! Die Auswahl ist bei uns D eutschen über
aus groß; insbesondere sind zu diesem  Studium 
die Prosaschriften Lessings und Schillers zu em p
fehlen. Auch Schillers Gedichte eignen sich wegen 
ihres meisterhaften Aufbaues vortrefflich dazu. — 
Solchen Studien gehen eigene Stilversuche neben
her. Hat man sich einen Stoff gewählt, so sam m le 
und sichte man die G edanken und gebe ihnen

„zu guter S tunde“ Form und Leben. — Auch 
der Versuch ist äußerst w ertvoll: man schreibe 
ein- oder das anderem al über einen Stoff ohne 
vorher festgesetzten Plan, überprüfe aber dann 
den fertigen Aufsatz bezüglich seines G edanken
ganges, seines Aufbaues.

Auf solche W eise kann man sich schulen, 
um die nötige Leichtigkeit im G edankenausdruck 
zu gewinnen, einen klaren, weil w ohlgeordneten 
Aufsatz zu schreiben.

Nach dem  P lane soll auch der Aufsatz selbst 
in äußerlich gut unterscheidbare Absätze geglie
dert sein. D iese äußerlich ersichtlich gem achte 
G liederung ist nur eine naturgem äße Forderung 
der innern, inhaltlichen. Auch das Auge will 
seine Ruhepunkte haben; und doch ist diese For
derung des V erstandes sow ie des begründeten 
Herkom m ens in vielen, wenn nicht in den meisten 
Aufsätzen der Lehram tskandidaten unberücksich
tigt gelassen.

.Schließlich riet ich m einen Zöglingen sowie 
auch den Lehram tskandidaten bezüglich der P rü 
fungsaufsätze eind 'inglichst, die fertiggestellte 
Arbeit vor der Abgabe noch dreimal durchzugehen: 
das erste Durchlesen gelte dem Inhalt, das zweite 
dem Satzbau  und der ihm gem äßen Zeichensetzung, 
das dritte der Rechtschreibung. Betreffs des Auf
satzgehaltes ist keine besondere Bemerkung nötig, 
da sich in ihm die Begabung und Bildung des 
Schreibers offenbart; dazu, daß man die Satz
zeichen richtig zu setzen vermöge, verhilft nur 
die nötige Kenntnis der Satzlehre; w as die Recht
schreibung anlangt, so sollte es sich jeder Kan
didat zur Ehrensache machen, seine M uttersprache 
nicht bloß lautrichtig und wohllautend zu sprechen, 
sondern auch richtig (nach den gegenw ärtig gel
tenden Regeln und dem amtlichen W örterbuche 
gem äß) zu schreiben. Es ist gar zu traurig, wenn 
selbst noch junge Lehrer, die zur Befähigungs
prüfung erschienen sind, in ihrem Aufsatze gröb
liche Verstöße gegen die Rechtschreibung begehen.

Da der Aufsatz zu den w ichtigsten Beweisen 
für die Tauglichkeit zum Lehram te zu zählen ist, 
so sollten die Lehram tskandidaten sow ie die P rü 
fungskom m issäre das größte Gewicht auf eine 
sachlich und sprachlich einw andfreie Stilarbeit 
legen. Hans Sommert.

N a tu rg e sc h ic h te . (I. Besprech.) Die N atur
geschichte ist bei der Lehrbefähigungsprüfung für 
Volksschulen ein Nebenfach. D aher legen Kandi
daten wie K ommissäre kein besonderes Gewicht 
auf sie und ich habe N aturgeschichtsprüfungen 
zugehört, die m indestens ebensogut in einer fünften 
Volksschulklasse hätten abgehalten w erden können. 
Daß oft geradezu lächerlich primitive Anforde
rungen an die Kandidaten gestellt w erden, zeigt 
die geringe E inschätzung nicht nur des Faches 
N aturgeschichte, nicht nur der N aturw issenschaft
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als W issenschaft und Bildungsfaktor, sondern auch 
des ganzen Lehrstandes. Daß dadurch der N atur
geschichtsunterricht nicht gefördert w ird, braucht 
nicht w eiter besprochen zu w erden. Nehmen wir 
dazu noch die Ungleichmäßigkeit im Vorgehen 
nicht nur verschiedener Prüfungskom m issionen, 
sondern auch verschiedener Sektionen einer Kom
mission, so  ist d ies alles sicherlich nicht anre
gend und erm utigend, sich über die Vorbereitung 
zur Prüfung aus Naturgeschichte auszusprechen 
und Anleitungen zu bringen. Denn nun komme 
ich in den großen Konflikt, entw eder Ratschläge 
zu erteilen, die von 1000 Lesern vielleicht einer 
befolgen könnte, oder — nur die Praxis beach
tend — triviale, altbekannte Dinge zu sagen.

Jüngere Kollegen, mit denen ich das T hem a 
besprach, stellten mehrfach die Forderung: D ie  
P r ü f u n g  s e i  e i n e  m e t h o d i s c h e .  D as scheint 
nicht nur dem  Sinne der Prüfungsvorschriften, 
sondern auch dem „gesunden M enschenverstände“ 
entsprechend, w ürde aber, in der Praxis ange
w endet, geradezu katastrophal wirken. Legte ich 
nämlich dann den betreffenden Kollegen derartige 
Fragen vor (z. B. „W as ist das W esentliche der 
biologischen M ethode und welches sind die Un
terschiede gegen die früher angew endeten Me
th o d en ?“) so w urde ich, wenn ich mich mit ein 
paar P hrasen nicht zufrieden gab, als „Spezialist“ 
getadelt, d er „seine Lieblingsw issenschaft“ m aß
los betone. In G esprächen mit erfahrenen P rü 
fungskom m issären erfuhr ich das G leiche: Der 
Not gehorchend, nicht dem eignen T riebe haben 
jene Herren, die scfit Jahrzehnten Prüfungserfah
rungen sam m eln konnten, im mer w eniger das 
Praktisch-M ethodische betont und sich mit neu 
aufgew ärm ten M aturitätswissen begnügt.

D e r  R e f o r m  d e r  L. B. P r ü f u n g e n  m ü ß t e  
m. E. d i e  R e f o r m  d e s  U n t e r r i c h t e s  a n  L e h 
r e r b i l d u n g s a n s t a l t e n  v o r a n  g e h e n ! 1 Die 
Reform muß von unten ansetzen. Schafft sie gün
stigere Grundlagen, dann erst kann an eine Re
form der Prüfungen geschritten w erden. —

D ie  b e s t e  V o r b e r e i t u n g  f ü r  d i e  P r ü 
f u n g  i s t  u n d  b l e i b t  d i e  r e g e l m ä ß i g e  u n d  
g e w i s s e n h a f t e  V o r b e r e i t u n g  f ü r  d e n  U n 
t e r r i c h t .  W er sich w ährend der ersten D ienst
jahre regelm äßig für den Unterricht vorbereitet 
und dazu noch ein w enig an seiner allgemeinen 
Bildung arbeitet, wird vor jeder Kommission die 
Prüfung bestehen können. D ies um so leichter, 
wenn der junge Lehrer, wie es ja ohnehin meist 
der Fall ist, in O berklassen unterrichtet. Freilich, 
w er erst 8 — 10 W ochen v o rd e m  Prüfungsterm ine

1 Vergl. K. C. Rothe: Z u r  R e f o r m  d e s  
N a t u r g e s c h i c h t s - U n t e r r i c h t e s  a n  L e h r e r 
b i l d u n g s a n s t a l t e n .  ö s t . Zeitschrift für Lehrer
bildung 1910, Heft 5 u. 6. Verlag Tem psky, Wien.

die „Paukerei“ beginnt, bei dem ist und bleibt 
die Prüfung einzig „G lückssache“.

Besprechen w ir zuerst die neben der Vor
bereitung für den U nterricht zu pflegenden Studien.

W ährend der Studienzeit an der Lehrerbil
dungsanstalt bleibt keine Zeit zum N achlesen ei
niger m ethodischer Hauptw erke über N aturge
schichte. Es erübrigt kaum Muße, um einige pä
dagogische K lassiker zu lesen. W ie traurig  aber 
ist es, wenn der Prüfling nicht einm al eines 
der wenigen H auptw erke denkend gelesen hat, 
wenn er keine Ahnung hat von J u n g e s  Dorfteich, 
L a y s  Methodik, S c h m e i l s  Schrift über die Re
form bestrebungen, um nur die bekanntesten W erke 
zu nennen! In der Erkenntnis, w ie n o tw end iges 
ist, gerade wenn ein g u t e r  m oderner Unterricht 
erteilt w erden soll, den Lehrer zu einem e t w a s  
gründlicheren Studium anzuregen, gab ich 1908 
in Verbindung mit U niversitätsdozenten, Sem inar
lehrern und Volksschullehrern das Sam m elw erk 
„D er m oderne N aturgeschichtsunterricht“ (Verlag 
F. Tem psky, Wien) heraus, in welchem W erke 
Theorie und Praxis des U nterrichtes gleichmäßig 
berücksichtigt ist. Nimmt also der junge Lehrer 
nach den zuerst genannten drei Schriften dieses 
Buch durch, so  w ird er einerseits in ihnen allen 
bereits m anches Neues erfahren haben, anderseits 
auf die L iteratur aufm erksam  gem acht w orden 
sein, so daß er, wenn er Zeit und Lust hat, sich 
selbst w eitere Studienw erke aussuchen kann.

Empfohlen sei noch die Teilnahm e an F o r t 
b i l d u n g s k u r s e n ,  besonders an den in manchen 
Städten jährlich abgehaltenen v o l k s t ü m l i c h e n  
U n i v e r s i t ä t s k u r s e n .  K. C. Rothe.

N a tu r le h re . V o r b e m e r k u n g .  D as Statut 
der Lehrbefähigungsprüfung für Volksschulen ist 
seit seinem  Erscheinen (1886) von allen Seiten 
angegriffen w orden, obw ohl es dam als einen w e
sentlichen Fortschritt bedeutete. Früher w ar die 
zweite Prüfung im w esentlichen eine W iederholung 
der Reifeprüfung, jetzt sollte sie die Eignung zum 
selbständigen Lehram t erforschen, sie sollte eine 
p r a k t i s c h e  P r ü f u n g  sein. D eshalb erstreckt 
sie sich mit vollem Recht auf die V ertrautheit 
mit der m e t h o d i s c h e n  B e h a n d l u n g  der ein
zelnen Lehrgegenstände, denn eine gute Praxis 
erfordert eine gute T heorie als G rundlage. Den 
Stein des Anstoßes bildet aber die folgende For
derung, „wobei auch auf den L e h r s t o f f  d e r  
V o l k s s c h u l e n ,  sow eit dies den Prüfungszweck 
bedingt, einzugehen ist.“ D er Kandidat hat den 
Nachweis zu liefern, daß er den Lehrstoff der all
gem einen Volksschule im großen und ganzen, 
ohne daß auf Einzelnes W ert gelegt wird, be
herrscht. Es ist klar, daß zu einer gediegenen 
U nterrichtserteilung nicht die K enntnis der M e
thodik allein genügt; der Lehrer m uß den zu ver
m ittelnden Lehrstoff vollständig beherrschen, ja
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eigentlich m üssen seine K enntnisse noch viel 
w eiter gehen, um einen guten U nterricht zu ge
w ährleisten. Die Anforderungen der Prüfung sind 
bescheidener. „Die Prüfung ist zunächstaufG rund
lage der für den Lehrgebrauch an allgemeinen 
Volksschulen als zulässig erklärten L ese-und Lehr
bücher sowie der Lehrmittel vorzunehm en. In
betreff der Anforderungen sind die G renzen der 
Schulpraxis an diesen Schulkategorien einzuhalten; 
formale Forderung ist, daß der Kandidat sich in 
zusam m enhängender Rede klar und bestim m t zu 
äußern verm ag.“

W ie kommt es nun zu der Klage (S. 2821), 
daß in ganz Ö sterreich kein einziger Prüfungs- 
Kandidat bestim m t weiß, womit er sich zur Lehr
befähigungsprüfung für Volksschulen zu rüsten 
hat, kein einziger Prüfungskom m issär weiß, w as 
er prüfen soll, wie weit die G renze reicht, w as 
unbedingt gefordert w erden m uß? Ich stelle die 
G egenfrage: W as ist für Kandidat und Kommissär 
leichter, die m ethodische Behandlung oder die 
Kenntnis des zu behandelnden Lehrstoffes? Nach 
meinen Erfahrungen lag den meisten (wenn nicht 
allen) Kandidaten daran, bei der Prüfung ihre 
w issenschaftlichen K enntnisse darzulegen, w om ög
lich in der Form, wie sie in den gesperrt ge
druckten Sätzen des Lehrbuches der Bildungs
anstalt enthalten sind. Dazu kommt gewöhnlich 
noch eine ganz unangem essene Vorliebe für Defi
nitionen. Z . B.  G e w i t t e r  u n d  B l i t z a b l e i t e r  
(M ethodische Behandlung auf der M ittel- oder 
O berstufe): „Das G ew itter ist ein elektrischer 
Vorgang, der Blitz ein mächtiger elektrischer Funke. 
Die Schüler m üssen daher w issen, w as Elektri
zität is t.“ E rst meine G egenbem erkung, daß ich 
das selbst nicht weiß, unterbricht den Redestrom. 
K o h l e n s ä u r e  (O berstufe): „K ohlensäure oder 
Kohlendioxyd hat die Formel C O 2. Man stellt sie 
dar, indem man Kalkstein mit verdünnter Salz
säure übergießt usw .“ E rst meine Gegenfrage, 
warum man sie dann nicht Kalksäure nennt, bringt 
den Kandidaten in ein anderes Fahrw asser. — 
Unter solchen U m ständen kann man dann auch 
dem K om m issär verzeihen, wenn er sich verleiten 
läßt, reine Stoffragen zu geben und dabei die 
G renzen zu überschreiten. Ich bin dafür, daß 
beide Beteiligte sich streng an die Prüfungsord
nung halten. Die H auptsache sei die m ethodische 
Behandlung, bei der Stoffbeherrschung sei auf 
Einzelheiten, schon der Prüfung^aufregung wegen, 
nicht einzugehen.

E i n l e i t u n g .  Nach dem oben D argelegten 
hat die Vorbereitung zur Prüfung aus N aturlehre 
mit der W iederholung der m e t h o d i s c h e n  
G r u n d s ä t z e  zu beginnen, die dem Kandidaten 
in der B ildungsanstalt gegeben w urden. Sollte 
dort die Behandlung der speziellen Methodik zu 
dürftig gew esen sein, so w ird es sich empfehlen,

ein m ethodisches Handbuch durchzusehen. Als 
solche kommen für unsere Verhältnisse nur zwei 
in B etrach t: H a u p 1111 a n n F., M ethodik des Unter
richtes in der Naturlehre, W ien, Hölder 1909, 90 h, 
und K r a u s  K., Methodik der N aturlehre, W ien, 
Pichler 1910, 3 K. Das erste hat m ehr die Be
dürfnisse der Volksschulen im Auge, w ährend das 
zweite auch die B ürger- und Fortbildungsschulen 
berücksichtigt.

Jedenfalls sollte der Kandidat klar über fol
gende Fragen sein, die wohl bei der schriftlichen 
Prüfung jetzt seltener, bei der mündlichen nur von 
einigen wenigen Kommissären gestellt w erden:

1. W orin liegt die B e d e u t u n g  d e s  U n t e r 
r i c h t e s  in d e r  N a t u r l e h r e  (welches sind die 
Z w e c k e  oder Z i e l e  des Unterrichtes in der 
N aturlehre an V olksschulen)? — Die beste Ant
w ort darauf geben die neuen Lehrpläne für Böh
men und Steierm ark, ln beiden wird als Lehrziel 
aufgestellt: „ K e n n t n i s  der wichtigsten physika
lischen und chemischen Erscheinungen aufgrund 
der E r f a h r u n g ,  B e o b a c h t u n g  u n d  d e s  V e r
s u c h e s .  Bedeutung der s c h a f f e n d e n  A r b e i t  
im D ienste der M enschheit.“ Sie betonen zuerst 
den m aterialen Zweck, die Vorbereitung auf das 
bürgerliche Leben, dann den formalen Zweck, im 
Mittel geistiger Bildung, und vereinigen beide als 
Mittel der Erziehung. E s ist von Interesse, daß 
die Aufeinanderfolge auch der G eschichte unseres 
Unterrichtes entspricht. Auf die Zeit der gem ein
nützigen K enntnisse (dogm atisches Verfahren) folgte 
die Zeit des Schulversuchs (das D em onstrations
verfahren) und jetzt leben wir in der Zeit der 
Schülerversuche (dem Ü bungs- oder A rbeitsver
fahren).

2. W elche G rundsätze sind für S t o f f a u s 
w a h l  und S t o f f a n o r d n u n g  maßgebend (welche 
B e z i e h u n g e n  hat der U nterricht in der N atur
lehre zu  d e n  ü b r i g e n  U n t e r r i c h t s f ä c h e r n ) ?  
— Leitender G esichtspunkt ist, unser Unterricht 
sei ein Teil der H e i m a t k u n d e ;  daher ist für die 
S t o f f a u s w a h l  das tatsächliche Bedürfnis der 
Schüler (Knaben- und M ädchenklassen, ländliche 
und städtische Schulen, gew erbliche und land
wirtschaftliche Erw erbszw eige) und dabei die 
Möglichkeit, die N aturerscheinung leicht zu be
obachten und durch einfache, tunlichst von den 
Schülern selbst anzustellende Versuche zu erläu
tern, m aßgebend. Für die S t o f f a n o r d n u n g  und 
die K o n z e n t r a t i o n s b e s t r e b u n g e n  gibt der 
neue Lehrplan für Böhmen gute Auskunft. Der 
gesam te Realienunterricht w ird als „ S a c h u n t e r -  
r i c h t “ auf eine einheitliche G rundlage gestellt. 
Als Stam m unterricht gilt d er A nschauungsunter
richt der Unterstufe, als Fortsetzung die Heimat
kunde oder besser N aturkunde der Heimat auf 
der Mittelstufe, w ährend auf der O berstufe die 
N aturlehre wohl selbständiges Unterrichtsfach ist,
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aber mit dem U nterricht in der Erdkunde und in 
der N aturgeschichte ineinander zu greifen hat. 
Die U nter- und M ittelstufe hat daher im vorbe
reitenden Unterricht den E rfahrungskreis der 
Schüler für den eigentlichen U nterricht auf der

O berstufe auszubilden. S tatt der früheren „kon
zentrischen K reise“ w urde jetzt eine fortschrei
tende Stoffanordnung nach „Erscheinungsgem ein
schaften“ gew ählt. K. Kraus.

b ) B ü rg e rsc h u le n .
Die Ratschläge für die B ürgerschullehrerprüfung w erden in der Julifolge fortgesetzt werden.

Mitteilungen.
P rü fu n g s fra g e n  b e i d e r  L e h rb e fä h ig u n g sp rü fu n g  in  L inz. (M aite rm in .)

a) A u s  P ä d a g o g i k  u n d . U n t e r r i c h t s 
s p r a c h e :  Bilderbuch und Bild im U nterrichte 
der Kinder. (Mit besonderer Rücksicht auf die 
neueren Bestrebungen in m odernen Lesebüchern 
und Fibeln.)

b) A u s  M a t h e m a t i k .  1. Dividieren eines 
B ruches durch eine ganze Zahl. (M ethodisch).

2. Aus M athematik. Bei einem W ettrennen wird 
d ie vereinbarte W egstrecke von den drei schnell
sten  Läufern in dreieinhalb, vier und fünf Minuten 
zurückgelegt; w ie ist der G esam tpreis von 618 K 
un ter die Sieger zu verteilen? (Durch Schlüsse 
zu lösen).

3. E ine W alze aus M essing wiegt 19 kg 78 dkg 
und ist 3 dm lang; welchen D urchm esser besitzt 
die W alze, wenn das spezifische Gewicht des M es- 
sings 8 7 g is t?  Wieviel w ürde eine Vergoldung 
von 01  mm Dicke kosten, wenn die Dichte des 
G oldes 19 und 1 kg Gold 3280 K w ert is t?

c) A u s  d e n  R e a l i e n .  1. M ethodische Be
handlung des K irschbaum es auf der Oberstufe.

2. W elche Beobachtungen sollen die Kinder 
am M onde anstellen?

3. M ethodischer Vorgang bei der Behandlung 
des Therm om eters in der Volksschule.

d) A u s  Z e i c h n e n .  1. D arstellung einer Blu
m envase m ittels Buntpapier.

2. Perspektivisches Zeichnen einer P appe
schachtel in vier verschiedenen Stellungen, wobei 
auf Beleuchtungs- und Schattenverhältnisse sow ie 
auf Farbe entsprechend Rücksicht zu nehm en ist.

3. G edächtniszeichnen. Die Schlüsselblum e 
ist erstens nach der Natur, zw eitens stilisiert, 
d rittens als O rnam ent im Dreiecke und viertens 
als F lächenm uster im Kreise zu zeichnen.

4. Illustrierendes Zeichnen. Es ist eine Szene 
aus „Hans im G lück“ darzustellen. (Zeit im Zeich
nen: 3 Stunden.)

e) A u s  S c h r e i b e n .  Ein längerer Ausspruch 
Palleskes (66 W orte) ist mit je  zwei Zeilen in 
F raktur-, Kurrent-, R ond- und Lateinschrift zu 
schreiben. (Zeit: Eine halbe Stunde.)

E ingesendet von J. Strohmayr.

Lesefrüchte.
Aus E. Ecksteins Rom an: „Die C laudier“ .

1. „Je edler die Seele, um so tiefer fühlt sie die Kränkung.“ —
2. „Ich halte fest an dem  Recht, alles Edle frei zu bew undern .“ —
3. „So hoch unser Herz auch pochen mag, keinen Schritt, den der kalte Verstand nicht gut 

heißt.“ —
4. „D er Blitz schlägt in die Eichen, aber nicht ins G estrüpp, das am Boden kriecht.“ —
5. „W as bedeutet doch unser altes, schönes echtlateinisches W ort „Religion“ ? Nichts anderes 

als die heilige Scheu, die innere Ehrfurcht des M enschen vor einem H öheren: w as aber d ieses Höhere 
sei, darüber enthält es sich jeder Andeutung. Es überläßt jedem  Einzelnen sich die Ideale seines 
G eistes und H erzens zurecht zu legen“. —

6. „Es gibt eine Zähigkeit, die Eigensinn, die Verbrechen is t!“ —
7. W er das Heil erkannt hat, dem ist es höchste und erhabenste Pflicht, an dem Erlösungs

werke m itzuarbeiten.“ —
8. „Die Verzweiflung ist so  erfinderisch, und sie kann den M enschen so  ruhig, so  gefaßt, so 

verständig m achen.“ —
9. „Wo die größere Kraft der Überzeugung, des W ollens und K önnens ist, da  ist vielleicht 

auch das Recht.“ — Eingesendet von K. W ö ss .

H e ra u sg e b e r  un d  ueronrniorrU cher e d  t if tU H e i : H u b o lt P eer»  — Druck non J v s e j  PanU cek tn  »onjctzee



Aeurteil'ungen.
(V era n tw o rtlic h  die S ch ris t le itu n g .)

526.) R udo lf F re ih e r r  P ro c h a z k a : Jahre und G edanken, I. Band. G esänge, Lieder, Sprüche. 
Mit einer prachtvoll ausgeführten Plakette des Autors von K. G laser in Prag. Verlag von Dr. H. Erlen 
in Saaz. P reis des vornehm gebundenen Buches 3 K. (XIV und 112 Seiten.) Der Name d ieses deutsch
böhm ischen Autors besitzt in m usikalischen Kreisen bereits einen guten Klang. H ervorragende musikali
sche Revuen des A uslandes nehm en von seinem  Schaffen Notiz und das eigene Vaterland hat ihn zum 
M usikreferenten der k. k. S tatthalterei in P rag  berufen. Der frühere M usiklehrer an der Reichenberger 
Lehrerbildungsanstalt Franz Moißel, gegenw ärtig P rofessor am W iener Konservatorium, hat P rochazkas 
musikalische Begabung besonders in N ordböhm en zur G eltung gebracht und dessen Tonm ärchen 
„D as G lück“ zur Aufführung empfohlen und es in m ehreren noch heute lesensw erten Aufsätzen be
sprochen. Prochazka, der zugleich Prüfungskom m issär am P rager Konservatorium ist, hat auch über 
seinen von ihm hochverehrten M eister R o b e r t  F r a n z  eine umfangreiche L ebensbeschreibung ver
öffentlicht, die als D oppelbändchen in Reclams Universalbibliothek erschienen ist. (Nw 3273/4, 48 h.) 
Schon vor Jahren ist P rochazka mit Jugendgedichten („A steroiden“) in die Öffentlichkeit getreten. 
Nun bietet e r uns, zu einer kraftvollen Künstlerpersönlichkeit herangereift, den ersten Teil seiner auf 
drei |B ände berechneten Samm lung „Jahre und G edanken“. Beim Nachempfinden seiner Verse, die 
m eist den strengen Rhythmus sow ie den Reim verschm ähen, ahnen w ir seine suchende Seele, die in 
des D aseins Ernst und Rätsel möglichst tief eindringen möchte. W ir Lehrer sollten, wenn uns neue 
Dichter, also G egenw artsm enschen, vor die Augen kommen, prüfen, ob sich nicht etw as von ihren 
G aben für unsere Jugend, für unsere Lesebücher eigne. Ich habe eins in diesem  Sinne gefunden, 
aber es ist so schön, daß es für die Lesebuchherausgeber aufbew ahrt sei:

Der M üllerin Sonntag.
Die Mühle steht — Das Kleinod,
Und aller Hände feiern, D as schätzend diese Hände trugen,
Nur ein Paar nicht — Liebend diese Augen angesehn,
Es ringt zum Himmel. Man hat es heute fo r tg e tra g e n --------
Und aller Augen blicken hell, ------------ ---------------------------------------
Nur ein P aar nicht — D as M ühlrad steht,
Denn seine Tränen fließen. Und tausend T ränen fließen.

Atmen die Liebesgedichte heißpulsierende sinnliche Glut, so  behandelt Prochazka in den Apho
rismen Them en der Kunst, der G esellschaft, der Frauen, der W eiber u. a. m. Sie sind ihm oft „nichts 
anderes als das erste Glied einer G edankenkette“. Von denen, die nicht unseren W iderspruch erregen, 
seien einige Proben hier gebo ten :

Meide große „G esellschaften“ ! Viele Leute sind des M enschen Tod.
Verachte die Menge nicht zu sehr I Du findest im mer noch einige M enschen darunter, die nicht 

dahin gehören und um derenw illen es sich lohnt zu leben und zu lieben. Nur G eduld I
Protektion üben — warum  n ich t?  Jedoch nur im Interesse einer guten Sache und der Person 

selbst, wenn diese der Sache besser dienen kann als eine andere. Sonst ist es Betrug.
Vor G ott und der M usik sind alle M enschen gleich. Ein freundliches A useinandersetzen ist 

oft ein gutes N äherrücken. Jo s e f  R ö ß le r in W arnsdorf.
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STEFAN WALTERj B lu d en z  (V o r a r lb er g ) ,
Schulbank- und Schultafel-Spezialgeschäft.
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527.) A us de» Hiefeil eines jungen Kerzens. (G edichte von  H . P o laczek  in  P i t t e n ,  N .- Ö . ;  S e lb s t
v e r la g ;  2 K 50  h.) —  D a s  schmucke B üch le in  habe ich a u f  einem  F rü h lin g s s p a z ie rg a n g e  in  einem  Z u g e  
genossen. E s  spricht eine D ichtersccle zu u n s , d a s  lä ß t  sich ru h ig  sag e n ; n u r  w erd e»  die R e g e ln  der R e im 
kunst noch m anches o rd n en  m üssen, w a s  im  Ü b crq u e llen  der G e fü h le  a u s  dem R a h m e n  g li tt . D a s  H a n d 
w erkszeug w ird  sich beschaffen lassen, nachdem  die in n ere  K ra f t  u n v e rk e n n b a r v o rh a n d e n  ist. P .  w erd en  w ir  
b a ld  a l s  re ifen  L ehrerd ich ter b eg rü ß en  können. —

528.) Aon Luginsland, diesem  a llb ek an n ten , ü b e ra u s  b ra u ch b a ren  R e ise fü h re r (V e rla g  Hendschell in  
F ra n k f li r t  a . 21!.) sind u n s  m ehre re  H efte zugekom m en. 1.) U b e r  d a s  S t i l s s e r j o c h .  P rä c h tig e  K a rte n  u n d  
B ild e r , die neuesten D a te » . (K 1 '8 0 .) —  2.) T o b l a c h - C o r t i n a - B o z c n - P r e d a z z o - S a n  M a r t i n o .  
E in e  P a r t ie ,  die jeder L ehrer e in m a l gem acht h ab e n  so llte! D a s  H errlichste vom  H errlich en ! (K 1 5 0 .)  —  
<!.) W i e n - T r i e s t .  F ü r  A d ria rc iseu d e  ein  g u te r  C icerone . (K 1 2 0 .)  —  4 .) D a l m a t i e n  u n d  die ganze 
österr. R iv ie r a  —  a ls  A nschluß  a n  R r .  3. (3 K .) —  5.) L i n z  ü b e r  S e l z t a l  n a c h  T r i e s t .  E in  schönes 
S tück  b is h e r  zu w e n ig  gek an n te r E rd e !  (2 K.) — 6.) I n s  O r t l e r g e b i e t .  (K 1 8 0 .) —  7 .) D i e  T a u e r n 
b a h n .  Auch eine F ä h r te ,  die nicht a lle in  a u s  der L an d k a rte  bekann t sein sollte. (K 1 2 0 .)  —  W ir  h aben  
u n s  die Hefte kom m en lassen, u m  den K ollegen , den w ir  fü r  die F e r ie n m a n d e rs a h r t  begeistern  w o llen , e n t
sprechend zu rü sten . —

529.) Österreichs d.ntfche Äugend. (V erlag  des D eutschen  L an d e s leh re rv e re in es  f ü r  B ö h m e n  in  R eichen 
b e rg ; J a h r e s p r e i s  K 4 '8 0 .)  —  Tue K o n k u rre n z u n te rn eh m u n g en  können  gegen  die steigende G ü te  dieser a u s 
gezeichneten Ju g e n d z e itsc h rif t unm öglich  auskom m en. D a s  v o rliegende H eft ( M a i)  ist w iede r e in m a l eine 
G lan z le ls tu n g . E rn s te s , B e le h re n d e s , H e ile res , E tw a s  zum  E r r a te n ,  K unststücklein: D a s  kollert frisch durch
e in a n d e r —  g an z  im  S in n e  u n sere r J u g e n d .  J e d e s  deutsche K ind , jeder deutsche L eh re r soll die Z eitsch rift 
kennen. —

530 .) chuellcnstnder. U n te r  diesem  T ite l  h a t  u n se r M ita rb e ite r ,  H e rr  H a u p tle h re r  R .  M a te rn e , ein 
S am m elb ü ch lc in , d a s  dem  B e a rb e i te r  v o n  K onferenzthem en  gu te  D ienste  leistet, h e rau sg eg e b en . Leser der 
B l .  e rh a lte n  d a s  2 3 0  S e i te n  starke B än d ch en  vom  V e rlag e  F e rd . S c h ö n in g h  kostenfrei.

581.) Restalozzi-AahrHuch 1913. D ieses  u n s  vom  V ere in  „ P e s ta lo z z i"  in  W ie n , XVIII., H a iz in g erg . 37 , 
zugem itte lte  J a h r b u c h  zeugt v o n  einer z ie lb ew u ß ten  'A rbeit im  D ienste  der K rä f tig u n g  u n d  O rg a n is ie ru n g  
u n se re r  J u g e n d .  F ü r  den, der die B e d e u tu n g  u n d  E in r ic h tu n g  der K n a b e n h o rte  kenn en lern en  w ill, w ird  
d a s  56  S e i te n  starke B än d ch e n  in fo rm ie ren d  w irken .

•  flrtk iin d igu n gstaftl. «
1.) Schulwandkarlen und Atlanten bei F re y ta g  u n d  B erich t, W ie n , V II/i S cho tten fe ldgasse  62. B e -  

sprechung 6 .) —  2 .) Klaviere und A ianinos T ra u tw e in  u n d  R au ch  in  P ils e n . —  3.) Leöensverstcherung beim  
I. a llg . B e a m te n v e re in  in  W ie n . —  4.) Hinte v o n  S ch ü lle r  in  U m ste llen . —  5 .) Prnckforlen bei P a v lic e k  
in  G ottschee (K ra in ). —  6.) Alustliinstrnmente v o n  K lie r  in  S te in g r u b  u n d  M ü lle r  in  S ch ö n b ach . —
7.) Radiergummi bei S im o n  in  M ö rd e rn  u n d  bei M a r x  & K o. in  H a n n o v e r . —  8.) Kreide bei H oschkara 
in  W a id h o fe n  a . d. P .  —  9.) Ähren und optische Waren bei J i r k a  in  K ru m m a u  u n d  Eckstein in  W ie n . —
10.) Schnlöänlie bei S te f a n  W a l te r  in  B lu d e n z . —  11 .) Wleistisle bei H a rd tm u th  in  W ie n . —  12.) Stauvöl 
usw. bei L e n n a r  in  W ie n . —  1 3 .' Aauer-Leincnwäsche bei L a n g h a m m e r in  S a a z .  —  14.) Huschen und 
I-aröen von D r .  S ck o en fe ld  in  D ü sse ld o rf.

§ Bienen-Schwärme.
G arantiert reinrassige E rstschw ärm e (K rainerbiene), mit guter, befruchteter, nicht alter 
Königin, aus hoher Lage stam m end, daher abgehärtet, frisch, auch bei kühlem W etter sam 

m elnd und überall bestens bew ährt, liefert:
JOS. JEKL, Schulleiter und Großimker, P. Gallizien, Kärnten.

P r e i s  p r o  J u n i :  K 10 im B auernstoelze loziert, inklusive Packung.
Gewicht: I kg. Über W unsch besonders schw ere Schwärme.

O biger gibt V o rs teh -H u n d e  aus 1913, deutsch, kurzhaarig, gefleckt und getiegert, b il lig s t ab.



Franz u. Antonie |
=  Rauch =  8

vorm. Johann Hajek. 

JmMMm P i lse n ,  R e ic h s g a s s e  4  S&

|  Flügel, Pianinos, | f  
' Harmoniums W

W  *>T5von bekannten rinnen: »•*•

I M j f 7$zjg~  ̂ ••„.• > V ^ W  Bösendorfer, Förster, Wirth, ^
I" B l fääfajß ^ E 8  Gebrüder Stingl, Rösler, Koch M

.,SB Wm und Korelt u. a.

i Ä E E E E * *

L etz te  Z a h lu n g  für 
P lä ttw äsch e , W asch 
frau  tiberlltiss ig , d a  
n u r  noch  k a lt a b 
w a sch b a re  O rig ina l- 
D au er-L e in en  w äsch c  
a u s  ech tem  Z e p h ir

le inen  von

M. Langhammer
Saaz (Böhmen)

g e tragen  w ird .

Die Wäsche der Zukunft!
Die neue 

O riginal-Dauer-Leinenwäsche 
£Ü5~ ist unerreicht! "SM

Bester Ersatz für Plättwäsche. Kalt ab
waschbar. Stets sauber. Kein Gummi! 

Nicht lackiert! Elegant! Praktisch!

Keine M asse, sondern wirkliche Leinenwäsche, 
durch dauerhaften Überzug w asserdicht gemacht. 
Elegante farbige Hemden, m odernste D essins, echt- 
färbig, von K 2'50 per Stück aufw ärts. W inter
qualität (Oxfordflanell) von K 3 — per Stück auf
wärts. Feine Herrenwäsche vom Lager, auch nach 

= = = = =  Maß. = = = = =

O rig inal-D auer-üeinenw äsche  Ul. G angham m er
Saaz Nr. 1500 (Böhmen).

Solide Qualität! Feinste Ausführung!
Illustr. Preislisten u. Stoffmuster auf Verlangen gratis. Vertreter werden aufgenommen

» g a a ^ n S g ia i f i i a a s B a ia B E i^ ^  um ■ n n ü —nw—



3 «  Vorbereitung befindet sich

R e c h e n b u c h

für

Uelksscbulen in Steiermark
und die übrigen Blpenländer

Lserausgegebeu von

Jo sef ÖÖri und f r a n z  Pokern
faif. R a t  und Stadtschulinspektor k. k. Übungsschullehrer in Graz, 

in G raz.

a) Ausgabe in drei Teilen — b) Ausgabe in fünf Teilen.

B is h e r  sind erschienene Erstes Mechcnbuch der Ausgabe in 
L Heilen. M it farbigen Mildern von A . Wichk. Mreis G5 h. —
Zweites Mechenbnch der Ausgabe in 5 Heilen. Mreis 85 h.

D as  Rechenbuch ist auf G ru n d

der n e u e n  L e h r p lä n e  für S t e i e r m a r k
bearbeitet. € s  gibt, den neuesten methodischen An< 

schaumigen und Grundsätzen entsprechend,

den b i ld l ich en  A n s c h a u u n g s m i t t e l n
.zur leichteren E in füh run g  in das Verständnis der 
Z ah len  den Vorzug. Dein Verlangen der steiermär

kischen Lehrerschaft nach einem

besonders die heimatlichen Bedürfnisse
berücksichtigenden Rechenbuche wird Rechnung getragen.

Für die Güte der Arbeit bürgen die Namen der Verfasser.
Prüfliiigs-Ltemplarc liefert der V erlag  bereitwillig umsonst und portofrei. 

W ie n  IV, Zoh- S traußg . 6. F ' .  Ü i C l U p s I l l ) .



Wirtschaftsabteilung des Deutschen Landeslehrervereins i. B.
Diese besorgt: l. Den Enkauf von Herrenstoffen. 2. Den Einkauf von Damenkleiderstoffen.

3. Den Einkauf von Leinen-, Baumwoll- und Schafwollstoffen sowie H erren- und Damenwäsche. 4. Den 
Einkauf von neuen und überspielten Flügeln und Pianinos. 5. Den Einkauf von Nähm aschinen für H aus
bedarf und für Schulen. 6. Den Einkauf von Gold- und Silberw aren. 7, Den Einkauf von S treichinstru
menten und Saiten. 8. Den Einkauf von Bettfedern, fertigen Betten und Bettwaren. 9. Den Ein
kauf von Schreibm aschinen. 10. Den Einkauf von G eschirr- und Porzellanw aren sow ie Kücheneinrich
tungsgegenständen. 11. Den Einkauf von Damen- und K inderkonfektionswaren und Teppichen.
12. Den Einkauf von Stickereien und Konfektions-Artikeln. 13. Den Einkauf von -S trick -u n d  W irk
waren. 14. Vermittelt sie den Bezug der „B ohem ia“, des „Prager T agblattes", der „O stdeutschen 
R undschau“, der „Zeit“, der „Reichenberger Zeitung“ und der „Reichenberger D eutschen Volkszeitung“. 
Die Zeitungsbestellungen sind an die W i r t s c h a f t s - A b t e i l u n g  zu richten, die Beträge hiefür sind 
vierteljährig im vorhinein d i r e k t  an die Verwaltung der betreffenden Zeitung einzusenden.

Bei Bestellung von M ustern für Damenkleidern ist anzuführen, ob der Stoff glatt oder 
gem ustert, hell oder dunkel sein soll, ob ein praktisches oder elegantes M odekleid gew ünscht wird. 
Bei S e i d e n s t o f f e n  ist anzugeben, ob dieselben für Kleider oder Blusen bestim m t sind, ob der 
Stoff glatt oder gem ustert, hell oder dunkel sein soll. Bei W a s c h s t o f f e n  teile man mit, ob sie 
für Kleider oder Blusen gebraucht w erden, ob W ollmusselin, Batist, Atlas-Satin, Zephir, W aschköper 
oder nur W aschkotton gew ünscht wird.

Bestellungen sind nicht in die M uster hineinzulegen, sondern direkt an die W irtschafts-Abteilung 
zu leiten. Die M ustersendungen sind unbeschädigt zurückzuschicken. Die f r e i e  Zusendung der P ost
pakete erfolgt bei einer Bestellung im Betrage von m indestens 40 K. Die W.-A. trägt die Auslagen für 
die Zusendung der M uster und Rechnungsstem pel. Nur innerhalb 8 Tagen einlangende Reklamationen 
können berücksichtigt w erden. Anschrift: Wirtschaftsabt. des D. L.-L.-V. i. B., Reichenberg.

V o rra ts -  u . P re isv e rz e ic h n is  von „ Ö s t e r 
r e i c h s  D e u t s c h e r  J u g e n d " .  Vorrätig sind noch: 

Z u e r m ä ß i g t e n  P r e i s e n :
Jahrg. 1898, 1904, 1905, 1908 ungeb. . ä K 2  80

„ 1898, 1904, 1905, 1908 in Pracht
bänden g e b u n d e n  „ „ 4 80

Jahrg. 1898, 1904, 1905, 1908 in Halb
bänden g e b u n d e n .................................. „ „ 4 80

Die vollständig abgeschlossenen ll.H alb- 
jahrg. 1898, 1905 und 1909 in Heften „ „ 1 —

Diese Halbjahrgänge gebunden . . . „ „ 160

Z u  v o l l e n  P r e i s e n :
U ngebunden: Jahrgang 1913 . . . . ä  K 4 80
ln H albbänden geb. 1910, 1912 u. 1913 „ „ 6 8 0
In Prachtbänden gebunden 1910, 1911,

1912 und 1 9 1 3 ..................................... „ „ 6 8 0
1 Prachteinbanddecke . . . . .  . . . „ „ 120
Jedes einzelne Heft von „Ö sterreichs 

D eutscher Jugend“ ................................ „ „ 0 40
Alle Bestellungen sind zu richten an die Ver

w altung von „Ö. D. J.“ Reichenberg.

8

Hans Müller, Schönbach, Bez.Eger, Böhm.
Erstklassige Saiten-Instrumente.

Violinen, Lauten, Guitarren, Mandolinen.
Spezialität: Meisterinstrumente.

Reinstimmend. Von hervorragend schöner Tongabe.

Feinste Saiten. Etuis. Lautenbänder 
und Schmuckwimpel. Zubehör.

Meine Instrumente stehen an erster Stelle und in ihrer 
Form und Arbeit nach Originalen aller Meister gebaut.

Solide, kulante Bedienung. Weitgehendste Garantie.

Bitte, verlangen Sie:

Katalog B: Streichinstrumente.
Katalog Z: Zupfinstrumente.

» t  
?*'. y /



D i e  Z u k u n f t  d e r  T a m i l i e

wird für den Fall des frühzeitigen Ablebens des Oberhauptes am wirksamsten 
sichergestellt durch die Lebensversicherung; diese betreibt der

Erste allgem. Beamtenverein der österr.-ung. Monarchie

in allen möglichen Kombinationen nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit.

Die V e rs ic h e ru n g s b e d in g u n g e n  des Beamtenvereines 
sind anerkannt vorteilhaft, die P r ä m i e n  mäßig.

Au s z a h l u n g e n  fälliger Kapitalien erfolgen sofort und ohne Abzug.
Versicherungsstand Ende 1913 . . 223,000.000 Kronen
V ere in sv erm ö g en ................................ 86,800.000 Kronen
Ausbezahlte Versicherungen seit 

Beginn der Vereinstätigkeit . . . 128,500.000 Kronen
Für humanitäre Zwecke verausgabt über 3,400.000 Kronen.

Nähere Auskünfte erteilt bereitw illigst und kostenfrei die Zentralleitung des

Ersten allgemeinen Beam tenvereines der österr.-ung. Monarchie
Wien f., Wipplfngerstraße Nr. 25.

11

Inländische Erzeugnisse.

Meteor“- u. „Chon-
11

drit“-Radiergummi
(gesetzlich geschützt) von  der F irm a

Joses Franz Simon
Gummiwaren-Manufaktur

Mördern, M>|1 S t. Andrae vor dem Kageniale, 
Miederösterrefch.

w u rd en  von  F ach a u to ritä ten  (Österreichs ■ U n g a rn s , 
D eutschlands und  der Schweiz a ls  die besten R a d ie r 

g u m m is  an e rk an n t.
„M eteor" ra d ie r t  leicht und  schnell, ohne d a s  p a p ie r  
merklich anzugreisen  oder zu beschmutzen: B le i, T in te , 

Tusche, F a rb e n , Druck zc. zc
„Hhondrit" ist besonders fü r  re in  zeichnerische Zwecke 
gee ignet bei K reide, B le i und  K ohle. S e in e  Z a r th e i t  

erm öglich t besonders leichtes R ad ie ren .
n tu f te r  au f v e r la n g e n  g ra tis  und  franko.

Kartogr.-Anstalt
Frey tag & Berndt, G es. m .b .H . ,  w ie n ,v n .
R o th a u g s  S c h u la tla n ten  u n d  S ch u lw an d k a rten  erg än zen  sich  
in  v o llk o m m en ste r W e ise . D ie K arten  d e r  A tlan ten  s in d  ge

tre u e  A b b ildungen  d e r  W a n d k a rte n  u n d  um gekehrt.

Rotbaugs Schulwandkarten
P re is  je d e r A usgabe  a u l Lw d. in M appe o d e r m it S täb e n ,
K arten sch u tz  u n d  L ederriem en . — Jed e  K arte, b e i d e r  n ich t

a n d e rs  an g eg eb en , is t  po litisch  sow ie  p h y s isch  zu  hab en . 
Ö s t e r r e i c h - U n g a r n  I : 900.000, 160 : 226 cm  . . K 24 — 
—kleine A usgabe  (n u r po l.) 1 : 900.000, 140 : 190 cm  _ 16 — 
Ö s t e r r .  A l p e n l ä n d e r  1 : 300.000, 180 : 205 cm  . . .  24 -
S u d e te n l ä n d e r  I : 300.000, 130 : 190 c m ................... 20 —
K a r s t l ä n d e r  1 : 300.000, 170 : 195 c m ...................... ........ 24 —
N le d e r - Ö s te r r e l c h  (N ur p h y s . ) l : 150.000,140:180cm  .  22 —
D e u ts c h e s  R e ic h  1 : 800.000, 180 : 200 cm  . . . „ 2 6 -
E u r o p a  1 : 3 M illionen, 170 : 195 c m .........................22 —
A s ie n  1 : 6  M illionen 190 : 205 c m ............................. 22 —
A fr ik a  1 : 6 M illionen , 170 : 200 c m .........................22 —
N o r d a m e r i k a  1 : 6 M illionen, 170 : 200 cm  . . ,  22 —
S ü d a m e r ik a  1 : 6 M illionen , 185 : 170 cm  . . . ,  22 —
A u s t r a l i e n  1 : 6 M illionen , 170 : 200 cm  . . .  „ 22 —
ö s t l i c h e  E r d h ä l f t e  1 : 14 M illionen, 2 00 : 180cm  . .  1 8 -
W e s t l l c h e  E r d h ä l f t e  1 :1 4  M illionen , 2 0 0 :1 8 0  cm  . ,  18 — 
B e id e  P l a n i g lo b e n  au f einm al genom m en , z u s . . ,  34 —
P a l ä s t i n a  (N ur p h y s .)  1 : 250.000, 170 : 115 cm  . .  14 -
P ro f. C icalek  <S R othaug , K o lo n ia l -  u .  W e l tv e r 

k e h r s k a r t e  (N ur pol.) A eq u .-M aß s t. 1 : 25 M ill.
In M erk a to rs  P ro jek tio n  160 : 210 cm  . . .  . ,  27 —

A drian  S a lz b u r g ,  (N ur p h y s .)  1 :100.000,135:190cm  .  22 -  
K ober, S c h le s i e n  (N u rp h y s .)  1:100.000, 135:185ein „ 30 — 
R o th a u g -T ru n k , S t e i e r m a r k  (N ur p h y s .)  1:150.000

180: 160 c m ..........................................................................30 —
R oth au g -H assin g e r, E u r o p ä i s c h e s  R u ß la n d  (phys.)

1 : 2 M ill., 190 : 205 c m ......................................................25'—
R o lh au g -T h o m s, W i r t s c h a f t s k a r t e  d e r  S s t e r r .

S u d e te n l ä n d e r ,  1 : 300.000, 130 : 190 cm  . . . „ 2S —
J. Q . R o th au g  & Dr. R ud . R o thaug , W a n d k a rte  d e r  

n a tü rlic h en  V e g e t a t i o n s  u n d  W i r t s c h a f t s g e 
b i e t e  d e r  E r d e ,  A equ .-M aß stab  1 : 25 M illionen  „ 28 — 

A lle L eh rm itte l liefert d ie

Geograph. Lehrmittel-Anstalt
Q . F rey ta g  &  B ern d t, W ien  VII., S ch o tten fe ld g asse  62.

K ata log  s te h t auf V erlangen  zu  D ien s te n


