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Cinleifung.

Der gegenwartige Stand der korperlichen Ausbildung der 
Mittelschuljugend.

Vom Professor Max Guttmann, Turnlehrer am Elisabethgymnasium in Wien.

Die yorliegende Arbeit mht auf folgender Grundlage:
a) „Beit-rage zur korperlichen Erziehung in Osterreicł?' von 1890 bis 1906; 

jahrlich von dem Referenten bearbeitet, erschienen im „Jahrbuch der 
deutschen Turnkunst<£ (Dresden), in der „Zeitschrift fur Turnen und 
Jugendspięli' jetzt „Korper und Geist (Leipzig), dann in der „Zeitschrift 
fiir die osterreichischen Gymnasien ‘ (Wien);

b) dem Verordnungsblatt des Ministeriums fiir Kultus und Unterricht;
c) dem Jahrbuch fiir das hohere Unterrichtswesen (1909);
d) 340 Programmen der osterreichischen Mittelschulen von 1908,
e) 364 „ „ „ „ „ 1909 und
f) unmittelbaren Mitteilungen der Direktionen der Mittelschulen, die noch 

keine Programme ausgeben.
Die Zahl der Mittelschulen ist laut Verordnungsblatt des Ministeriums fiir 

Kultus und Unterricht vom 1. Janner 1909 zu Beginn des Schuljahres auf 
396 Mittelschulen mit 135 683 Schiilern angewachsen. Zu Ende des Schuljahres 
umfassen die gedruckten Programme 364 Mittelschulen mit 122 681 Schiilern; 
die in Ausgestaltung begriffenen Mittel
schulen, welche noch keine Jałires-

berichte herausgeben, zahlen an 32 „ „ 6831 „ ;
das gibt zusammen 396 Mittelschulen mit 129512 Schiilern.

Die Madchengymnasien mit 2318 Schiilerinnen sowie die Lyzeen wurden in 
die Berechnungen noch nicht einbezogen.

Diese Programme enthalten nun in den verschiedenen Abschnitten eine Fiille 
von Erscheinungen, welche die kórperliche Ausbildung der Studierenden beriihren. 
Unter diesen wieder ist es besonders das Kapitel iiber „die MaIJnahmen zur 
Forderung der korperlichen Ausbildung der Schiiler", welches hier namentlich 
in Betracht kommt. Dieser durch MinisterialerlaB vom Jahre 1890 angeordnete

1
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Bericht wird von seclis Anstalten nicht gebracht: 1. Auspitz, L. R.,J) 2. Bąkowice, 
Pr. G., 3. Brixen, k. k. G., 4. Feldkirch, St. G., 5. Kalksburg, Pr. G., und
6. Mariaschein, Pr. G. Die iibrigen Jahresberichte habe ich nun zum 19. Małe 
mit imvermindertem Interesse einer Bearbeitung unterzogen. Die Methode dieser 
Untersuchung ist aber von verschiedenen Seiten bemangelt, die Richtigkeit der 
berechneten Ergebnisse und die Bedeutung der in den Programmen niedergelegten 
Meldungen bezweifelt worden von Seiten, welche nur einen geringen Teil oder 
gar keinen dieser Jahresberichte einer naheren Betraclrtung unterzogen haben. 
Deshalb sei es gestattet, die Methode dieser Erhebungen etwas naher zu beleuchten. 
Von vomeherein habe ich die in den Programmen gebrachten Mitteilungen nicht 
kritiklos hingenommen, sondern Ungenauigkeiten iiberhaupt nicht und Zweifelhaftes 
stets derart in Rechnung gestellt, daB immer nur die Mindestwerte (Minima) 
berucksichtigt wurden. So z. B. bei verschiedener Angabe der Freąuenz im 
Turnen (Wien, Ak. G., Laibach, G., welche dreierlei Ziflern iiber die Beteiligung 
im Turnen bringen) oder die Bemessung der Spiel dauer betreffend. Wenn es 
in einem Berichte heiBt: „P/a bis 2 Stunden wurde gespielt“, dann sind von 
mir nur 1 Stunden verrech.net worden. Wo bei der Zahl der Ausfliige 
kem unterscheidendes Merkmal angegeben ist, wurden nur halbtagige oder 
Nachmittagsausfluge in Rechnung gestellt. Wenn es wie an der R. in Koniggratz 
heifit: „Schwimmer und auch solche, die es lernen" = 336 Sc hiil er 
(83^ aller!) oder am G. zu Innsbruck: „Von den Schiilern sind: Eis- 
oder Skilaufer, Rodler oder Radfahrer = 347 Schiiler" (97 %!) 
dann laBt sich mit solchen Angaben iiberhaupt nichts anfangen. Viele Anstalten,’ 
etwa ein Drittel aller, bringen leider nur ganz allgemeine Bemerkungen: daB 
viele Ausfliige untemommen worden sind, viel Winter- und Wassersport betrieben 
wird, aber keine bestimmten Daten, weil sie wahrscheinlich keine Umfrage 
gehalten haben.

Uberdies schlieBen die meisten Anstalten diese besondere Statistik mit der 
Drucklegung der Programme, also Mitte Juni ab, so daB die wirklich geleistete 
Arbeit die gemeldete nicht unerheblich iibersteigt.

Wenn man das alles berucksichtigt, so wird der Wissende und Kundige 
zugeben, daB hier keine Schonfarberei vorliegt, daB nicht einmal Durchschnitte, 
sondern direkt das Minimum von dem verzeichnet erscheint, was tatsachlich 
an den Mittelschulen in Leibes- und Gesundheitspflege geschieht.

Es muB nun sogleich bemerkt werden, daB an den M. neben vielem, ja sehr 
vielem Guten, auch noch viel Mangelhaftes besteht; beides aber ist leider viel zu 
wenig bekannt.

Ganz iiber fliissige Schwierigkeiten erwachsen dem Berichterstatter 
aus dem Umstande, daB 18 M. in ihren Tabe 11 en keine Summen berechnen,

1) Abkiirzungen: St. = Staats-, L. = Landes-, K. = Kommunal-, Pr. = Priyat-, 
G. — Gymnasium, R. = Realschule, R. G. = Realgymnasium, M. = Mittelschulen; 
eine solche ohne nahere Bezeichnung oder mit einem d. heiBt: mit deutscher, 
b. = mit bohmischer, p. = mit polnischer, r. = mit ruthenischer, it. = mit 
itahenischer, sl. = mit slowenischer, kr. = mit kroatischer Unterrichtssprache. 

verrech.net
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obgleich es doch jedermann und namentlich die Schulleitungen interessieren sollte, 
das Totale kennen zu lemen. So nur kann es vorkommen, daB z. B. an der
1. R. d. in Briinn bei einem Stande von 473 Zóglingen 613 Spieler verzeichnet 
werden! Das Sonderbarste bietet die L. R. in Mahrisch-Ostrau, welche nur 
die Prozente fur jede Klasse berechnet, fiir die Gesamtheit aber nicht! Einige 
Anstalten mit b. bringen auch das Verzeichnis aller Schiiler, welche Ferial- 
wanderungen durchgefiilirt haben, mit ihren hauptsachlichsten Stationen und 
klassenweise, aber nur in zwei Fallen auch die Summę der Wanderer. Einen 
weiteren Ubelstand bildet die Unterbringung der betreffenden Daten in der Chronik 
(St. G. in Feldkircli) anstatt in einem eigenen Kapitel, wie es der Ministerial- 
erlafi vorschreibt. Dagegen hat sich Meran, Stifts-G., derart gebessert, dafi es mu? 
26 Schiiler verzeichnet, welche sich an keiner Leibesiibung beteiligt haben.

Der Berichterstattung iiber die Pflege der Leibesiibungen kommt 
iiberhaupt grofie Bedeutung z u. So manchem Berichte ist z. B. zu 
entnehmen (Melk, G., Triest, St. G.), dafi von der VI. Klasse an alle Schiiler 
schwimmen konnen. Wenn nun in einer Klasse in dieser Beziehung manches 
zu wiinschen iibrig bleibt, so ergibt sich doch bei Aufnahme dieser Statistik 
eine ungezwungene Gelegenheit, hier aufmuntemd zu wirken und Gutes zu schaffen. 
Anders steht die Sache, wenn (wie in Bielitz, R.) „die Jugend viele Leibesiibungen 
aufierhalb der Schule ohne direkte Einwirkung ilirer Lehrer in recht ausgiebigem 
Mafie betreibt".

Seit einer Reihe von Jahren nun gibt es eine stattliche Zahl von Mittel
schulen, die sich durch eine sehr gediegene Berichterstattung aus- 
zeichnen. Einer der liebevollsten ist der „Bericht iiber die Mittel zur Forderung 
des korperlichen Gedeihens der Schiiler" am St. G. in Weis, und solche 
Anstalten gibt es nun endlich in fast allen Provinzen Osterreichs. Es sei gestattet, 
hier nur hinzuweisen auf: Aussig, Briinn, R. b., Czernowitz, II. G., Dębica, G., 
Feldkirch, Stella Matutina, Klagenfurt, beide M., Kolomea, G. p., Przemyśl, G. r., 
Tarnopol, R., Urfahr, Pr. G., Wien, R. I. und VII. Bezirk, u. v. a.

Einen ganz guten Eindruck macht es, wenn, wie an den G. zu Saaz und 
bei den Schotten in Wien, die Tabelle iiber die Leibesiibungen ais letzter Teil 
der „allgemeinen Statistik“ erscheint.

Die zweckmafiigste Form fiir die Fassung dieses Abschnittes bestiinde 
aber in der Stellung der Tabelle iiber die Pflege der Leibesiibungen 
an die Spitze dieses Abschnittes, an die sich einige wenige not
wendige Zusatze, aber keine Wiederholungen anzuschliefien 
hatten, wie das annahernd an den R. b. in Prag-Altstadt und -Neustadt, in 
Tabor und in Źizkov der Fali ist.

Diese Arbeit beriicksichtigt die einschlagigen Daten bis 1. Dezember 1909. 
Ais wichtigster Faktor der direkten Gesundheitspflege und Kbrperbildung 

wird nun iibereinstimmend der Unterricht im
Turnen

angesehen, und zwar nicht nur an den Realschulen. sondern insbesondere auch 
an Gymnasien, an denen es seit einigen Jahren obligat eingefuhrt ist. Von ganz 

1*  
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besonderer Bedeutung ist hier die Konstatierung zweier Erfahrungs- 
tatsachen am Maximiliangymnasium in Wien, und zwar:

1. „Das obligate Turnen bewahrt sich seit 1895 wie kein zweiter Gegenstand 
ais wirksamstes Mittel gegen die sogenannte geistige Ermiidung”, und

2. „Rationelle Kórperpflege bietet der geistigen Arbeit der Schiiler ein 
heilsames Gegengewicht.”

Vor kurzem hat die oberete Unterrichtsbehbrde den bedeutungsvollen Ent- 
schlufó gefafót, das

Turnen ais obligaten Gegenstand an allen Gymnasien 
zu erklaren und es steht daher zu erwarten, dai3 diese Einrichtung in rascherem 
Tempo ais bisher zur Durchfiihrung gelangen werde, damit hievon recht viele 
Schiiler Nutzen ziehen. Die Erfahrung lehrt, daB mit einem ordentlichen Turn
unterricht auch eine eifrige Pflege der Jugendspiele und verwandter Leibes
iibungen Hand in Hand geht. So schreibt die St. R. in Bożen: „Im Betriebe 
der Jugendspiele ist ein erfreulicher Fortschritt zu verzeichnen; wahrend im 
Vorjahr nur an 3 Nachmittagen, wurde in diesem an 18 Nachmittagen mit 
39 Stunden gespielt.” Und an einer anderen Realschule ist folgende bemerkens- 
werte AuBerung zu finden: „Durch die Ernennung des Turnlehrers nahmen die 
Jugendspiele an der Anstalt ihren Aufschwung; erst jetzt (!) konnte der korper- 
lichen Ausbildung der Schiiler eine gebiihrende Aufmerksamkeit zugewendet 
werden. “ —

Die Einfiihrung des obligaten Turnens an den M. ist an folgende Daten 
gekniipft:

1870: fiir die Realschulen in 6 Landern, fiir alle Lehrer- und Lehrerinnen- 
bildungsanstalten, sowie fiir die G. von Oberbsterreich und Salzburg;

1890: fiir mehrere Gymnasien in gróBeren Stadten;
1900—1902: fiir alle iibrigen Realschulen (Triest R. it. ausgenommen); 
1909: fiir alle Gymnasien verfugt.
Die Vorschriften iiber Einrichtung und Betrieb des Turnens, der Jugend

spiele und anderweitiger Leibesiibungen sowie der Schulhygiene stiitzen sich 
hauptsachlich auf folgende hohe Erlasse:

1. Erlafi vom 10. Februar 1880, Z. 2160, M. V. BI. Nr. 5, betreffend die 
Schonung der Sehorgane (Beleuchtung, Sitzordnung, Schulbanke, Kbrper- 
haltung, Brillen, leserliche Handschrift, typographische Ausstattung der Biicher).

2. Erlafł vom 28. November 1882, Z. 20 416, M. V. BI. Nr. 4, betreffend 
die Anforderung an die hausliche Tatigkeit.

3. Der bedeutungsvolle, grundlegende Erlafł vom 15. September 1890, 
Z. 19 097, M. V. BI. Nr. 58, an samtliche k. k. Landesschulbehbrden, betreffend 
die Forderung der korperlichen Ausbildung der Jugend an den staat- 
lichen und an den mit dem Offentlichkeitsrechte beliehenen Mittelschulen (Baden, 
Schwimmen, Schlittschuhlaufen, Spielplatze fiir die Jugend, Ein- 
fiihrung von Schulspielen).

4. ErlaB des k. k. n. 6. Landesschulrates vom 1. August 1891, Z. 5298, 
wonach die Direktionen aufgefordert werden jeder Klasse zwei vom Unterrichte 
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(auch in den unobligaten Fachem) freie Nachmittage in der Woche 
zu gewahren.

5. ErlalJ vom 15. Oktober 1893, Z. 18 830 ex 1891, betreffend die Einhebung 
eines Jugendspielbeitrages und Rucksichtnahme auf die Jugendspiele bei 
Anfertigung der Stundeneinteilung.

6. Erlafi vom 20. Oktober 1893, Z. 24 723, betreffend die Hintanhaltung 
aller MalJnahmen, welche die wohltatige Wirkung der Sonntage und der 
Ferien ais Erholungszeiten fiir die Schiller verkummern konnten.

7. Erlafi vom 1. November 1893, Z. 20 873, betreffend die sanitare Uber- 
wachung der St.-Mittelschulen durch die politischen Behórden.

8. ErlaR vom 12. Marz 1895, Z. 27 638 ex 1894, M. V. BI. Nr. 13 von 1895, 
betreffend die Verpflichtung der Lehrkorper, sich mit den Grundsatzen 
der Schulhygiene und dereń Fortschritten bekanntznmachen.

9. ErlaB vom 29. Juli 1902, betreffend die Unterstiitzung der politischen 
Verwaltung durch die Landesscłmlbehórde bei Bekampfung der T u berku los e.

10. ErlaB vom 21. August 1903, Z. 28 852, welcher fordert, dafi die Schiiler 
inindestens die groOeren Pausen in freier Luft zubringen sollen.

11. ErlaB vom 24. Februar 1904, Z. 6404, M. V. BI. Nr. 11, betreffend die 
korperlichen Ubungen an Mittelschulen,1) ist von solcher Bedeutung 
und Aktualitat, da(.'» er unten wortlich angefiihrt erscheint.

1) Aus den Berichten der Landesschulbehiirden, aus den Mitteilungen in den 
Jahresprogrammen der einzelnen Mittelschulen sowie aus Erórterungen iń Fachzeit- 
schriften und Versammlungen von Mittelscliullehrern kónnte ich entnehmen, daB die 
Wirkungen, welche von dem hierortigen Erlasse vom 15. September 1890, Z. 19097 
(M. V. BI. Nr. 58), betreffend die Forderung der korperlichen Ausbildung der Jugend 
an den staatlichen und an den mit dem Offentlichkeitsrechte beliehenen Mittelschulen 
erwartet wurden, in erfreulicher Weise yielfach eingetreten sind.

Der Turnunterricht hat an Extensitat und Intensitat seither zugenommen, an 
letzterer insbesondere durch die im Jahre 1897 erfolgte Revision des Lehrplanes fiir 
Turnen und durch die Hinausgabe von Instruktionen fiir diesen Unterricht.

Die Zahl der Schwimmer und S chlitts chuhlaufer wuchs an den Mittel
schulen in dem Mafie, ais durch das dankenswerte Entgegenkommen von Gemeinden, 
Vereinen und Priyaten der Besuch von Bade- und Schwimmanstalten sowie von Eis- 
laufplatzen erleichtert wurde. Auch die Ubungen im Rudern, Radfahren und 
Skilaufen, ferner das Exkursions wes en haben nach lokalen Verhaltnissen 
mannigfache Forderung erfahren.

Die starkste Wirkung wurde aber in der Pflege der Jugendspiele erzielt. 
Wahrend friiher seitens der Schule die Bewegungsspiele nur im Rahmen des Turn- 
unterrichtes Wiirdigung fanden, sind nun die Landesschulbehórden und Lehrkórper 
im Sinne des bezeichneten Erlasses vielfach bestrebt, der allgemeinen Einfiihrung von 
Schulspielen Vorschub zu leisten und dereń planmafiige Einfiigung in den Erziehungs- 
plan der Mittelschulen durchzufuhren. Schon stehen einzelnen Schulen eigene, ent- 
sprechend hergestellte Spielplatze zur Verfiigung; wo solche fehlen, haben die 
Militar- oder Kommunalbehorden Platze zur Verfiigung gestellt oder sind Spiel- und 
Sportvereine oder schulfreundliche Private bemiiht, den Bediirfnissen der Schulen ent- 
gegen zu kommen. An manchen Schulen ist die Beteiligung bereits so rege, dafi die 
Zahl der an den Jugendspielen teilnehmenden Schiiler 50 bis 60 % der Gesamt- 
zahl betragt und dafi eine grófiere Zahl von Spieltagen erreicht wird, ais nach den 
anfanglichen Yersuchen erwartet werden kónnte.
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12. ErlaB vom 24. Marz 1904, Z. 30 864, M. V. BI. Nr. 17, betreffend die 
Forderung des Schwimmęns bei der Jugend durch die Schule (an den 
Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten sollen die Zoglinge wahrend ihrer 
Bildungszeit Unterricht im Schwimmen erhalten).

13. ErlafJ vom 15. September 1905, Z. 33 716, M. V. BI. Nr. 46, betreffend 
die Unterweisung der Lehramtskandidaten fur Mittelschulen in der Schul
hygiene.

14. Verordnung vom 20. Marz 1909, Z. 11 662, M. V. BI. Nr. 10, betreffend 
die Obligaterklarung des Turnens an Gymnasien.

15. ErlaB vom 13. April 1909, Z. 23 926 ex 1908, M. V. BI. Nr. 21 von 1909, 
betreffend die Forderung der korperlichen Ausbildung der Schul
jugend1) an Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten sowie an Volks- und

Dem gegeniiber muB nun allerdings konstatiert werden, daB es noch immer 
Mittelschulen gibt, an denen Jugendspiele iiberhaupt nicht gepflegt 
werden, oder an denen die Teilnahme der Schiiler so gering ist, daB sie unter 
20 der Schiiler sinkt und daB an manchen Anstalten kaum 10 Spieltage im 
Jahre ausgewiesen werden. Ais Griinde davon werden lokale Verhaltnisse, insbesondere 
die Schwierigkeiten bei der Beschaffung geeigneter Spielplatze, das mangelhafte 
Interesse an dieser Einrichtung seitens der Lehrkórper im allgemeinen oder einzelner 
Lehrer, die Uneiffahrenheit der Spielleiter und anderes angefuhrt. Durch solches Ver- 
halten der Lehrkórper werde das natiirliche Interesse der Schiiler an den 
Bewegungsspielen und volkstiimlichen Ubungen abgeschwacht und abgestumpft. Viel- 
fach sei auch die Verteilung der obligaten und unobligaten Unterrichtsfacher auf die 
Nachmittagsstunden der Entwicklung der Jugendspiele hinderlich.

Diese Verhaltnisse veranlassen mich, um der gliicklich begonnenen Forderung 
der korperlichen Ubungen an den Mittelschulen neue Impulse zu geben, nachstehendes 
zu verfiigen:

1. Die Lehrkórper solcher Anstalten, an denen der Betrieb der korperlichen 
Ubungen, insbesondere der Jugendspiele zu wiinschen iibrig laBt, sind neuerdings auf- 
zufordern, wegen Forderung dieser Ubungen das Erforderliche mit allem Eifer zu ver- 
anlassen, beziehungsweise wegen Erwerbung oder Uberlassung geeigneter 
Spielplatze mit den maBgebenden Behórden oder Persónlichkeiten in Fiihlung zu 
treten.

2. In den Jahreshaupt- und Inspektionsberichten wolle die Landesschulbehorde 
jener Mitglieder der Lehrkórper, welche sich um die Hebung der genannten Ubungen 
und der Gesundheitspflege iiberhaupt besondere Verdienste erworben haben. spezielle 
Erwahnung tun, eyentuell wegen Zuerkennung von Remuneration en die geeigneten 
Antrage stellen.

3. Zur besseren Ausbildung von Spielleitern werden Reisestipendien behufs 
Teilnahme an Spielleiterkursen und zu Informationsreisen im Auslande nach MaBgabe 
der vorhandenen Mittel bewilligt. Die betreffenden Gesuehe sind mit den Antragen 
der Landesschulbehorde bis spatestens Mai jedes Jahres anher vorzulegen.

4. Es ist in Erinnerung zu bringen, daB bei Yerfassung der Stunden- 
yerteilung fur die obligaten und freien Lehrfacher die Direktionen auf den Betrieb 
dei- Jugendspiele die weitgehendste Riicksicht zu nehmen haben.

1) Allenthalben wird der Wunsch laut, der korperlichen Ausbildung der Schul
jugend seitens der Schule eine gróBere Aufmerksamkeit zuzuwenden, ais dies bisher 
geschehen ist, und es kann der Wert einer solchen Ausbildung fiir die gedeihliche 
Entwicklung der heranwachsenden Generationen auch von keiner Seite yerkannt 
werden.
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Burgerschulen, ist ebenfalls von so allgemeiner Bedeutung, dali er unten wortlich 
angefuhrt wird.

16. Erlafó vom 22. Oktober 1909, Z. 21986, M. V. BI. Nr. 39, betreffend 
die Einfiihrung des schularztlichen Dienstes nebst provisorisehen 
Weisungen hiezu fiir obige Kategorie von Anstalten.

Das Verhaltnis des obligaten zum fakultativen Turnen stellte sich am 
Schlusse des Schuljahres 1908/9 folgendermaften:

Obligates Turnen besteht an 75 G. und an 140 R. = 215 M. (54'3$) 
Fakultatives „ „ „ 180 „ „ „ 1 „ = 181 „ (45'7$). J)

Das Ministerium hat deshalb auch wiederholt die Pflege des Jugendspiels und 
die Forderung jeglichen angemessenen Sportes, insbesondere auch des Schwimmens, 
durch die Schule angeregt und auch einzelne Yeranstaltungen zur Forderung solcher 
Einrichtungen subyentioniert.

Nichtsdestoweniger ist der Erfolg dieser Anregungen bisher, namentlich 
beziiglich der allgemeinen Volks- und Burgerschulen noch wenig befriedigend, was 
wohl in erster Linie darauf zuriickzufuhren ist, daB vielen Lehrkraften der allgemeinen 
Volks- und Burgerschulen wahrend ihrer Bildungszeit keine oder doch nur eine 
ungeniigende Gelegenheit zur Ausbildung im Jugendspiele und in entsprechenden 
Sporten geboten wurde, so daB sie trotz besten Willens die Leitung solcher Spiele 
und Sporte nicht iibernehmen konnen und daher auch nicht in der Lagę sind, in hin- 
reichendem Mafie die Pflege derselben zu fordern.

Mit Riicksicht hierauf diirfte es sich empfehlen, die Einfiihrung von Spiel- 
nachmittagen an den Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten, 
wozu sich fiiglich die zwei schulfreien Nachmittage der Woche am besten eignen 
werden, in Erwagung zu ziehen, wobei ich bemerke, daB ich bereit ware, den Spiel- 
leitern entsprechende Remunerationen zu gewahren und auch zur 
Anschaffung und Instandhaltung der notwendigen Spielgerate angemessene 
Subyentionen zu bewilligen.

Um aber auch an den allgemeinen Volks- und Burgerschulen eine raschere Ver- 
breitung der Pflege der korperlichen Ausbildung der Schuljugend zu erzielen, diirfte 
es angezeigt erscheinen, die Lehrerschaft dieser Schulkategorien neuerdings auf die 
hohe Bedeutung korperlicher Ubungen aufmerksam zu machen, und mit den schul- 
erhaltenden Faktoren sowie mit solchen Vereinen, die ahnliche Zwecke yerfolgen (wie 
z. B. Jugendspiel-, Tura-, Schwimm-, Ruder- und Sportvereinen), wegen Beistellung 
der erforderlichen Spielplatze und Spielgerate oder wegen Gewahrung von Sub- 
yentionen hiefiir in Fiihlung zu treten.

Gleichzeitig erklare ich mich bereit, einzelnen Lehrpersonen der 
allgemeinen Volks- und Burgerschulen, die sich um die Hebung der korperlichen Aus
bildung der Jugend in besonders heryorragender Weise yerdient gemacht haben, ent
sprechende Remunerationen zu gewahren und auch sonst zur Forderung des in Rede 
stehenden Zweckes maBige Subyentionen — soweit dies die hiefiir yerfiigbaren 
Mittel gestatten — zu bewilligen.

Der k. k. Landesschulrat wird ersucht, dieser Frage seine yollste Aufmerksamkeit 
zuzuwenden und wegen Einfiihrung der erwahnten Spielnachmittage an den dort- 
landischen Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten ehetunlichst antragstellend anher 
zu berichten.

1) Gegenwartig ist das Verhaltnis wesentlich giinstiger, da gemaB der oben 
erwahnten Verordnung vom 20. Marz 1909, Z. 11 662, das Turnen an einer Reihe 
weiterer Gymnasien ais obligat erklart wurde.
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Hiebei sind folgende G. mit teilweise obligatem Turnen nicht mit- 
gerechnet:

1. Pilgram, I. KI. allein obligat mit 20 Schiilern, wahrend alle anderen 
134 uberhaupt nicht turnen;

2. Rokitzan, I. KI. allein obligat mit 30 Schiilern; die anderen KI. stellen 
32 Turner gegen 90 Nichtturner;

3. Raudnitz, II. KI. obligat; es turnen aber nur 20 von 37 Schiilern (46%) 
dieser KI. gegen 184 Nichtturner;

4. Bąkowice, ohne Bericht;
5. Kalksburg, ohne Bericht;
6. Kolin, obligat in den KI. I und III, in den iibrigen aber nicht;
7. Wien, Theresianum, nur fiir die Internen obligat; endlich
8. und 9. Horn und Deutschbrod, welche erst vom Schuljahre 1909/10 das 

Turnen ais verbindlichen Gegenstand einfiihren.
Dagegen sind mitgezahlt die G. von Oberhollabrunn und Mariaschein, weil 

von dereń Schiilern nur 1, beziehungsweise 18 nicht turnen.
Gegeniiber dem Stande vom Jahre 1906 bedeutet dies einen Fortschritt von 

17$.
Neben den sonderbaren Zustanden an den 7 G., gibt es noch eine ganze 

Reihe von solchen mit mangelhafter Freąuenz im Turnen, was der Fali ist bei 
einem Turnbesuch unter 20%. Hierher gehoren z. T. alte Schmerzenskinder, 
Capodistria und Lemberg, 8. G. p. je 10% ; Lemberg: 2. G. d. 8’5% ; Kbnig- 
gratz: 6%; Gorz: 4’3%; und wenn man die Institutszóglinge abrechnet: 6%. 
— Dagegen gibt es viele G. mit einer Freąuenz im Turnen von 50% und mehr; 
so z. B. in Sanok: 70%, Straznitz: 85% u. a. m. — Keiner dieser Umstande 
ist jedoch fiir die obligate Einrichtung des Turnens maOgebend, sondern lediglich 
das Vorhandensein der Lehrmittel und Lehrperson, wie das Beispiel von 
Sereth es dentlich beweist: das Turnen wurde dort am G. seit dem 2. Semester 
1902/03 iiberhaupt und seit dem 7. Februar 1908 obligat eingefiihrt.

Im hbchsten Grade bedauerlich muli es aber bezeichnet werden, wenn noch 
immer Gymnasien bestehen, welche iiberhaupt keinen Turnunterricht 
eingefiihrt haben, oder schon bestandenen wieder aufgeben 
mufiten, aus Mangel an einem oder an beiden der genannten 
Faktoren. Seit dem Jahre 1880 stellt sich die Zahl solcher Mittelschulen, 
wie folgt:

1880: 7 G. mit 2153 Schiilern
1890: 18 „ „ 5428
1900: 6 „ „ 1767 „ und
1909 : 9 „ „ 2465 Schiilern; hieher gehoren folgende

M.: 1. Brixen, k. k. G.; 2. Kimpolung, G.; 3. Lemberg, VII. G. p.; 
4. Lemberg, Mickiewicz, Pr. G. p.; Mitterburg, L. R. G. it.; 6. Reichenau a. K., 
G. b.; 7. Stanislau, G. r.; 8. Taus, G. b.; 9. Trient, Pr. G. it.

Den Dispensen vom obligaten Turnen muB wohl immer gro (3 er e 
Aufmerksamkeit geschenkt werden, weil sie stellenweise zu groBen Umfang 
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annehmen und 10$ der Schiilerzahl iibersteigen. Hier sei nur hingewiesen auf 
die G. in Freistadt (O.-Ó.), Klosterneuburg und Urfahr mit je 17$, das f. b. 
Pr. G. in Graz mit 19$. Lemberg 2. R. p. mit 25$, Triest R. d. mit 27$ 
Mislenice G. p. mit 30$, Gorlice G. p. mit 37$ und Módling R. G. mit 39$ 
Dispensierter! Es geht doch nicht an, Schiiler deshalb von einem obligaten 
Gegenstande zu entheben, weil sie „anderwarts den Unterricht erhalten , oder 
..weil sie zu weit von der Schule wohnen^. Jenes kann ais Unterstutzung der 
Schule, nicht aber ais Ersatz angesehen werden, und diesem Ubelstande kann 
durch die Stundeneinteilung abgeholfen werden.

Hiebei gibt es aber 73 Mittelschulen mit obligatem Turnen, welche die 
Zahl der hievon befreiten nicht anfiihren!

Dasselbe war auch in PreuOen lange Jahre der Fali, wo das Turnen seit 
1842 an den hoheren Schulen verbindlicher Lehrgegenstand ist. Dort hatte sich 
der Abusus herausgebildet, da(3 30$ Dispensierter zu den gewohnlichen Erschei- 
nungen zabite! Da hat sich die preufiische Unterrichtsverwaltung vor 25 Jahren 
veranlaOt gesehen, bestimmte Ausweise hieriiber, nach Semestern geordnet, in 
den Jahresberichten zu verlangen. Gleichwohl sind nicht selten noch 17—20$ 
befreiter Schiiler zu finden. 9 — Auch weisen die Programme aus Deutschland 
sonderbarerweise zumeist geringere Zahlen im Schwimmen auf ais hierzulande.

Dagegen kann mit Befriedigung hervorgehoben werden, dali an der R. in 
Bruck a. M., an der L. R. b. in Neustadtl, am St. G. in Oberhollabrunn an den 
R. b. in Prag-Lieben und Wrschowitz, nur je 1 Schiiler das Turnen nicht 
besucht und an der R. b. in Turnau alle Schiiler turnen.

Die Zahl der Nichtturner ist daher noch eine sehr bedeutende und 
erreichte:

1906 an 327 Mittelschulen 36.972 von 109.846 Schiilern = 33’6$
1909 „ 396 „ 43.982 „ 129.512 „ = 33’9 $. Wenn

auch die Ausgestaltung des obligaten Turnens die Zahl der Nichtturner herab- 
setzen wird, so geht es doch nicht an, die Dispensierten ohne jede kórperliche 
Ausbildung zu lassen.

’ Bei den vielfach noch mangelhaften Einrichtungen fiir Turnen ist es begreiflich, 
wenn das Elternhaus die kórperliche Erziehung durch Privatunterricht zu erganzen 
trachtet. Solche Privatturner werden im Ganzen 511 gemeldet. Auch das 
Zimmerturnen hat seit dem wirksamen Auftreten seines Apostels J. P. Muller 
viele Anhanger und melden die Programme eine ganze Reihe von Turnlehrern, 
welche seine ganz vcr trefili cli gewahlten Ubungen mit ihren Schiilern durchnehmen. 
Dieselbe Beachtung yerdienen aber auch die von Prof. KeBler in Stuttgart fiir 
das 11. deutsche Turnfest in Frankfurt am Main 1908 zusammengestellten Ubungen 
(Deutsche Turnzeitung), die mit ihren weit ausholenden und eingreifenden Bewegungs- 
formen den Kórper gehórig durchzuarbeiten imstande sind.

1) Infolgedessen schlagt Oberlehrer Pietzker, Stettin aberinals „Mittel zur 
Einschrankung der Befreiungen vom Turnunterricht1' vor, Vgl. „Kórper und Geist" 
1909, Nr. 10, vom 21. August, bei Teulmer, Leipzig.
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Eine Reihe von Mittelschulen hat das Bestrehen, ihren Schiilern auBer den 
verbindlichen zwei Turnstunden noch eine weitere Gelegenheit zum Turnen zu 
verschaffen durch die Einrichtung des sogenannten Kurturnens 0, das zufolge 
Ministerialerlasses nur dann einzusetzen hat, wenn weder Jugendspiele noch 
Wintersport betrieben werden konnen und in besonderen Stunden durch
gefiihrt wird. Solcher Anstalten gibt es nun 14 gegen 7 nach den friiheren 
Berichten. Die einen geben die Zahl der Teilnehmer, die anderen die Dauer 
der Ubungsstunden, aber keine Anstalt gibt beide Faktoren an. Ich komme 
spater noch darauf zuriick.

Leider gibt es, noch viele Anstalten, wo auch gegenteilige Einrichtungen 
bestehen, z. B. die, dafi von den vorgeschriebenen zwei Turnstunden in der Woche 
mancherlei abgezwackt wird: Am G. in Gorz werden 3 Abteilungen in 4 Stunden 
und an der R. daselbst die 12 Klassen in 13 Stunden (!) unterrichtet, weil diese 
Anstalten keine eigenen Turnsale besitzen. Und im letzten Schuljahre konnte selbst 
dieses verringerte AusmaI3 nicht eingehalten werden (!) wegen „anderweitiger 
Verwendung des zugewiesenen Lokales!-‘ (S. 55 des Programmes). 
Schlimmere Einrichtungen fiir einen obligaten Gegenstand lassen sich schwerlich 
ausdenken. — Unter ahnlichen ungiinstigen Verhaltnissen leiden noch 50 Anstalten, 
die keinen eigenen Turnsaal besitzen1 2).

1) Kiirturnen besteht an folgenden Anstalten: 1. Aussig: G.; 2. Bielitz: G.;
3. Czernowitz: R.; 4. Gablonz: R. G.; 5. Jićin: G. b.; 6. Kolomea: G. p.;
7. Linz: R.; 8. Prag: 2. R. d.; 9. Stemberg: R.; 10. Stockerau: L. R. G.; 
11. Weidenau: G.; 12. Weis: G.; 13 Wien: R. im XVIII. und 14. Wien: R. im 
XX. Bezirke.

2) Mittelschulen ohne eigenen Turnsaal bestehen folgende: 1. Berg-
reichenstein: R.; 2. Brody: G. p.; 3. Briix: G.: 4. Brzeżany: G. p.; 5. Czernowitz: R.: 
6. Górz: R.; 7. Gottschee: G.; 8. Graz : 2. G.; 9. Graz: 3. G.; 10. Innsbruck: G.; 11. Inns
bruck: R.; 12. Jaroslau: G. p.; 13. Jaroslau: R. p.; 14. Kolomea: G. r.; 15. Krakau: 
St. Hyazinth-G. p.; 16. Krakau: 4. G. p.; 17. Krakau: 5. G. p.; 18. Krosno: R. p.;
19. Kimpolung: G. d. rum.; 20. Lemberg: 2. G. d.; 21. Lemberg: 3. G. p.; 
22. Lemberg: 5. G. p.; 23. Lemberg: 8. G. p.; 24. Lemberg: Ad. Mickiewicz-G. p.; 
25. Neu-Sandec: 2. G. p.; 26. Oberhollabrunn: G.; 27. Podgórze: G. p.; 28. Prag-
Neustadt, Graben: G. d.; 29. Prag-Neustadt, Tischlerg: G. b.; 30. Prag-Neustadt: G. d.; 
31. Rudolfswert: G.; 32. Rzeszów :1. G. p.; 33. Rzeszów: 2. G. p.; 34. Salzburg: G.;
35. Stanislau: 2. G. p.; 36. Stanisław G. r.; 37. und 38. Tarnopol: 1. und 2. G. p.;
39. Tarnów: l.G. p.; 40. Trient: G. d.; 41.—44. Triest: G. d., G. it., R. d., R. it.;
45. Wadowice: G. p.; 46. Wien: G. VI.: 47. ZIoczow: G. p.; 48. Żółkiew: G. p.;
49. Żywiec: R. p.; 50. Znaim: G.

3) Vgl. „Osterreichische Mittelschule" 1909, S. 328.

Wenn nun schon daran gegangen wird, solchen Ubelstanden abzuhelfen, 
dann sollen bei Neubauten nicht immer wieder Erfahrungen erst gesammelt, 
sondern gute vorhandene Beispiele verwertet werden. Dies zu fordem bezweckte 
ein von mir auf der letzten Tagung des „Reichsverbandes4< (Ostern 1909 in Wien) 
gestellter und angenommener Antrag3). Zwei Programme enthalten in dieser 
Beziehung bedeutungsvolle Nachrichten:

A. Bruck a/M., R. S. 4, Punkt 1 besagt: „Die Gemeinde hat die Ver- 
pflichtung ubernommen, samtliche fiir diese Anstalt jeweils erforderlichen 
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Lokalitaten dauernd und unentgeltlich beizustellen, daher dermalen ein neues 
Schulgebaude auf einem vom k. k. Ministerium fur K. u. U. ais vollkommen 
geeignet erkannten Bauplatz, nach seitens des Ministeriums 
genehmigten Planen zu errichten/

2. „Schulgebaude, Baugrund samt Spielplatz und einem botanischen 
Garten, spatestens binnen drei Jahren vom Zeitpunkt der Aktivierung der 1. Klasse 
dem k. k. Arar lastenfrei zu uberlassen.“

B. Warnsdorf, R. durch die Anderungen, welche das Baudepartement im 
Ministerium des Innern an den eingesendeten mangelhaften Planen dieser Anstalt 
vorgenommen hatte, wurde der Hof erst vollkommen freigelegt und 
die hier angefertigten Skizzen dem Detailprojekt zu Grunde gelegt.

Daraus folgt nun der maOgebende EinfluO der obersten Behorden 
bei Errichtung von Neubauten und ihre grolie Verantwortung 
fiir felilerhafte Erscheinungen!

In den beiden letzten Jahren blicken wir auf 6 Neubauten zuriick, welche 
leider nicht ganz einwandfrei dastehen. Es sei gestattet, die Flachenverteilung 
derselben hier kurz zu skizzieren:

Name der Anstalt
Gesamte
Grund- 
flache 

W 2

Verbaut
m 2

Hofraum
W 2

Garten
m 2 Turnsaal in m

Deutschbrod, G. b... aus der Beschreibung nicht zu entnehmen 19'5X10X6

Laibach, 2. G........... 5480 1866 700 2914 18'5X9'6X5'4

Nimburg, R b.......... 4653 2153 1400 1100 16'5X9'6X5'6

Pilsen, R. d............... 2412 1406 448 558 18X9'5X5'3

Warnsdorf, R........... 5032 1742 1200 2090 20x10X6

Wien, XVI.. R......... 2735 1563 1172 — 20'5X10X5'7

Hieraus ist zu ersehen, dali Pilsen nicht nur den kleinsten Bauplatz 
erhalten hat, noch kleiner ais Wien, wo doch die Bodenwerte am hóchsten stehen, 
sondern auch noch die iibrigbleibende Flachę in Hofraum und botanischen Garten 
zerrissen wurde derart, daB im Respirium jeder Schiiler sich eben nur noch um 
seine Langsachse drehen kann, der botanische Garten aber trotzdem ais nicht 
ausreichend angesehen werden mu(.>. Fiir einen der beiden Teile ais Ganzes 
verwendet, hatte der Hofraum den Zweck erfiillen kónnen; so geniigt er keinem.

Wie verhangnisvoll ein so krasser Fehler fiir die Pflege der korperlichen 
Ausbildung werden kann, hiefiir liefert eben die R. d. in Pilsen das geeignetste 
Schulbeispiel. Der dortige „Deutsche FuBball-Khib“ mu(3te seinen 10.000 wi3 
bedeckenden Spielplatz aufgeben. Die deutschen Mittelschulen konnten deshalb 
diesen Platz nicht mehr ais Spielplatz beniitzen, und waren aufierstande, trotz 
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wiederholter Aufrufer in den Tagesblattem, einen anderen Spielplatz zu beschaffen, 
so daB dieser Anstalt nichts anderes iibrig blieb, ais die eingezablten Spielbeitrage 
den Schiilern zuriickzuerstatten. — Nun betragt aber der gesamte unverbaute 
Grund dieser Anstalt 1006 m2, demnach um um 96 m2 mehr ais am Elisabetb- 
gymnasium in Wien und wiirde fiir eine ganze Reihe von Spielen hinreichen. 
Wenn man noch bedenkt, daB die heranwachsenden Schiiler zum mindesten dieselbe 
Fiirsorge fiir ihr Wachstnm verdienen, wie Pflanzen, Baume und Straucher, so 
sollte auch jetzt noch die Auflassung des dortigen botanischen Gartens verfiigt 
werden, wodurch fiir alle Zeiten und von politischen Strómungen unabhangig, 
den Schiilern eine Statte der Erholung und Kraftigung gewahrt bliebe.

Fiir Wiener Verhaltnisse bereitet die Beschaffung geeigneter Spielplatze die 
gróBten Schwierigkeiten. Wenn aber hiefiir die Umstande giinstig sind, dann 
sollte man sofort zugreifen. So trifft sich durch die in Aussicht genommene 
Auflassung des chemischen Institutes der hiesigen Universitat, 
gegeniiber dem Maximiliangymnasium, die giinstige Gelegenheit, diese 
mit einem Probandenseminar verbnndene Mittelschule zu einer Musteranstalt 
auch in Hinsicht der korperlichen Erziehung zu gestalten durch den Bau einer 
„Palastra . Der zur Verfugung stehende Flachenraum (samt Gartenstreifen 
um das Institut) ist iiberraschender Weise vollkommen gleich der Grundflache 
der Palastra zu Olympia (vgl. Luckenbach „Kunst und Geschichte” I. Teil, 
Fig. 35 und 36). Die Parzellierung und Verbauung dieser 5000 ni2 umfassenden 
Area sollte nach dem GrundriB der antiken „Palastra” erfolgen, wodurch fiir 
das Gymnasium ein freier Hofraum von 2000 bis 2200 m8 eriibrigt wiirde.

Das Turnen nun, ein Kind der Freiheit, yon Licht und Sonne, das lange 
Zeit verurteilt war in ganzlich unzureichenden Kellerraumen wie in der Ver- 
bannung zu leben, es freut sich der wiedergewonnenen Freiheit und nimmt Besitz 
yon den uralten aber immer jungbleibenden yolkstumlichen Ubungen, 
welche der Lehrplan in miBverstandener Besehrankung gestrichen hatte. Die 
schwierigste Ubungsgattung dieser Reihe, das Diskuswerfen, wird mindestens 
bereits in 25 Mittelschulen eifrig gepflegt. Viel verbreiteter aber sind die ver- 
schiedenen Ubungen im Laufen, Springen und Werfen. Die Zahl der Schulen, 
welche viele Unterrichtsstunden im Freien zubringen, hat auBer- 
ordentlich zugenommen; sie ist nahezu gleich der Zahl jener, welche das 
Respirium im Freien abhalten, dereń Summę festzustellen ich fiir uberfliissig 
erachte. Wenn die Turnlehrer Hein an der L. R. in Znaim und F. W. Lips 
am R. G. in Gablonz „bei giinstiger Jahreszeit zum Teil mit entblbBtem Ober- 
korper im Freien turnen lassen , so ist dagegen gmndsatzlićh nichts einzuwenden. 
Im Gegenteil! Das asthetische Gefiihl fiir Form und Haltung des Korpers wird 
entschieden gefordert und in gesundheitlicber Richtung kann es von den yorteil- 
haftesten Folgen begleitet sein, namentlich was die Starkung des Nervensystems 
betrifft. Die Nerven haben bekanntlich riesige Ausgaben zu bestreiten, ob sie nun 
geistige oder kórperliche Arbeit yerrichten. Der richtige Okonom muB auch auf 
Einnahmen bedacht sein, welche yermittelt werden durch direkte Einwirkung 
der Luft auf die Hautneryen. Alłerdings hangt die Móglichkeit eines solchen 
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Freilicht- und Freiluft-Turnens von einem vorhandenen und geeigneten 
Platz ab. Die Beschaffung eines solchen sollte einen der ersten 
Programmpunkte bei Ausgestaltung des Turnens an den Mittel- 
sc li ulen bilden.

Auch private Kreise sind bestrebt, die notwendigen Lehrmittel fiir die 
korperliche Erziehung bereitżustellen. So hat die „Stella Matutina in Feldkirch 
durch Umgestaltung des grofien Spielsaales im Gymnasialgebaude dem Mangel einer 
zweckentsprechenden Turnhalle mit moderner Einrichtung vollkommen abgeholfen. 
Ebenso hat das G. in Horn den Turnsaal vergrofiern und entsprechend einrichten 
lassen.

Vom Turnen und Spielen im Freien, auf dem Turnplatz der Schule, ist nur 
ein kleiner Schritt zu offentlichen Vorfuhrungen. Diese konnen zweierlei 
sein. Erstens solche, welche das ungeschminkte Bild einer Unterrichtsstunde 
darbieten und zweitens solche, die in den letzten Stunden oder Wochen den 
ganzen Betrieb darauf einrichten, sich am Schlusse sehen zu lassen. Diese Form 
ist verwerflich, weil sie nur auf den aufieren Schein berechnet ist und innerlich 
wenig leistet; hierbei kommt der Zógling stets zu kurz. Wird nur die letzte 
Woche des Schuljahres diesem Zwecke geopfert, dann ist der Schaden weniger 
grofi. Ein natiirlicher Abschlufi ohne Drill behaupten die meisten solcher 
Vorfiihrungen zu sein, was sie aber niemals sind und nicht sein konnen; ebenso 
wie es keine Theatervorstellung gibt ohne Proben und oft sehr viele Proben. 
Anders verhalt es sich mit den Wettkampfen in den verschiedenen Leibes- 
iibungen, wo von vornherein nur eine Auslese unserer Besten erwartet wird. Aber 
bei den allgemeinen „Turn- und Spielfesten£< soli die Masse wirken. Diese kann 
selbstverstandlich keine schwierigen, sondern nur einfache Ubungen bringen, die 
aber in tadelloser Form dargeboten werden sollen. Dieser Bedingung zu geniigen 
ist aber ungemein schwer.

Besser ist es, die Jugend ohne bestimmten Endzweck frbhlich turnen und 
spielen zu lassen. Dann wird jede solche Gelegenheit fiir die Jugend ein Fest 
sein und der letzte Spieltag wird dann naturgemafi ein festlicheres Geprage 
durch die Schiiler selbst erhalten. Die Gestaltung solchen Turnbetriebes hangt 
aufs innigste zusammen mit der Persbnlichkeit des Turnlehrers.
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Die Lehrpersonen fiir Turnen

zeigen folgende Gruppierung, wobei auBer der Gesamtzahl, in kleineren Ziffern 
auch die Zahl der fiir Turnen noch nicht approbierten Lehrer angegeben ist:

Fachturnlehrer, Professoren,
Volks- oder
Biirgerschul-

Anderen
Berufen 

angehorende
definitiv provi- 

sorisch die iin 
Turnen

die im
Turnen

angestellt: unterrichtcn unterrichten Personen

An Gymnasien 52 45 23 77 24 29 103 52 8 4

An Realschulen 97 40 s 22 4 39 24 6 1

Summę 149 85 28 99 28 68 127 58 9 4

537 234 28 167 28 127 58 9 4

% der Ungepriiften
v. d. Aktiven (469) 6 % 6 % 12 # 1 %

Fiir die Bestimmung der absoluten Zahl der mit Turnunterricht beschaftigten 
Lehrpersonen muB die Zahl der Professoren, welche nicht mehr diesen Unterricht 
erteilen, abgezogen werden. Hierher gehóren einige Direktoren, bejahrte Professoren 
oder solche, die weder an derselben noch an einer anderen Anstalt sich im 
Turnen zu betatigen Gelegenheit haben. Mit Riicksicht darauf verbleiben dann 
469 aktive Lehrpersonen fiir Turnen.

Aus dieser Zusammenstellung geht in erster Linie klar hervor, daB der von 
dem Wiener Turnlehrer J. Wit bei der Hauptversammlung des „Allgemeinen 
deutsch-bsterr. Turnlehrervereines ‘ in Linz 1907 gegen die Professoren-Turnlehrer 
erhobene Vorwurf der Teilnahmslosigkeit in Bezug auf den Turnunterricht ais 
haltlos bezeichnet werden muli; er behauptet, daB „an den Staatsrealschulen nur 
2 % der Turnstunden von Professoren erteilt werden, wahrend das Verhaltnis an 
den Gymnasien noch ungiinstiger ist.“ (Vgl. J. Peikert „Zur Reform des 
Turnens an Mittelschulen/ Zwittau, L. R. S. 10 u. f.). Das Umgekehrte ist aber 
das Riehtige, einfach schon deshalb, weil an den Gymnasien wegen des zumeist 
noch fakultativen Charakters des Turnens mehr Stunden ais an den Realschulen 
fiir Professoren zu haben sind. Aber Wit sagt weiter: „Schuld daran ist, daB 
das Turnen an den Mittelschulen und die Turnlehrer mit ihm eine Art Aschen- 
brodel sind und die Mittelschullehrer trotz ihrer Vorliebe fiir die klassische 
Bildung des Altertums der korperlichen Ausbildung der Jugend meist ganz 
teilnahmslos gegeniiberstehen.“ — Auch dem muB ich entschieden widersprechen. 
Davon miiBte ich doch auch etwas gespiirt haben. Aber in meiner 26jahrigen 
Lehrtatigkeit, dann ais Mitglied des Ausschusses der Wiener „Mittelschule 
sowie ais zweimaliger Delegierter bei den Verhandlungen des Reichsverbandes 
der bsterr. Mittelschullehrer-Vereine und hauptsachlich aus dem regelmaBigen 
Studium der jahrlich erscheinenden Programme habe ich reichlich erfahren, 
wie die Wertschatzung des Turnens wohl langsam aber bestandig gestiegen
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ist, und wie gerade die Professoren zur Hebung dieser Wertschatzung mit 
ihrem reichen Wissen beitragen. Ich verweise nur auf die vor kurzem erschienene 
Abhandlung des Prof. Franz Ingrisch vom G. d. in Olmiitz, der mit groBer 
Warnie fiir die kórperliche Erziehung eintritt.

Wit’s Vorwiirfe gegen die Professoren sind aber auch deslialb ungerecht., 
weil viele Professoren sich bemiihen, an anderen Anstalten im Turnen tatig zu 
sein, sobald das an*der  eigenen nicht moglich ist; so z. B. Prof. Leop. Giinzl 
von der R. in Teplitz-Schónau, der am dortigen G., Prof. Dr. Moudry von 
der 2. R. d. in Briinn, der an der dortigen deutschen Handelsakademie, 
Prof. Dr. Adalbert Jakub von der L. R. b. in ProBnitz, der an dem dortigen 
G. b. den Turnunterricht iibernommen hat.

Nicht nur Wit, sondern auch Potschka (damals) in Gmunden u. a. treten 
mit statistischen Daten auf. Doch ist es nirgends so schwer, verlaBliche Statistik 
zu betreiben und zu allgemeinen Schliissen zu gelangen, ais gerade in Osterreich, 
wegen der Vielsprachigkeit der hier wohnenden Volksstamme. Daher sollte jede 
solche Statistik mit Vorsicht aufgenommen werden, was aber nicht der Fali ist.

In der obigen Tabelle stellen sich die Verhaltniszahlen anf 100 berechnet, 
fiir samtliche 537 Turnlehrer wie folgt: 45 + 31 + 23 + 1 — 100, 
fiir die 469 aktiven Turnlehrer allein: 50 + 21 + 27 + 2 = 100,

weil 68 Professorenturnlehrer aus der Mitwirknng an der korperlichen Erziehung 
der Studierenden ausgeschaltet sind. Wie diesem Ubelstande, der einen wesentlichen 
Schaden fiir die Erziehung im allgemeinen darstellt, wirksam abgeholfen werden 
kann, werde ich noch spater auseinander setzen.

Es diirfte nicht ohne Interesse sein, die Bewegung der einzelnen Kategorien 
der Turnlehrer iiber einen gróBeren Zeitraum zu verfolgen, wozu folgende auf 
100 berechnete Tabelle dienen móge.

Reihe Kategorie der Turnlehrer und 
Jahrgang: 1880 1890 1900 1909

1. Fachtnrnlehrer: 34 36 42 50

2. Professoren: 25 36 20 21

3. Volks- und Biirgerschullehrer: 32 22 35 27

4. Andere Berufe: 9 6 3 2

Hiebei zeigen die beiden auBersten Reihen (1 u. 4) konstanten Verlauf: in 
demselben MaBe, ais die obligate Einfiihrung des Turnens zunimmt, in demselben 
MaBe scheiden der Schule ferner stehende Persónlichkeiten aus. Die ungleich- 
maBige Beteiligung der Professoren- und Volksschul-Turnlehrer wird wohl noch 
langere Zeit zur Klarung bediirfen.

Sehr verschieden ist die Stelle, welche dem Turnlehrer im Verzeichnis des 
Lehrkórpers zugewiesen erscheint. Ein kleiner Teil fiibrt ihn an richtiger Stelle 
an: den definit.iven Turnlehrer in alphabetischer Reihenfolge der 
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definitiven Lehrkrafte und ebenso den provisorischen Turn
lehrer. Die meisten Programme jedoch geben dem Turnlehrer eine Ausnahms- 
stellung, welcher Umstand geeignet ist, ihn in den Augen der Schiiler und Eltern 
herabzusetzen, und das sollte vermieden werden.

Viele Anstalten lassen die Tnrngerate jahrlich wenigstens einmal auf 
ihre Sicherheit untersuchen, was von jeder Anstalt geschehen sollte.

Der ungeteilte Unterricht erscheint bereits an yjelen Anstalten durch- 
gefiihrt und bewahrt sich ais eine den Gesundheitszustand wesentlich fordernde 
MafJregel, weil die freien Nachmittage vom Turnlehrer und andern Mitgliedern 
der Lehrkórper in korperbildender Richtung reichlich ausgeniitzt werden.

Das Madchenturnen liegt trotz der stetig wachsenden Teilnahme von 
Madchen am Mittelschulunterrichte noch sehr im Argen, doch sind manche An- 
satze zu einer Besserung vorhanden. So kann z. B. das Gymnasium in Weis auf 
diesem Gebiete ais mustergiltig hingestellt werden, denn es ermóglichte den dortigen 
Privatistinnen an einem geregelten Turnunterrichte teilzunehmen. Nur eine 
dieser Studentinnen war vom Turnen befreit. Die iibrigen bestanden am Schlusse 
des Jahres die Priifung aus Turnen in ausgezeichneter Weise, indem sie „den 
Anforderungen des Lehrplanes vollkommen entsprachen“. Die Direktion dieser 
Anstalt flihrte sogar Ausfliige mit diesen Mittelschiilerinnen aus.

Somit waren die hauptsachlichsten Punkte beziiglich des Turnens erledigt, 
das mit zwei wochentlichen Stunden ais allgemein verbindlicher Gegenstand gedacht, 
mit der Zeit auch iiberall durchgefiihrt, wohl die sichere Grundlage fiir 
die korperliche Erziehung abgibt, allein aber fiir sie nicht geniigt.

Mehrere Fachmanner befassen sich in den Jahresberichten mit dieser Frage 
und entwickeln ihre Ansichten iiber Heranbildung der Turnlehrer, Verbesserung 
der Methode und Abanderung des Lehrplanes. Mit Riicksicht aber auf die beziig- 
lichen Referate anderer Experten ist von einer Erórterung dieser Themen hier 
Abstand genommen worden.

Von den 469 Lehrpersonen fiir Turnen ist der 4. Teil ungepriift, namlich 118. 
Diesen die Móglichkeit zu geben, die Priifung ordnungsgemaii ablegen zu konnen, 
liegt gewifi im Interesse des Unterrichts.

Die wesentlich ste Erganzung erhalt nun das Turnen durch eine richtige 
Pflege der

Jugendspiele.
„Sie schliefien sich genau an die Turniibungen an und bilden mit ihnen eine 

Ringelkette. Ohne Turnspiel kann das Turawesen nicht gedeihen, ohne Spielplatz 
ist ein Turnplatz gar nicht zu denken." In diesen lapidaren Satzen charakterisiert 
Vater Jahn („Deutsche Turnkimst“ 1816) die Zusammengehórigkeit der beiden 
Grundelemente der korperlichen Ausbildung. Die Jugendspiele haben sich unter 
den korperlichen Ubungen an den osterr. Mittelschulen (mit Ausnahme von Auspitz 
L. R.; Brixen k. k. G.; Feldkirch St. G.; Gorlice G. p.; Kotzman G. d.-r. und 
Sokal G. p.) ihren festen Platz errungen.

In welchem Mafie die Pflege der Jugendspiele tatsachlich steigt, ist, 
allerdings nur zum geringsten Teile, aus folgender Tabelle zu entnehmen:
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Im Jahre 1904 melden 82 von 357 M. 1521 Spielgelegenheiten; durchschnittlich 18; 
„ „ 1906 „ 100 „ 361 „ 2367 „ ; „ 23;
„ „ 1909 „ 136 „ 396 „ 3372 „ ; „ 25

in 52 Stunden.
Diese Ziffern zeigen das Minimum an, wie schon ffiiher bemerkt wurde, 

weil nicht dieselben Anstalten zugleich auch die Zahl der Spielgelegenheiten, 
die Dauer der Spielzeit und die Starkę der Beteiligung angeben (letztere z. B. 
wird von 224 M. gemeldet). Wiirde das beriicksichtigt werden, dann kamen 
selbstverstandlich hóhere Leistungen heraus. Aber wenn auch eine durchschnittliche 
Zahl von 25 Spielgelegenheiten nicht nur gegeniiber den fruheren Jahren, sondern 
auch absolut eine hubsche Leistung — unter den gegenwartigen schwierigen 
Verhaltnissen — darstellen, so ist noch zu unterscheiden, ob die betreffende 
Anstalt imstande war, alle Klassen gleichzeitig spielen zu lassen. 
Ist das der Fali, dann wird eine ansehnliche Arbeit geleistet, wo jeder 
Spieltag einem Spielfeste gleicht, und der Veranstalter solcher Freuden 
ein ganz besonderes Honorar verdiente. Das kann selbstverstandlich nur dort 
durchgefuhrt werden, wo entsprechend grolłe Spielplatze, gleichsam die Exerzier- 
platze der studierenden Jugend, vorhanden sind.
Das ist z. B. der Fali am 1. G. in Laibach mit 73 Spieltagen in 133 Stunden

„ „ „ Oberhollabrunn „ 77 „ „ 116 „
an der R. b „ Ziźkov „ 23 „ „ 112 „

An dieser Anstalt scheint uberhaupt der intensivste Spielbetrieb zu herrschen, 
weil jede Klasse 51 Stunden spielte, es spielen uberhaupt 469 Schiiler (97 % !), 
durchschnittlich erschienen 359 Schiiler und jederzeit spielten 251 Schiiler = 49 % 
aller! Hervorzuheben ware noch, dal.i am Franz Josefs-G. in Saaz 100 Spiel
gelegenheiten vermerkt erscheinen, doch ohne nahere Angaben. Ferner stellt eine 
Leistung von 70 Spielstunden in einem Jahr fiir eine Klasse eine Arbeit dar, 
welche der Zeit nach gleichkommt der auf eine Klasse entfallenden turnerischen 
Arbeit. — 206 M. melden 38.904 Spieler. Am G. r. in Stanislau muilten alle 
Schiiler am Jugendspiel teilnehmen ais Ersatz fiirs Turnen, da kein Lokal hiefiir 
vorhanden ist.

Schulen, die schone Platze haben, kónnen leicht spielen; sollte man meinen! 
Es ist aber leider nicht der Fali. Denn in Gottschee sind Platze genug vorhanden, 
aber niemand versteht die Schulspiele anzuordnen. In Znaim werden die 
Klassen nur in drei Gruppen, oder in Krainburg gar nur klassenweise zum Spiel 
zugelassen, trotzdem dort Exerzierplatze zur Verfiigung stehen. Solche 
kónnen in 40 Fallen beniitzt werden. Der Militarverwaltung gebiihrt hiefiir 
der verbindlichste Dank.

leiten yerstehen,Fiir solche Lehrer aber, die Jugendspiele nicht richtig zu 
ist der Besuch eines Spielkurses oder von Stadten mit gutem Spielbetrieb 
dringend zu empfehlen. An beiden ist in Osterreich kein Mangel. Ich verweise 
nur auf Salzmann und Kern 
dieser Stadt hat Kursleiter J. 
gebildet und in Krakau fanden

in Wien, Klenka und Nagel in Prag; in 
Klenka in 24 Kursen 850 Spielleiter heran- 
solche Kursę fiir polnische Lehrkrafte statt.

O1®
- I
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Besonders aber móchte ich Turnlehrer Josef Kautzky von der R. in Eger 
hervorheben, dessen im Jahresberichte 1901/02, S. 56 u. ff. verofientlichte Spiel- 
ordnung bis heute sich ausgezeichnet bewabrt hat. Allerdings hat er „in jeder 
Beziehunggeeignete Spielplatze zur Verfiigung“,so dali alleKlassen der Realschule 
gleichzeitig spielen konnen und zwar dreimal wochentlich; an den anderen Tagen spielt 
das G. unter derselben Leitung. Seine Organisation beruht selbstverstandlich auf 
der ausgiebigsten Heranziehung der Schiiler zur Leitung der Gruppen sowie in der 
unbeeinflufiten Wahl von „Spielfiihrem“, „Spielwarten-1 und. „Zeugwarten£< nebst 
dereń Stellvertretern. Dieselbe Anordnung ist selbstverstandlich auch in Wien 
anzutreffen. Allein aus Mangel an einem vollkommen geeigneten und abgeschlossenen 
Spielplatze tritt sie hier nicht derart in die Erscheinung, wie auf manchen 
Platzen der Provinz. Spielkurse wurden im abgelaufenen Jahre abgehalten 
von E. Kern in Wien (der zweite mit 28 Teilnehmern) von Kautzky in Eger, 
Pressinger in Wolfsberg, W ach ter in Warnsdorf und von Spielinspektor 
Miinzer aus Bismarckhiitte und dem Lehrer Karl Kwaśny aus Kornitz 
bei Ratibor mit 58 Teilnehmern in Bielitz. Diese Verschreibung auslandischer 
Kursleiter war aber nicht notwendig, weil Turnlehrer RoiJmanith von der Real
schule in Bielitz, schon von Leitmeritz ber, wo er Turnassistent war, sehr gute 
Erfahrungen wid Kenntnisse mitbrachte. Es bedeutet dieser Spielkurs in Bielitz 
eine unverdiente Zuriicksetzung tiichtiger einheimischer Krafte. Dazu 2 Kursę in Graz.

In 50 Fallen werden Schulhofe ais Spielplatz beniitzt, die zwar kleinere 
Spiele ermóglichen, aber doch einen Notbehelf darstellen. Unter diesen Mittel
schulen ragt das St. G. in Raudnitz hervor mit einem Hofraum von 1500 m'-. Fast 
ausnahmslos sind die Schulhofe zu Tennisplatzen adaptiert worden, 
die auOerordentlich fleiBig beniitzt wurden. Es verdient besonders hervorgehoben 
zu werden, dali der tschechische Verein zur Pflege der Jugendspiele in Prag in 
diesem Sommer den 40. Tennisplatz am Belvedere der Jugend erschlofi und 
derart praktisch zeigt, wie Lawn Tennis ais Schulspiel verwendet werden kann.

Einige wenige Stadte sind in der glucklichen Lagę, mit Ra sen bedeckte 
Spielplatze zu besitzen, welche fiir alle Zeiten diesem Zwecke gesichert 
erscheinen. Hierher gehort in erster Linie der Jordanpark in Krakau1), 
angelegt 1889, wo aber nur der 6. Teil der 10 Aa umfassenden Flachę fiir die 
Zwecke der Spiele dient, der iibrige Teil jedoch mit Anpflanzungen bedeckt 
ist. Die Teilnahme an den Jugendspielen stieg aber derart, dali die Spielplatze 
nicht mehr ausreichten. Infolgedessen falJte die Gemeindevertretung von Krakau 
den hochherzigen Beschluti, den angrenzenden Rennplatz, im AusmaBe 
von 100 Aa zum Jordanpark hinzuzuschlagen und ihn zur Ganze den Jugend
spielen zu iiberlassen, wodurch die Stadt Krakau den menschenfreundlichen 
Absichten des Hofrats Jordan das groBartigste Denkmal setzte. Bis 1905 
stand der Jordanpark in dieser Beziehung an erster Stelle. Da wurde er vom 
Spielpark in Kieł mit 40 Aa iiberfliigelt. Vom Jahre 1915 an wird aber Krakau 
ein Zentrum fiir Korperkultur besitzen, wie keine zweite Stadt des Kontinents. i)

i) Yergl. „Osterreichische Mittelschule*' 1908.
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Fiir Galizien wurde diese Statte bis jetzt schon der Ausgangspunkt eines un- 
geahnten Aufschwunges in der Pflege sportlicher Ubungen und — wie noch spater 
gezeigt werden soli — auch in allgemein erziehlicher Richtung.

Ahnliclie Spielplatze entstanden in Lemberg (6 ha), in Kołomea (Skupniewicz- 
park = 31/2 ha), zu Tarnów, Neu-Sandec, dann zu Briinn, der „Jubilaumspielplatz“ 
des 2. G. d., dessen Einfriedung leider im letzten Friihjahr dem Vandalismus 
einiger Fanatiker zum Opfer gefallen ist, Wodurch die Pflege der Jugendspiele in 
diesem Schuljahr empfindlich beeintrachtigt war. Hoflentlich gelingt es, den Schaden 
bald zu beheben. Weiters aber gibt es noch 70 von Gemeinden vorlaufig 
iiberlassene Spielplatze, die noch nicht fiir alle Zukunft diesem 
Zwecke gesichert erscheinen. Das zu erreichen, miifite wohl eine der 
Hauptaufgaben der obersten Unterrichtsverwaltung so lange 
bleiben, bis jede Mittelschule mit einem geniigend grofien Spielplatz versorgt ist. 
Diese Fiirsorge ist deshalb von der grofiten Bedeutung, weil, wie ich in der 
Zeitschr. f. d. óster. Gymnasien, Jahrg. 53, gezeigt habe, der Bodenwert von 
1870 bis 1900 ganz exorbitant gestiegen ist. So in der Nahe des Elisabeth- 
gymnasiums in Wien um 3625 $ des ursprunglichen Wertes! Infolge dieser 
gewaltigen Umwertung verschwanden die Spielplatze und mit ihnen die Spiele! 
Und das ist die eigentliche Ursache der so haufig auftretenden Wunsche von 
Seiten der Eltern nach einer ausgiebigeren korperlichen Erziehung durch die 
Schule, in der Provinz so gut wie in der Grofistadt. Daher gilt es ganz ungeheure 
Werte festzulegen, sie zu retten fiir die Zukunft, fiir die Jugend! Hiezu sind, 
wie schon friiher erwahnt, giinstige Vorbedingungen in mindestens 70 Stadten 
vorhanden, wo die Gemeindevertretungen oder Private Spielplatze gegen einen 
Anerkennungszins oder ganz unentgeltlich zur Verfiigung stellen. Das Eingreifen 
der Behórden hatte freilich schon viel friiher geschehen sollen, aber noch ist es 
nicht zu spat. In England wurde sogar eine entsprechende Gesetzesvorlage an- 
genommen, wie mir der Reichsrats-Abgeordnete Prof. Dr. Redlich yersicherte. 
Die alte Bauordnung fiir Stadte gruppierte die Hauser um einen solchen Tummel- 
platz, den „Ringplatz“. Griindlich helfen kann hier nur die „Bodenreform“ 
wie in Deutschland. Sie bekampft die Bodenspekulation und verschafft die Moglich- 
keit, fiir humanitare Zwecke billige Grim de zu erstehen. Die Erfiillung der Ziele 
der Bodenreform schadigt Niemanden, wohl aber scliafft sie sittliche und korper- 
liche Werte von grofitem Nutzen. Die preufiische Regierung unterstiitzt diese 
Sache mit 20 Millionen Mark. (Vergl. Edgar Bonus in der „Deutschen Turn- 
zeitung£< vom 4. November 1909.) Am energischesten geht jedoch Nord-Amerika 
auf diesem Gebiete yorwarts (Deutsche Turnzeitung, 1909, S. 622).

Zwei hochst betriibende Erscheinungen mogen selbst fiir das 
notwendige Eingreifen der obersten Unterrichtsbehorde sprechen. Es betrifft 
das die Spielplatze von Troppau und Wi ener-Neustadt.

Seit 19 Jahren stand der Jugendspielbetrieb in Troppau in hochster Bliite. 
400 Schiiler in 20 Abteilungen spielten unter der Leitung des Prof. Tiscli 
20 bis 30 Mai jahrlich auf den grofien Wiesenplatzen des von der Gemeinde- 
yertretung zur Verfiigung gestellten Stadtparkes. Ich hatte wiederholt auf diese 

2 * 
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ideale Pflegestatte der Jugendspiele hingewiesen. Nun aber wird der Lauf der Oppa 
derart reguliert, daB sie mitten durch die Spielplatze geht und nur so geringe 
Bruchteile derselben bestehen bleiben, daB nur einer geringen Schiilerzahl das Spielen 
ermóglicht wird. Und das in einer Stadt, wo die Bevdlkerung jedesmal in gro Ber 
Menge und mit sichtlichem Behagen den Spielen der Jugend beiwohnte. — —

Noch schlimmer steht es in Wiener-Neustadt. Da war ursprunglich ein 
weitgedehnter Heidegrund fiir die Jugendspiele vorhanden, dann nur ein kleineres 
Grundstiick, fiir wenige Schiilergruppen ausreichend. Eine vor zwei Jahren von 
beiden Mittelschuldiręktoren gemeinsam verfaBte und wohlmotivierte Eingabe an 
die Gemeindevertretung um Zuweisung eines ausreichenden Spielplatzes ist noch 
nicht erledigt worden, dagegen wurde der gegenwartige Spielplatz noch mehr 
verkiirzt und iiberdies der freie Turnplatz in der Nahe der Turnhalle der Ver- 
bauung anheimgestellt!! Und das in einer Zeit, wo die offentliche Hygiene laut 
und vernehmlich sagt, daB die Arbeit in freier Luft ungemein wer tvoller ais 
im geschlossenen Raume ist. — Beide MaBregeln involvieren doch einen Schlag 
gegen die offentliche Gesundheitspflege und fordem die unverziigliche Einleitung 
von Verhandlungen zur Sicherstellung ausreichender Spiel-und Tummelplatze fiir 
die Jugend.

Hierbei werden die „Vereine zur Pflege der Jugendspiele^, dereń es etwa 
in 20 Stadten gibt, wertvolle Dienste leisten. Sie stellen zumeist Spielgerate und 
Lehrkrafte zur Verfiigung wie in Wien, Prag, Briix, Krakali, Lemberg etc., aber 
auch Platze. So neuerdings auch in Bdhmisch-Leipa. Dort fiihrt diese Korper- 
schaft den vielsagenden Titel „Verein zur Griindung und Erhaltung 
von Jugendspielplatzen in Bohm.-Leipa und Umgebung^. Dieser Verein 
hat von einer Fiirstin ein Grundstiick um 240.000 K angekauft und es zur Ganze 
den Jugendspielen gewidmet. Wo solche Platze vorhanden sind, da kann die 
Jugend taglich spielen, auch ohne Leitung durch einen Lehrer und gewohnt sich 
so an die Selbstverwaltung. Und das sind die sogenannten Freispiele, die aus 
38 Stadten gemeldet werden und das vornehmste Mittel fiir die Erziehung 
zur Selbstandigkeit abgeben. So gibt es z. B. an der St. R. in Laibach 
3 Gruppen fiir Lawn Tennis, 8 fiir Crocket, 1 fiir FuBball, 3 fiir Faustball und 
eine fiir Schleuderball. Die Zahl der Stadte mit solchem Betrieb wiirde eine 
bedeutend hohere sein, wenn sein Vorkommen iiberall verzeichnet wiirde.

Wenn aber „die Spiele ohne Aufsicht verboten werden muBten“, wie am 
St.-G. in Wiener-Neustadt, dann sollten die Ursachen dieses Verbotes moglichst 
bald aus dem Wege geraumt werden.

In bezug auf die Sicherung von Spielplatzen reprasentiert die Errichtung 
der Otto Freiherr von und zu Graveneggsche Stiftung fiir die 
Errichtung und Erhaltung von Jugendspielplatzen^ (ErlaB des 
Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 24. April 1909) ein hocherfreuliches 
Zeichen der Zeit. Die Kunde hievon sollte in alle Lande getragen werden, damit 
diese Stiftung recht viele Nachahmer fande, namentlich in den Reihen unserer 
GroBgrundbesitzer und GroBindustrieUen.
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Die von geistlichen Orden geleiteten Mittelschulen (mit Internat) haben fur 

die in Rede stehenden Ansichten oft ein ausgezeichnetes Verstandnis an den Tag 
gelegt. Allen voran die „Stella Matutina" in Feldkirch: „die Tradition des Jesuiten- 
ordens, in den von ihnen geleiteten Internaten der Gesundheits- und Leibespflege 
die groi.ite Sorgfalt angedeihen zu lassen, blieb die Anstalt auch im verflossenen 
Schuljahre treu. Um die ganze Anstalt herum sind Kiesplatze angelegt, auOerdem 
noch 6 gro (Jere Platze von 1400 m? bis 3300 m2 in unmittelbarer Nahe des 
Gymnasiums, von weiten Rasenflachen umgeben und von hohen Ulmen und Linden 
beschattet". (S. 29 des Jahresberichtes von 1908). Die Zoglinge spielentaglich 
in 12 Abteilungen 1 J/a Stunden hindurch.

Das Schnljahr 1908/09 bot die willkommene Gelegenheit, dem patriotischen 
Empfinden der Studierenden auch im Jugendspiel Ausdruck zu geben durch Ver- 
anstaltung eines „Kaiser Jubiltiums-FufJball-Turniers in Baden bei 
Wien", wobei das G. im III. Bezirke den I. Preis, das R. G. im XXI. Bezirke 
Wiens den II. Preis davontrug. Dir. Ben es beleuchtete hiebei in einer Ansprache 
den Unterschied zwischen den Vorkehrungen fiir die korperliche Ausbildung von 
heute und vor 30 Jahren. Die eifrige Pflege der Jugendspiele und korperlicher 
Ubungen fiihrt mit der Zeit zuWettkampfen, die in den Grenzen von Anstand 
und Gesetz gehalten, die Sache der korperlichen Ausbildung fordern konnen. 
Hiezu wurden schone Preise gestiftet von den Gemeinden zu Baden, Bohm.-Leipa 
und Leitmeritz, sowie vom Dir. der L. R. in Sternberg fiir die siegende Klasse 
im Schlagballspiel ohne Einschenker. Dieses Spiel (ob mit oder ohne 
Einschenker ist gleichgiltig), ist ohne Zweifel das feinste, groOziigige deutsche 
Spiel und verdient die eifrigste Pflege.

Allen Spielen voran, erfreut sich aber das Fu (A bali spiel der meisten 
Anhanger in allen Teilen Ósterreichs ausnahmslos. In Galizien bestehen hiefiir 
besondere Scbulervereinigungen. Es ist nur natiirlich, da(J Mittelschulen derselben 
Stadt oder aus benachbarten Stadten sich gegenseitig zum Wettkampf heraus- 
fordern und das Erfreulichste: auch die Lehrerschaft nimmt stellenweise lebhaften 
Anteil daran. Wenn hie und da Ungehorigkeiten beim FuBballspiel vorgekommen 
sind, welche zu einem Verbot fiihrten (so in Krainburg seit 1903/04) sollte man es 
wieder versuchen. An der R. d. in Pro Oni tz „wurde das FuiJballspiel eingescbrankt, 
weil es den Schiilern die Lust an anderen Spielen benimmt", und am G. zu Weis 
„lie(3 sich dieses Spiel nicht ganz verdrangen‘‘. Und das ist begreiflich, da es 
zwei ausgezeichnete Eigenschaften besitzt: Es ist dabei alles in Bewegung und 
ein Erfolg ist fiir jedermann deutlich sichtbar, beides charakteristische Zeichen 
eines vorziiglichen Spieles.

Ahnliche Eigenschaften birgt das Faustballspiel. Es wurde am „Seminarium 
Vinzentinum“ mit einem solchen Ubereifer vom Obergymnasium „unmiftelbar 
nach dem Mittagessen betrieben, dafJ diese Anstrengung den Schiilern fórmlich 
verboten werden muOte“. Dieses das Handgelenk selir in Anspruch nehmende 
Spiel schon von Schiilern der 3. Klasse spielen zu lassen, wie an der Realschule 
in Leitmeritz, scheint mir verfriiht zu sein.
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Eines der anziehendsten Spiele ist das Lawn-Tennisspiel. Wo die 
Schule iiber einen Hofraum verfiigt, da sind gewiB auch ein oder mehrere Platze 
hiefiir angelegt und das hat sich ganz spontan in den letzen 5 Jahren entwickelt. 
Dafi es so kam, ist sehr begreiflich. Denn das Tennisspiel, nur 2 bis 4 Spieler 
erfordernd, ist in seiner Ausfiihrung interessant, dem Prinzip nach, das mit seinem 
die Leistungen beider Parteien bestandig vergleichenden Spielresultat, auch eine 
geistig vorgeschrittene Jugend befriedigt und in Spannung bałt, und durch die 
Vielseitigkeit der Bewegung auf Kórper und Geist eine gleich wohltatige Wirkung 
hervorbringt. Bei all seinen Vorziigen aber bleibt es ein teures Vergniigen. 
Deslialb sind die Schiiler so dankbar, wenn ihnen wenigstens ein Platz zur 
Verfiigung gestellt wird. Bestimmte Angaben iiber dieses Spiel bringen nur 
50 Anstalten. Am G. im III. Bezirke Wiens wird es auch vor dem Unterricht 
von 7—8 Uhr gespielt, iiberdies wie an den meisten Anstalten am Nachmittag 
von 2 Uhr an; selbst Sonntags nach dem Gottesdienst wird es gespielt (Saaz, 
Seitenstetten, Triest, Wien). Am 1. G. b. und an der 1. R. d. in Briinn gibt es je 
17 Gruppen fiir dieses Spiel und auf dem Belvedere in Prag, dem Spielplatz fiir die 
tschechischen Schulen, bestehen40Tennisplatze! wie schon oben erwahnt wurde.

Professor Dr. Jan Boberski in Lemberg widmet diesem anziehenden Spiel 
im Jahresbericht des dortigen Madchengymnasiums der Basilianerinnen (mit 
ruthenischer Unterrichtssprache) eine 47 Seiten umfassende Abhandlung iiber das 
,.Lawn-Tennis^ mit 9 Figuren, darunter 3 Planen und 6 photographischen 
Aufnahmen. Dr. Boberski erlautert dabei die Hauptphasen und Arten dieses 
beliebten Spieles und erklart schlieBlich die richtige Aussprache der hiebei 
gebrauchlichen englischen Ansdrucke.

Neben den oben angefuhrten Spielen werden ziemlich haufig noch Schleuderball, 
Eckball, Barrlauf, seltener Crocket und Hockey gespielt: also durchaus „Partei- 
spiele , welche am ehesten zur Selbstverwaltung fiihren, wahrend bei anderen 
eine Lehrkraft nur selten entbehrt werden kann. Dabei kommt es noch immer 
vor, daB an einer ganzen Reihe von Anstalten v i e 1 e Spiele dargeboten werden, 
was weder vorteilhaft noch empfehlenswert ist.

Vornehmlich in Deutschland und neuestens auch in Osterreich wird das 
Verlangen nach einem obligaten Spielnachmittag gestellt. (Vgl. spater 
Ingrisch und Peikert.) Meiner Ansicht nach verfriiht; denn diese Sache ist ja 
im Grunde genommen eine Platzfrage. Und die Lósung dieser steht fur die 
Mehrzahl der Mittelschulen noch in betrachtlicher Ferne. Wo aber die Vor- 
bedingungen vorhanden sind: Raum und Zeit, da herrscht auch bei fakultativer, 
eigentlich vollkommen freier Einrichtung eine Freąuenz bis zu 100 %, so z. B. am 
G. r. in Stanislau, dann am G. in Weidenau, wo nur 1 Schiller zum Spiele 
nicht erschien, oder an der St. R. b. in Kladno, wo jede Klasse 36mal 
a 2 Stunden — 72 Spielstunden absolvierte und alle Klassen zugleich spielten! 
Allerdings reicht dereń herrlich gelegener Spielplatz bis an den Wald: „Hriste 
jest velmi prostrannó, ohrazene a honosi se velmi priznivou polohou v sousedstvi 
lesa.“ (Der Spielplatz ist sehr geranmig, eingefriedet und hat eine sehr giinstige 
Lagę unmittelbar am Walde. Seite 47 des Jahresberichtes von 1908.) Und das 
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wird bei Obligaterklarung der Jugendspiele wohl nicht viel anders werden. Aber 
dort wo es móglich ist, haben die Schulverwaltungen auf eigene Faust die 
Jugendspiele obligat erklart. So z. B. an der 2. R. p. in Lemberg, dann an 
den G. zu Gablonz und Salzburg, wo das Spiel einmal in der Woche 
obligat ist und am G. r. in Stanislau. Erstere Anstalt meldet 30 Spiel- 
gelegenheiten mit 60 Stunden. Auf diese Frage komme ich spater noch einmal 
zuriick.

Die Spielintensitat hat erfreulicherweise auf der ganzen Linie 
zugenommen und lii Ot nur im Siiden mancherlei zu wiinschen iibrig. Auffallen 
muli, dafi in derselben Stadt, wie z. B. in Prag, die Anstalten in der Zahl der 
Spieltage stark von einander abweichen. Meist ist dies darauf zuriickzufiihren, 
dal.) die einen den Spielbetrieb erst im Sommer aufnehmen, wahrend die anderen 
bereits im Herbst recht fleifJig spielen. Einzelne Anstalten spielen aber auf- 
fallend wenig. So wurde z. B. zu Nenhaus in Bóhmen zweimal im Mai und 
dreimal im Juni, zusammen fiinfmal im ganzen Schuljahr gespielt. — 
Andere Anstalten beginnen erst am 1. Juni mit den Spielen. Gliicklicherweise 
sind solche Anstalten nur in geringer Zahl vorhanden.

Neben den Jugendspielen kommt den

Wanderungen

hohe erziehliche Bedeutung zu. Die Ausfliige vor allem dienen nicht mu? zur 
Kraftigung und Belebung des Korpers, wodurch sie mittelbar auch zur Belebung 
des Geistes beitragen, sondern stellen auch die hochwichtige engere Verbindung 
zwischen Lehrer und Schiiler her, so wie sie die unauffallige Gelegenheit bieten, 
einen von der Schulbank unbeeinfluliten Einblick in die Beurteilung und in das 
eigentliche Wesen des jugendlichen Gemiites zu gewahren. Darum ist es von gro liter 
Bedeutung, dali nicht nur Turnlehrer, sondern auch andere Mittelschullehrer 
zahlreiche Ausfliige durchfiihren. In dieser Richtung ist es von gro litem Interesse, 
dali die Monographien iiber die Umgebung mancher Ortschaften, 
welche Mittelschulen besitzen, in den Jahresberichten eine systematische Bearbeitung 
erfahren. Allen voran hat diese Arbeit in ausgezeichneter Weise erfullt: Franz 
Bar es in der Abhandlung „K vychazkam po Boleslavsku“ (Uber Ausfliige um 
Jungbunzlau). 40 S. 1908 und 41 S. 1909 der dortigen R. b. mit reizenden 
photographischen Aufnahmen, Planen, Grundrissen und hóchst instruktiven 
Schilderungen. Dann Prof. Josef Rybicka vom St.-G. b. in Pisek: „Vychazky 
śkolni vubeć. Vychazky v okoli “ (Schulausfliige iiberhaupt und insbesondere in 
der Umgebung) 11 S., aber ohne Abbildungen, 1908, 1. Teil, und „Vylet do 
Plzne“ (Ausfliige nach Pilsen). 2. Teil, 1909. Dann Prof. Fr. Jezdinsky: 
„Krkonose“ (Das Riesengebirge) 38 S., mit 9 sehr schónen photographischen Auf
nahmen und einer leider mangelhaften Planskizze des Gebirgsstockes. Weiters gehórt 
hieher die „Studienreise in das osterreichische Kiistenland und nach Venedig” 
von Dr. Branky vom St.-G. im III. Bezirke Wiens, 13 S., und endlichDr. Engelbert 
Dech ant vom G. im XVI. Bezirke Wiens, welcher „zwei mineralogisch-geologische 
Schulausfliige (NuGdorf—Leopoldsberg—Klostemeuburg und Theben—Hainburg— 
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Deutsch-Altenburg)“ auf 11 S. beschreibt und dadurch eine besonders fiir Wiener 
Mittelschulen hochst willkommene Arbeit geleistet hat. Die Mehrzahl dieser 
Ausfliige erstreckten sich iiber einen halben Tag, viele aber auch langer, auf 
1, 2, 3 bis 5 Tage zu Ostern, Pfingsten, ja selbst in der Weihnachtswoche fanden 
solche an mehreren Orten statt. Derartige Ausfliige erfreuen sich bei Lehrern und 
Schiilern zunehmender Beliebtheit, woriiber folgende Tabelle AufschluB gibt:

Jahrgang
Zalil der 

meldenden
Anstalten

Durchgefiihrte Ausfluge:

iiberhaupt Dauer in ganzen Tagen:
1 2 3 4 5

1900 101 1434 •
1904 139 2336 132 4 3
1906 172 2956 422 33 4 3 •
1909 250 4336 1137 28 10 5 2

Dabei herrscht eine zweifache Art, die Zahl der Ausfliige festzustellen. 
Die einen rechnen die Durchfiihrung eines und desselben Ausfluges von 
mehreren Klassen ais einen Ausflug; andere aber zahlen ihn so oft ais 
Klassen daran teilnehmen. Und obgleich ich diese Zahlart ais die richtige halte, 
weil es darauf ankommt, wie oft eine Klasse ausmarschierte, habe ich doch die 
erstere, die nngiinstigere Zahl verzeichnet. Trotzdem ist eine erfreuliche Zunahme 
in allen Rubriken wahrzunehmen, doch lasse ich die Ziflern selbst sprechen. Nur 
von den mehrtagigen Wanderungen mochte ich einige anfiihren:

1. Die R. in Steyr auf 2 Tage ins Gesause, an der sich auch der Direktor 
beteiligte;

2. die R. in Laibach auf 3 Tage in die Alpen;
3. das G. b. in den Koniglichen Weinbergen auf 3 Tage ins Riesengebirge;
4. das G. it. in Triest auf 3 Tage nach Venedig;
5. das 2. G. d. in Lemberg auf 4 Tage nach Warschau;
6. die R. b. in Laun auf 4 Tage in die bóhmisch-sachsische Schweiz;
7. das 2. G. p. in Tarnów auf 4 Tage in die Tatra, 28 Schiiler und 

4 Professoren;
8. Die R. p. in Tarnów auf 5 Tage nach Wien;

doch geben nur die wenigsten ihre Erfahrungen iiber Unterkunft und durch
schnittliche Kosten bekannt, wie z. B. die R. im IV. Bezirke in Wien oder das 
G. b. in Koniginhof.

Durchschnittlich wurden also von einer Anstalt 21 Ausfliige ver- 
anstaltet. Es gibt jedoch Anstalten, welche in dieser Beziehung Erstaunliches 
leisten, ebenso wie manche durch ihre Zaghaftigkeit es zu gar keinem Ausfluge 
bringen (wie z. B. das Sophien-G. in Wien). An erster Stelle muli hier die R. d. 
in Kremsier genannt werden mit 111 Ausfliigen, dann das G. b. in Leitomischl 
mit 98 Ausfliigen, weiters das G. in Leitmeritz mit 81 Ausfliigen, die R. b. in 
Olmiitz mit 67 Ausfliigen, die R. b. in Kóniggratz mit 57 Ausfliigen etc.
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Alle diese Anstalten pflegen auch die sogenannten Ubungsmarsche in 
der Dauer von 2 bis 3 Stunden, ohne Einkehr in ein Wirtshaus, womoglich auch 
ohne Hast. Sie stellen grolie Anforderungen an Ausdauer und Enthaltsamkeit 
und ahneln sehr den Ubungsmarschen und Gefechtsiibungen beim Militar, sofern 
sie zu praktischer Anwendung des Turnens und zu Jugendspiel Ania!.') geben 
und sich dadurch von gewóhnlichen Spaziergangen mit den Eltern unter- 
scheiden. Sie stehen namentlich an den von geistlichen Orden geleiteten Instituten 
von altersher in hoher Bliite und es werden selbst die Sonntage diesem Zwecke 
gewidmet. Infolgedessen ist die Pr. U. des „Marien-Institutes" in Graz imstande 
200 solcher Spaziergange zu melden unter Fiihrung ihrer Prafekten, die 
solche Marsche dazu beniitzten, um Spiele zu uben, welche auf kleinem Turn- 
platze nicht durchgefiihrt werden konnen. — Aus Kremsmiinster wird aber 
gemeldet, dafi vom April an jeden Mittwoch und Samstag die Klassen 
unter Fiihrung ihrer Ordinarien solche Spaziergange ausfiihrten. Es tragt 
auch zur Abhartung ganz auOerordentlich bei, wenn wie am „Seminarium Vinzentinum 
in Brixen die tibungsmarsche auch bei Regen und Schneewetter, oder wie 
an der „Stella Matutina" in Feldkirch auch bei schlechtemWetter aus- 
gefiihrt werden.

Am G. in Friedek unternahm Prof. Gros chi mit seiner Klasse ais Ordi- 
narius an „zahlreichen Nachmittagen Ausfliige* 1. Bestimmte Daten hieriiber 
fehlen, wie auch bei so vielen anderen Anstalten.

In den oben angefiihrten Zahlen sind auch solche Ausfliige mitgerec.hnet, 
welche mittelst. verschiedener Sportmittel, wie: Fahrrad, Ruderboot, Rodeł 
oder Ski ausgefiihrt wurden, ais Ersatz fiir entfallende Jugendspiele, worauf 
spater noch zuriickgekommen wird.

Die beste tabellarische Zusammenstellung iiber Ausfliige 
weist unstreitig das G. p. in Kołomea auf, die jeden erlauternden Text iiber- 
fliissig macht.

Vom gesundheitlichen Standpunkte ist es mit Freude zu begriilJen, dali 
auch langere Wanderungen iiber mehr ais 5 Tage, also in den Ferien 
unternommen werden, die in vorziiglicher Weise geeignet sind, die korperliche 
Kraft und Leistungsfahigkeit zu erhóhen und den geistigen Gesichtskreis zu 
erweitern. Die steigende Entwicklung der Wanderlust ist aus folgender Tabelle 
zu ersehen:

Im Jahre 1897 meldeten 18 M. 893 solcher Wanderer.

n 1900 39 2235 W
1906 59 r 2505

j? 1909 59 w 4139 w
An dieser Steigerung der Intensitat der Wanderlust haben nicht die deutschen 

Anstalten, sondern die Mittelschulen mit bohmischer Unterrichtssprache den 
weitaus gróliten Anteil. Denn die 4139 Ferialwanderer setzen sich zusammen aus 

1467 Schiilern von 28 M. d.,
2513 „ „ 29 „ b„

159 „ „ 2 „ p.
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Daraus ist zu ersehen, dafi die M. b. diesen eminent wichtigen Zweig der Selbst- 
erziehung viel eifriger fbrdern ais die M. d., denen seit 25 Jahren „die deutschen 
Studenten- und Schiilerherbergen“ die gastlichen Raume offnen. Von 
Herrn Guido Rotter in Hohenelbe begriindet, will dieses segensreiche Werk 
den Besuchern nicht ein Almosen, sondern ein Recht gewahren, das aus auf- 
richtiger Liebe zur Jugend geboten wird. Fern von der Heimat, nach einem 
riistigen Tagesmarsch, findet der ermiidete Jiingling in der Herberge ein gastliches 
Heim, das ihm das Elternhaus ersetzen soli. Die 281 Herbergen, welche 1187 Betten 
und Notlager besitzen, wiesen 1908 : 28.685 Besucher auf. Davon entfallen auf 
die ósterreichischen Studierenden 23% und der Rest auf Deutschland! Und so 
geht es seit Jahren. Auf tschechischer Seite betreibt der „Klub ceskych 
turistu“ eine hochst wirksame Propaganda. Der Wunsch des Prof. Ingrisch, 
es mogę jede Mittelschule iiber einen Reisefond verfiigen (vgl. spater S. 41), 
ist zum Teil schon in Erfiillung gegangen. Zuerst hat das G. in Aussig einen solchen 
ins Leben gerufen, dann hat sich der „Gebirgsverein“ in Reichenberg dieselbe 
Aufgabe gestellt. Weiters hat Prof. Magnus Werner am G. zu Teplitz-Schbnau 
einen AusschuB ins Leben gerufen, um deutschen Mittelschiilern Ferialwanderungen 
zu erleichtern. In kurzer Zeit hatte er 1170 K gesammelt, wodurch 34 Schiiler 
in die begliickende Lagę versetzt wurden, in Wanderungen von 16 bis 25 Tagen 
die Freude modernen Vagantentums in vollen Ziigen zu kośten. Prof. Werner 
selbst wanderte 1907 mit 17 Schiilern seiner Klasse auf 10 Tage ins Iser- und 
Riesengebirge, 1908 mit 24 Schiilern seiner Klasse auf 18 Tage durch den 
Bóhmerwald, iiber Salzburg, Miinchen, Niirnberg und Eger nach Teplitz. Aus 
Anlali des Regierungsjubilaums griindete der Lehrkbrper der R. in Leitmeritz 
einen „Jubilaumsfond zur Forderung der korperlichen Ausbildung 
der Schiiler an der k. k. St. R. in Leitmeritz'4. In seine Wirksamkeit 
fallt die Veranstaltung von Turn-, Spiel- und Ruderfesten, Beschaffung von 
Geraten fiir Spiel und Rudern, durchUnterstiitzung von Schiilerwanderungen 
und Rei sen, durch Beschaffung von Bade- und Schwimmgelegenheiten. Die 
Stiftung wird vom Lehrkorper verwaltet. Das unantastbare Vermogen betragt 
500 K, alles andere wird im Sinne der Satzungen verwendet. Fiir diese Ferien 
haben 38 Schiiler Unterstiitzungen erhalten. Auch in Galizien geht es in dieser 
Richtung vorwarts, wie die dortigen Ausfliige beweisen, So besitzt das G. von 
Stryj in der Reisekasse K 665'83. In gewisser Beziehung gehoren auch hieher 
der „Ferien-Stiftungsverein am Maxi miliangymnasium . sowie 
der „Ferienhort fiir Gymnasial- und Realschiiler in Wien , mit den 
dazugehórigen Ferienheimen in Steeg (Hauptanstalt) und den Filialen zu Frei- 
stadt in Oberbsterreich, Pracliatitz, St. Pol ten und Teschen. 1908 genossen 
369 bediirftige Wiener Mittelschiiler mit einem Kostenaufwand von K 49.420’57 
die Wohltat eines zweckmaOigen Landaufenthaltes, wo sie bei kraftiger und 
reichlicher Nahrung durch vielseitige Bewegung im Freien den Kórper abharten 
und ihre Krafte stahlen und entwickeln kónnten. In den Ferien 1909 kónnten 
von Wien aus iiber 400 Mittelschiiler in die Kolonien geschickt werden. Dem 
Wiener Ferienhort fiir Mittelschiiler gebiihrt das gro fi e Yerdienst durch seine 
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ausgezeichneten Erfolge und seine vorziigliche Organisation beispielgebend auf 
die Hauptstadte in der Provinz gewirkt zu haben, da audi in Briinn, Prag, 
Kraka u, Lemberg und Czernowitz ahnliche Institutionen entstanden sind, 
die von den segensreichsten Folgen fiir eine groBe Zahl begabter Junglinge 
begleitet sind.

Die hochste Zahl der Ferialwanderer meldet die R. b. in Koniglieh e 
Weinberge, von welcher Anstalt 199 Schiiler (36$) Wanderungen in den 
Ferien yollfiihrten, perzentuell aber steht das G. von Briix mit 175 Wanderern 
(59$) an erster Stelle.

So ist nun zu ersehen, daB im Schuljahr 1908/09, trotz friiheren 
Schlusses desselben, die Zahl der Wanderungen dennoch eine Steigerung erfahren 
hat. Und gelingt es, durch eifrige Pflege der FuOwandermigen die Jugend der 
Natur naher zu bringen, dann ist ein schones Stiick erzieherischer Tatigkeit 
getan. Denn wer ihre Freuden lieben gelernt hat, besitzt ein starkes Gegengewicht 
gegen die Lockungen gewohnlicher menschlicher Geniisse, die sich doch immer 
mit einer Form der Reue verbinden. Wer die Grólie der Natur bewundem lernte, 
gibt den Kleinlichkeiten des Alltags ihren gebiihrenden Wert, wahrend sie den 
in driickender Gefangenschaft halt, welcher den Maftstab zu ihrer richtigen 
Einschatzung niemals fand (Ingrisch).

Wenn aber am St. G. in Bielitz manche Turnstunde im Sommer und Winter 
zu einem Turnmarsch beniitzt wurde, so ist das nicht zu billigen. 2 Tumstunden 
wochentlich sind ohnedies wenig und diese sollen ordentlich ausgeniitzt werden. 
Aber an die Stelle der entfallenden Jugendspiele kónnen und sollen sie treten 
nnd sind besonders dann erwunscht, wenn die Witterung weder Spiel noch Eislauf 
zulafit. Oder entfallende Spielzeit im Turnsaal zuzubringen mit geregeltem 
Kurturnen, wie das an 14 Anstalten mit hochortiger Erlaubnis bereits geschieht, 
sollte ais selbstverstandlich angenommen werden. Ob das eine oder andere in 
einem bestimmten Falle zweckmafiiger ist, hangt von ortlichen Verhaltnissen ab, 
welche der Entscheidung der Direktion anheimfallen. Auf jeden Fali ist die 
Tatsache zu konstatieren, da(J keine Spielgelegenheit wahrend 
des ganzen Schuljahres zu entfallen braucht.

Alle bisher besprochenen Elemente der korperlichen Erziehung gehóren zu 
jenen. die sich in geordneter und zusammenhangender Weise von 
allen Schulen, welche einen Turnsaal und Turnplatz haben, unter 
allen Urastanden durchfiihren lassen. Trotzdem ist es nicht uberall, 
sondern nur bei der Halfte aller Mittelschulen der Fali nnd unter diesen wieder 
nur bei wenigen in mustergiltiger Weise durchgefuhrt; bei der anderen Halfte laOt 
es viel. haufig noch alles zu wunschen iibrig. Allerdings ist eine Besserung auf der 
ganzen Linie im Zuge. Das zu langsame Tempo derselben macht aber das Publi- 
kum ungeduldig, weil es eben nur das Mangelhafte sieht, das Gute aber ais 
etwas Selbstverstandliches entgegennimmt, wenn es iiberhaupt davon Kenntnis 
erhalt. Dann ist noch in Betracht zu ziehen, daO durch ein zu langsames Tempo 
in der Verbesserung selbst die Militartauglichkeit beeintrachtigt wird. Diese 
Ansicht wird bestarkt durch Hofrat Czubers Bemerkungen im IX. Heft des 
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34. Jahrg. der „Z. f. d. Realschulwesen“: „Uber die Korperbeschaflenheit der 
zum einjahrig-freiwilligen Dienst berechtigten Wehrpflichtigen Deutschlands", 
wonach von 52.650 Wehrpflichtigen 353$ ais untauglich befunden wurden. 
Osterreich besitzt eine solche Statistik noch nicht. Doch muBte der Postchefarzt 
San.-Rat Dr. Merta 80$, Dr. Fuhrmann 64$ der Bewerber fiir Beamten- 
posten beim Postsparkassenamt abweisen. Und diese Ziflern sagen genug!

Eine rechtzeitige Fiirsorge fur eine tiichtige korperliche Erziehung hebt 
auch die Volkskraft, und kann demnach nicht rasch genug bewerkstelligt werden.

Neben diesen Mitteln der korperlichen Erziehung, die also eine kontinuier- 
liche Beschaftigung der Jugend ermóglicht, gibt es noch 2 Gruppen von Ubungen, 
welche von der Jahreszeit abhangen und welche groiótenteils im Freien vorzu- 
nehmen sind. Hierher gehbrt in erster Linie der

Wassersport.

Seitdem der Spielerlal.i von 1890 die Schulleitungen beanftragte, dem Baden 
der Schiiler und damit auch der Pflege der Reinlichkeit erhbhte Auf
merksamkeit zu schenken, hat sich die Freąuenz im Baden bedeutend gehoben. 
Wenn noch vor 10 Jahren am I. St.-G. in Czernowitz nur 5$ der Schiiler iiber- 
haupt Bader genommen haben, kann man jetzt behaupten, daO nur 5$ der Schiiler 
zu baden unterlassen haben. Deshalb notierte ich die hierauf beziiglichen Ziflern 
iiberhaupt nicht. Manche Anstalten gehen auch darauf aus, ein Schulbad mit der 
Zeit einzurichten. So hat das I. St.-G. in Czernowitz zu diesem Zwecke bis jetzt 
erspart K 5000'—, die R. daselbst K 2053'—, die G. d. in Aussig, Karlsbad und 
Prag-Stefansgasse besitzen bereits Brausebader, die recht fleiiJig beniitzt wurden. 
Die Internate sind selbstverstandlieh mit Badegelegenheiten ausgestattet, aber nur 
die G. zu Wien (Theresianum) und in Kremsmiinster haben auch offene Schwimm- 
gelegenheiten. Eine gedeckte, auch im Winter beniitzbare Schwimmhalle, wie 
eine solche das Plamannsche Institut in Berlin besitzt, hat noch keine Mittel
schule in Osterreich aufzuweisen.

Das Schwimmen reprasentiert das Ideał aller Leibesiibungen und verdient 
die weitestgehende Forderung. Allein in dieser Beziehung vollzieht sich der 
Wandel der Anschauungen viel langsamer ais beim Baden. Hier treten die neu- 
gegriindeten Anstalten wie Pioniere der Kultur auf. So ist in Bergreichenstein 
und in Leipnik wohl geniigend Wasser, aber noch kein Schwimmbad vorhanden 
und bemiihen sich beide Realschulen die Errichtung eines solchen durchzusetzen, 
da „es nicht nur im Interesse der Schuljugend, sondern der gesamten Bevolkerung 
gelegen ware“. Sonderbar ist es auch, daB die Freąuenz im Schwimmen gegen 
1906 nur unwesentlich zugenommen hat; denn 1906 melden 223 M. 42.822 Schwim
mer und 1909 melden 264 M. 44.348 Schwimmer. Dabei ist die Zahl der Anstalten, 
wo Ubungen im Trockenschwimmen vorgenommen werden, auf 15 gestiegen. 
Dabei beteiligten sich an der R. in Teplitz-Schonau an diesen Ubungen

im Jahre 1908: 44 Schiiler, wovon 26 Freischwimmer wurden = 55$. 
„ „ 1909: 39 „ „ 18 „ „ = 49$.
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Es verdient besonders bervorgehoben zu werden, dali der Supplent Marolt von 
der R. in ProBnitz die Miihe nicht scheut, seine so vorgebildeten Schiiler mittelst 
Gurt und Lenie bis zum Freischwimmen zu bringen.

Obige Zahl der Schwimmer bildet nur den 3. Teil aller Schiller. Es unter- 
liegt keinem Zweifel, da [.i ein viel gróBerer Prozentsatz des Schwimmens kundig ist 
und es tatsachlich iibt, allein fast ein Drittel aller Anstalten wendet dieser niitz- 
lichen Leibesiibung nicht die gebiihrende Beachtung zu. Und wo es schon geschieht, 
da werden zuweilen die Zahlen in ganz kritikloser Weise hingenommen, sonst 
konnte es nicht vorkommen, dali im Jahre 1909 an 14 Anstalten die Zahl der 
Ruderer die der Schwimmer nicht unerheblich iibersteigt; im Ganzen melden 
diese 1351 Schwimmer gegen 2164 Ruderer. Vor drei Jahren gab es nur 
drei solcher Anstalten; jetzt gibt es aber dereń 11 mehr und darunter 
2 Anstalten: das G. b. in Kremsier und die R. b. in Littau mit 153 bezw. 
144 Ruderern, die iiberhaupt keine Schwimmer ausweisen! Es miiBte 
aber doch Gewissenssache der Schulleitungen sein, des Schwimmens unkundige 
Schiiler vor dem schwanken Boote zu wamen. Wenn eine solche Statistik an 
einer Anstalt wahrzunehmen ist, miiBten doch dereń Schiiler energisch auf das 
Unverniinftige und Gefahrliche solchen Begimiens aufmerksam gemacht werden!

Dabei ist das Rudern eine der schonsten und niitzlichsten Ubungen 
iiberhaupt und hat namentlich in den letzten zwei Jahren einen bedeutenden 
Aufschwung genommen. In erster Linie muB Prof. Karl Metzner von der 
R. in Leitmeritz genannt werden, welcher die dortige ,,Ruderriege 
ins Leben gerufen, die Genehmigung der ausgezeichneten Satzungen (enthalten 
im Programme dieser Anstalt vom Jahre 1908) sowie eine Staatssubvention von 
1000 K erwirkt hat, und mit frischem Wagemut die ganze Sache in glanzender 
Weise durchfiihrt. Im Schuljahre 1908 haben seine Ruderer 12.000 km im Boot 
zuriickgelegt. Er selbst fuhr in den Ferien 1907 mit 4 seiner Schiiler die Elbę 
abwarts nach Berlin, wo ihm am Wannsee Prof. Hagen mit einer Flottille 
entgegen fuhr. In den Ferien 1908 ruderte er abermals mit 4 Schiilern die ganze 
Elbę hinunter in 14 Tagen und wurde diese Mannschaft in Hamburg auf der 
Al ster festlich empfangen. 1909 wurden von der Ruderriege 304 Ausfahrten 
(Ausfliige) gemacht in der Lange von 10 bis 108 km. Diese Riege zahlt jetzt 
8 Bootsmanner, 24 fahrknndige und 12 fahrunkundige Mitglieder, fiihrt ein sehr 
straffes Regiment und wirkt in auBerordentlicher Weise erziehlich. Das Kostbarste 
bei diesen Ausfahrten ist jedoch der Umstand, daB die Schiiler Gelegenheit 
erhalten, im Freien unter einem Zeit zu iibernachten und auch 
abzukochen, was bei den oben erwahnten Ferialreisen nach Berlin und 
Hamburg der Professor mit den Schiilern wiederholt durchzufiihren Gelegenheit 
hatte. Der ausgezeichnete frisch-frohliche Geist, der Prof. Metzner und seine 
Ruderriege erfiillt, ist deutlieh aus dem SchluBwort zu erkennen, das er im 
Jahresberichte fiir 1909, S. 32, an die Eltern richtet, wie folgt: „Die Schiiler 
sollen sich einen Schatz von Gesundheit und Widerstandsfahigkeit durch Rudern 
.und Skilaufen (auch das pflegt er leidenschaftlich gern) erringen. Die iiber- 
schiiumende Jugendkraft soli weg von Kneipen und Gigerltum in heilsame Bahnen 
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gelenkt werden. Unsere Jungen sollen in spateren Jahren. wenn der Name 
unserer Anstalt genannt wird, sich nicht nur an die Muhsale des Studiums, 
sondern auch an eine freudig verbrachte Jugendzeit erinnern kónnen. Der Turn
unterricht, zwei Stunden in der Woche gegeniiber 30 Lemstunden, geniigt noch 
lange nicht, um dem nur geistigen Arbeiten ein Gegengewicht zu geben. Die 
Befiirchtung, da(3 ein eifriges Betreiben des Rudersportes dem Studium einen 
Eintrag tun wiirde, hat sich ais unbegriindet erwiesen. Die Arbeit wird im 
Gegenteil frischer und energischer; und wer in der Schule ais unverlaI31ich gilt, 
ist es fast ausnahmslos in der Ruderriege auch.“ Demselben Gedanken gab auch 
Dir. Schuh vom Gymnasium in Gmunden im Programme von 1900 Ausdruck. 
Ais Beleg fur die riehtige Anschauung dieser Sehulmanner mogen hier e i n i g e 
Beispiele iiber den allgemeinen Fortgang an Mittelschulen mit 
intensivem Betrieb der Leibesiibungen und solchen mit schwacherem Betrieb, auf 
100 berechnet, folgen:

Name der Anstalt:
Zahl der

Schiiler zu
Ende 1909:

Zahl der 
nicht 

geeigneten;

Zahl der im 
a 11 g e m e i n 
geeigneten:

Zahl der 
Wieder- 
holungs- 

priifungen

Summę:
Intensitat 

der 
Kórperpflege

Klagenfurt G. 480 9 7 4 20

„ R. 380 8 0 10 18

Leitmeritz G. 336 9 0 6 15 sehr 
eifrig

„ R. 227 4 4 4 12

Kołomea G. p. 712 8 mit 2. u. 3 mit 3. Fortgangs- 
klasse 11

Lemberg 5. G. p. 565 13 9 9 31

„ 6. G. p. 734 16 7 4 27
weniger 
eifrig

St. Polten R. G. 264 151 5 6 261 oder gar

Brixen, k. k. G. 254 12 8 4 24
nicht

Das zweite Beispiel mit hervorragenden Leistungen im Rudern stellt das 
R. G. im XXI. Bezirke Wiens, woselbst sich Prof. Dr. A. Hofer dieser Sache 
mit grolitem Eifer annimmt. Die Satzungen dieser Ruderriege sind im Programme 
von 1909 veróffentlicht und enthalten auch den Lehrstoff fiir das kunstgerechte 
Rudern, das vom hohen Ministerium fiir K. u. U. mit 5000 K subventioniert wird. 
Die Anstalt besitzt einen „ Schulz weier° und 2 „Auslegervierer’£, mittelst welcher 
Boote die Ruderer an 31 Nachmittagen 155 Ausfahrten absolvierten. Solche 
Personlichkeiten wie die genannten gibt es unter den Mittelschullehrern vorlaufig 
nur wenige. Doch hangt die wirksame Durchfiihrung dieser schonen und niitzlichen, 
Leibesiibung sehr wesentlich von der leitenden Personlichkeit ab. Einen Beleg hiefiir 
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liefert das Gymnasium in Lundenburg, wo vor Jahren die Sache schon in 
Angriff genommen worden war, dann aber in Vergessenheit geriet. Doch wurde 
im abgelaufenen Schuljahr „die Aufstellung der Gymnasial-Ruderriege abermals 
beschlossen", um welche sich nun Prof, Dr. Firbas und der Turnlehrer eifrig 
annehmen. Die Ruderer haben bis jetzt 25 Ausfahrten mit 123 Teilnehmern 
durchgefuhrt und besitzen bereits einen „Klinkervierer".

Mit anerkennenswerter Ausdauer pflegt auch das St.-G. it. in Cap o dis tri a 
bereits seit 1899 den schulmafiigen Betrieb des Ruderns und ist bereits in dem 
gliicklichen Besitze von drei „Vierriemern" und einem „Sechsriemer". Dieser 
Leibesiibung bringt die dortige Jugend iiberhaupt eine besondere Zuneigung, ja 
Begeisterung entgegen, denn in dem Jahresberichte dieser Anstalt heiGt es schon 
1900, S. 63: ... nostri giovani, che nati la massima parte in citta marinare, 
vi si dedicano, eon particolare affezione direi ąuasi, eon entusiasmo".

Solche Meldungen liegen von allen Orten vor, wo Gelegenheit zum Rudern 
gegeben ist; also an gro 0 er en Fliissen, Seen und von den Kiistenstadten der 
Adria. Doch laiit sich wegen der haufig ganz allgemein gehaltenen Berichte kein 
deutliches Bild gewinnen. Auf jeden Fali steht folgendes fest:

Im Jahre 1904 meldeten 21 Anstalten 2509 Ruderer,
r) 1906 „ 38 n 5495

T) 1908 „ 50 T) 6194 „ nnd
n n 1909 „ 69 y> 8370

Wenn nun manche Kritiker (wie z. B. Dr. G. Adler, bei Gelegenheit der 
privaten Enąuete fiir kórper], Erziehung im Friihling d. J.) behaupten, dafó das kein 
sportgerechtes Rudern oder Schwimmen ist, so ist es doch offenbar vom Stand- 
punkte des Praktikers ganzlich gleichgiltig, ob einer der gemeldeten Schiiler 
diese Ubungen mehr oder weniger vollendet zur Darstellung bringen kann. Die 
Hauptsache ist, dal.‘> er seinen Kórper kraftigt und eventuell im Bedarfsfalle 
imstande ist, mittelst dieser Leibesiibungen seinen Mitmenschen beizuspringen. 
Und da wird ein Ruderer nicht erst einen „Roller" sich zu verschaffen suchen, 
sondern eine gewóhnliche Rettungszille lósen und darauf losrudern oder schwimmen. 
Diese Schiileriibungen sind aber auch an sieli nicht von jener Minderwertigkeit, 
welche ihnen imputiert wird, denn zur Ausbildung im Rudern boten sich 
z. B. in Klagenfurt den Schiilern verschiedene Gelegenheiten, so insbesondere 
die streng geregelten Ruderiibungen der beiden hiesigen Rudervereine 
„Albatros" und „Nautilus“; und ahnliche Meldungen liegen von andern Mittel
schulen auch vor, so dal.i es nicht Wunder nehmen kann, wenn in Linz manche 
Mittelschiiler es vorziehen in der Stadt zu bleiben, anstatt aufs Land zu gehen, 
um sich ausgiebig dem Rudersport in den Ferien widmen zu konnen.

Die starkste Freąuenz im Rudern melden die R. b. in Nimburg mit 
75 %, dann das Schottengymnasium in Wien mit 68 %, die R. in Klagenfurt und 
das Akad. G. in Wien mit je 60 % der Schiiler. Im Schwimmen nimmt die erste 
Stelle ein die R. im III. Wiener Bezirk mit 85 dann die R. in Klagenfurt 
und Groii-Meseritsch mit je 84 %, das R. G. in Villach und die R. in Waidhofen a. Y. 
mit je 82 % der Schiiler etc.
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In jiingster Zeit pflegen auch manche Mittelschiiler den viel Mut und 
Geschicklichkeit erfordernden Segelsport; ihm huldigen 65 Schiiler an 4 An
stalten (Bregenz, Klagenfurt, Leitmeritz und Gmunden).

Wahrend friiher der Sportbetrieb fast aussehlieOlich sich auf die giinstige 
Jahreszeit beschrankte, wird er nun erfreulicher Weise auch im Winter in immer 
starkerem Mafie betrieben. Alle diese in der rauhen Jahreszeit vorgenommenen 
Vergniigungen sind unter dem Namen

Winter sp ort
bekannt, der in seinen verschiedenen Arten bei mafivollem Betriebe einen heil- 
samen Einflufi auf Kórper und Geist iibt. Alle Zweige dieses Sportes entfalten 
sich immer mehr zu wahren Volksvergniigungen, dem sich grofie Scharen, ohne 
Unterschied des Standes, Geschlechtes und Alters mit Lust und Ausdauer 
hingeben. Nach Dr. Elorian Hintner „hat der Winter lange, viel zu lange 
unsere hóhere Lernschule ais eine Stórung und einen Stillstand aller fiir die 
Leibeserziehung in Betracht kommenden Willensimpulse, ais Grab hingenommen, 
das erbarmungslos alles verschlingt, was die Bewegungslust der Jngend anregen 
kónnte'*.  Diese Sportarten erwiesen sich auch im abgelaufenen Winter „ais 
wahres Stahlbad fiir die unter der Pflichtenlast der Schule erschopften und 
abgematteten Seelen der Gymnasialschiiler**.  Dr. Hintner betreibt nicht nur 
selber alle winterlichen Ubungen, sondern ist noch in der gliicklichen Verfassung, 
selbst mit seinen Schiilern den Wettkampf aufnehmen zu konnen. Von ahnlicher 
Sportfreudigkeit ist eine ganze Reihe von Mittelschulen erfiillt, auf die noch 
spater hinzuweisen sein wird.

Die grófite Anziehungskraft unter diesen Leibesiibungen besitzt der Eislauf; 
denn im Jahre

1906 meldeten 214 Anstalten 46.605 Eislaufer,
1908 „ 240 „ 48.912 „ und
1909 „ 278 „ 54.995 „ = 43 % aller

Schiiler. Hiebei ist namentlich die Pflege des Kunstlaufens, der sogenannten
„Schulfiguren**  geeignet, die Jugend in kórperlicher Richtung sehr wesentlich zu 
fordern, sowie die aufierordentlich mannigfaltigen Tan ze auf demEise von 
ungleich hóherer Anmut und Grazie erfiillt sind, ais die im geschlossenen Tanz- 
saale. Deshalb ist es nur recht und billig, wenn die Sieger im Kunsteislauf 
am G. zu Klagenfurt, die Briider Ernst und Josef Oppacher namentlich 
angefiihrt werden, weil es ihnen gelungen ist, diesen Wettkampf auch in Wien 
und Budapest ehrenvoll zu bestehen, ebenso wie die ganz aufierordentlichen 
Leistungen im Schwimmen des Olympioniken Otto Scheff vom R. G. im 
XXI. Wiener Bezirke selbst internationale Bedeutung gewonnen haben.

Dem Eislauf zunachst erfreut sich der Rodelsport, oder das Fahren auf 
dem kleinen oft selbstgefertigten Handschlitten der grófiten Beliebtheit und ver- 
anlafit selbst Ausfliige, um im hiigeligen Gelande sich diesem Sporte mit aller 
Lust hingeben zu konnen. In Krainburg wurde diese Ubung erst im abgelaufenen 
Winter eingefuhrt und doch meldet der Jahresbericht, dafi sie sich „allgemeiner
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Beliebtheit erfreut“ (S. 66). In welchem Mafie dieser wiedererstandene Sport 
gepflegt wird, mógen folgende Żabien erweisen:

Im Jahre 1904 meldeten 17 M. 562 Rodler,
n 1906 28 „ 3.479 »
n 1908 45 „ 8.266 „ und
n n 1909 >5 74 „ 11.573 „ — 9 $ aller Schiiler,

weil ja nicht alle Schulleitungen diesem Sporte Aufmerksamkeit schenken und 
noch viel weniger sie in die Statistik aufnehmen. Immerhin ist ein steigendes 
Interesse hiefiir wahrzunehmen, derart, dafi sich am R. G. in Freudenthal alle 
Schiiler, an den R. in Salzburg 93$, Linz 87$, Sniatyn 72$, Teplitz 71$ etc. 
beteiligten.

Ahnlich verhalt es sich mit dem ungleich mehr Kunstfertigkeit verlangenden 
Skifahren. Dieses wie das Rodeln sind abhangig von einem geeigneten Gelande 
und einem tiichtigen Schneefall. Doch findet auch diese nordische Sportiibung 
immer mehr Anhanger, was aus folgender Zusammenstellung hervorgeht:

Im Jahre 1900 meldeten 12 Anstalten 201 Skifahrer,
1904 33 „ 827 „
1906 54 „ 1636 „
1908 86 „ 2961 „

?? 1909 „ 105 „ 3687 „
Dieser Sportzweig fiihrt seine Anhanger mit Leichtigkeit iiber weite Strecken
der herrlichen Winterlandschaft und veranlafite viele Lehrer mit ihren Schiilern 
Ausfliige mittelst dieses Verkehrsmittels durchzufiihren. So verbrachte Prof. 
L. Lechner vom R. G. in Baden mit mehreren Schiilern 3 Tage im Raxgebiet. 
Diese Anstalt sowie insbesondere das G. zu Leoben (Turnlehrer Schilder), dann 
die R. in Steyr gehoren zu den ersten, welche das Skilaufen einfiihrten. Steyr besitzt 
20 Paar Skier und die R. p. in Stanislau dereń 6 Paar! Weiters sind zu erwahnen 
Prof. Metz ner von der R. in Leitmeritz, der mit mehreren Schiilern 4 Tage im 
Riesengebirge oft in heftigem Schneesturm verbrachte; die anziehende Schilderung 
ist im Programme 1909 enthalten. Turnlehrer Gąsiorowski vom G. p. in Kołomea 
fiihrte mehrere Schiiler in die Karpathen und Turnlehrer H e i n von der R. in Iglau 
beniitzte jeden Sonn- und Feiertag fiir solche Ausfliige; seine Schiiler bauten 
selbst eine Sprungschanze, um auch schwierigere Ubungen zu erproben. Besonders 
aber mochte ich auf Turnlehrer Bergmann von der R. in Klagenfurt aufmerksam 
machen, der im Winter 1907/08 : 442 Schiiler in die Berge fuhrte mit einer 
Umsiclit und Sicherheit, dafi sich 1908/09: 885 Schiiler an diesen winterlichen 
Ausflugen beteiligten. Am G. zu Freistadt in O.-O. durften viele Schiiler an 
einem vom Militar abgehaltenen Skikurs teilnehmen und die Prof. Dr. Hofer 
und Dr. Schmied vom R. G. im XXI. Wiener Bezirke machten mit etlichen 
Schiilern einen solchen durch 4 Tage in Lilienfeld mit. In den folgenden Jahren 
werden iibrigens solche Kursę auf dem geeigneten Terrain in Hiitteldorf abgehalten 
werden, mit besonderen Begiinstigungen fiir Mittelschiiler u. a.

In den Alpenlandern bildet das Eisschiefien eine volkstiimliche Ubung 
ersten Ranges, sowie das Klootschiefien an den Marschen der Nordsee. Solchen 

3



34

wertvollen Resten volkstiimlicher Uberlieferung sollte mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt werden, ais es tatsachlich der Fali ist; denn

im Jahre 1906 meldeten 7 M. 456 Schiiler,
„ „ 1908 „ 3 „ 493 „ nnd
„ „ 1909 „ 6 „ 611 „ , welche sich diesem

winterlichen Vergniigen widmeten, das allerdings nur bei solidester FuBbekleidung 
einwandfrei ist.

AuBer diesen winterlichen Sporten wird noch das Bobsleigh- und Skeleton- 
fahren, namentlich in Weis gepflegt, die aber eine groBe Verantwortung fiir die 
leitende Person in sich schlieBen. Dir. Hintner, der eifrigste Forderer des 
Wintersports, behandelte im Welser Eislaufverein in 3 Vortragen folgende Themen: 
a) Der Wintersport, seine Segnungen und Gefahren, b) Geschichtliches iiber die 
Entstehung und Verbreitung des Rodełsportes und c) Uber das Sportgerat und 
die sonstige Ausrustung des Rodlers. Zu diesen hochst lehrreichen Yortragen 
durften auch die Schiiler erscheinen, die sich auch in gro Ber Zahl einfanden.

Im Sportbetrieb kommt es zuweilen vor, da(3 sich mancher Zweig desselben 
zu einer eminent praktischen Sache ausbildet. Hiefiir liefert das

Radfahr en

einen deutlichen Beleg. Das Fahrrad hat sich zu einem der gebrauchlichsten 
Verkehrsmittel herausgebildet, das nun der Arbeiter ebenso beniitzt, wie der 
Sportsmann und ermóglicht es vielen auswarts wohnenden Schiilern, kein fremdes 
Heim aufsuchen zu miissen. Eine ganze Reihe von Mittelschulen stellt daher zur 
Aufbewahrung der Rader eigene Raume zur Yerfugung. Dieser Sport hat mit 
der ihm eigenen Geschwindigkeit in die Reihen der Schiiler Einzug gehalten 
und reprasentiert sich folgendermaBen:

Im Ja lir e 1895 meldete 1 M. (Gorz R.) 88 Radfahrer;
n 1897 meldeten 37 „ 1.182
r 1900 W 65 „ 4.107
n 1904 159 „ 13.334

y> n 1906 195 „ 18.132
n 1908 V 210 „ 20.989 „ und
n n 1909 244 „ 23.274 „ = 18’7^.

Die Yorziige diesesi praktischen Yerkehrsmittels bringen es mit sich, daB nun
eine groBe Zahl Mittelschullehrer ihre radfahrenden Schiiler weit hinaus ins 
Freie fiilirt. Die Beteiligung der Lehrkrafte schiitzt hiebei die Jugend vor 
Ubertreibung, die gerade hier nur zu leicht platzgreifen und Lunge und Herz 
dauernd schadigen kann. Mal3voll betrieben, ist dagegen das Radfahren ein sehr 
geeignetes Mittel, die Freude am NaturgenuB, das Interesse fiir die geschichtlichen 
Statten des Vaterlandes zu heben und den Wandertrieb zu fordern.

Von den Mittelschullehrern, welche ihre Schiiler mittelst des Fahrrades 
hinausfiihrten, móchte ich nur erwahnen: Reg.-Rat Stitz, Maximilian-G. Wien, 
Prof. Nowak in Briix, Prof. Sedlacek vom G. b. in Olmiitz, Prof. Demianczuk 
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vom G. p. in Stanislau, der 11 solcher Ausfliige veranstaltete, dann Prof. 
Dr. Jo rg von der R. in Marburg, 3 Ansfliige, die Prof. ApriBnig, Sturm, 
Zwack und der Turnlehrer des Gr. in Weis; an der R. b. in Littau wurden 9, 
am G. in Lundenburg 2 solche Ausfliige ausgefiihrt u. v. a.

* * *

A u Ber den bisher erwahnten Leibesiibungen melden die Jahresberichte noch 
einige andere, welche nur von einer geringen Zahl Schiiler und unter besonders 
giinstigen Umstanden gepflegt werden, denen aber hie und da doch eine besondere 
Bedeutung nicht abgestritten werden kann. Deshalb sollen sie in moglichster 
Kiirze hier noch angefiihrt werden. Von 22 Anstalten werden 487 F ech ter 
gemeldet. Am G. in Karlsbad unterwies der stadtische Turnlehrer Grosch im 
Fechten mehrere Schiiler des Oberg., an der R. in Pola der Turnlehrer Mareś, 
am 5. G. in Lemberg Prof. Grzywacki und an der 1. R. im II. Wiener Bezirke 
Turnlerer Albin Horn seit 1907 wieder, so wie er schon in iriiheren Jahren 
(1876—1896) die Schiiler der letzten Klasse im StoBfechten nnterwiesen hat. 
6 Anstalten melden 255 Sc hut z en. Am St.-G. in Wiener-Neustadt kónnten 
mehrere Schiiler an einem SchieBkurs unter Leitung eines Militarlehrers teilnehmen. 
Weiters verzeichnen 25 Anstalten 488 Reiter u. a. m. Auch dem Slojd, dem 
Handfertigkeitsunterricht wird eine erhóhte Beachtung zuteil, was ins
besondere an galizischen Mittelschulen zutrifft. So im Jordanpark zu Krakau. 
Am G. p. in Kołomea beteiligten sich aus der VI. und VII. Klasse 30 Schiiler 
in 20 wochentlichen Unterrichtsstunden, am G. in Podgórze 200 Schiiler und am
1. G. in Tarnów 25 Schiiler unter Leitung dreier Professoren! Am G. p. in 
Przemyśl leitet diesen Unterricht Prof. Błażek. Am Theresianum in Wien leisten 
die Schiiler auch im Holzschnitzen Gutes. Der Stadtschulrat von Graz lieB einen 
Handfertigkeitskurs von dem Biirgerschullehrer Rant abhalten, an dem sich 
mehrere Schiiler der dortigen Mittelschulen beteiligten. Zusammen melden etwa 
16 Anstalten 871 Teilnehmer. Hiezu kommt eine bedeutende Steigerung der 
Beteiligung an Gartenarbeiten. Unter Leitung des Prof. Raph. Ko 11 er 
iiben sich darin am Theresianum in Wien mehrere Schiiler der ersten drei Klassen 
seit 1898. Am G. b. in Tabor werden diese Arbeiten auch seit 1898 gepflegt, 
im letzten Schuljahre von 16 Schiilern, am 1. G. in Tarnów von 20 Schiilern, 
am G. in Podgórze von 45 Schiilern; im Jordanpark zu Krakau stehen 
den Schiilern 60 Beete zur Verfiigung, wie solche in manchen Schulgarten 
vielen Studierenden zu landwirtschaftlicher Betatigung Gelegenheit geben. Hiefiir 
liefern die beiden letzten Jahre mehrere Beispiele: 1. Dir. Dr. Robert Latzel „Der 
Schulgarten der Anstalt" (G. Klagenfurt) 12 S. Von der Gesamtflache im AusmaB 
von 7200 m2 fiir die ganze Anstalt, sind 2000 m- verbaut und mehr ais 5000 w2 
fiir Anpflanzungen verwendet worden. Hievon liegen 1280 m~ auf der Westseite, 
anschlieBend daran die stadtischen Anlagen. Der Hauptteil mit Turnsaaltrakt. 
liegt auf der Ostseite und ist von einer hohen Buchenhecke umgeben. Auch viel 
Nadelgehblz ist gepflanzt. Die Schiiler diirfen das Respirium in diesem stattlichen 
Garten yerbringen, der jahrlich schóner sich entfalten wird;

3*



36

2. ist „Der botanische Garten in systematischer Beziehung“ in Leitmeritz, 
R., 41 S., mit einer Planskizze von Prof. Alexander Weinberg zu erwahnen, 
der 1000 m2 bedeckt und

3. „Plan ogródka botanicznego^ (Plan des botanischen Gartens) in Przemyśl, 
beschrieben von den Prof. J. Machowski und Wł. Sykała auf 7 S. Der deutliche 
Plan enthalt leider keinen MaBstab; doch kann man einen groBen Baumbestand 
in der Rundę, einen Teich sowie eine Abteilung zur Beschaffung des Unterrichts- 
materials nebst 46 Beeten entnehmen, welche den Schiilern viel Arbeitsgelegenheit 
schaffen.

Wo Grundstiicke in geniigender GroBe der Anstalt zur Verfiigung stehen, 
ist die Anlage eines solchen botanischen Gartens gewiB gerechtfertigt; doch muB 
zuerst ein geniigender Raum zur Aufzucht der menschliehen Pflanzen, also der 
Schiiler gewahrleistet sein.

Noch ist hier einer ganz merkwiirdigen Institution zu gedenken, und das ist 
die Einrichtung der „Schuler-Lesehalle“, wie sie namentlich an den Mittel
schulen in Galizien festen FuB gefaBt hat und begriiiidet wurde, um die Schiiler 
der oberen Klassen vom Besuche der Wirts- und Kaffeehauser abzuhalten. Sie 
entwickeln sich daselbst allmahlich zu einem Brennpunkt wissenschaftlichen und 
literarischen Strebens der Schiiler, welches das beste fiir die Zukunft erwarten 
laBt. Anfangs lag nur (z. B. in Dębica) eine Zeitschrift und eine bescheidene 
Handbibliothek auf; dann aber hielten Professoren und Schiiler Vortrage, an 
welche sich Diskussionen kniipften, die von Professoren in die richtigen Bahnen 
gelenkt wurden. So wirken diese fbrdernd und anregend in vielen Beziehungen 
und stacheln die Schiiler zum groBten Wetteifer an. In diesen „Lesehallen gibt 
es besondere Vereinigungen fiir Philologie, Mathematik, Naturwissenschaften, 
fiir Zeichen und Malen nach der Natur, auch zur Forderung des Sportes, also 
der korperlichen Ausbildung. Am II. G. p. in Stanisłau wurden z. B. folgende 
Referate erstattet: „O szportach w ogólności “ (Vom Sport im allgemeinen), dann 
„O fizycznem kształceniu (Von der korperlichen Ausbildung), sowie eine ganze 
Reihe die Schulhygiene beriihrender Fragen, wie: die Pflege der Reinlichkeit, die 
Atmung, die schadlichen Folgen des Alkoholgenusses etc. In jeder Abteilung 
fungiert einProfessor ais Protektor, wahrend die Verwaltung von den Schiilern selbst 
gefiihrt wird. Darin liegt ein prachtiges Stiick Selbsterziehung, das die 
kraftigst.e Forderung verdient. Es mogę auch hervorgehoben werden, daB in 
St. Polten Gymnasialdir. Dr. Rosoll ein „Spiel- und Lesezimmer ‘ ins Leben 
gerufen hat, eine Einrichtung, die auch an der R. b. in Kóniggratz besteht. Doch 
ist die Sache in Galizien viel weiter gediehen.

* * *

Bei allen Leibesiibungen sowie im Schulleben iiberhaupt konnen Unfalle vor- 
kommen, die sich dem Einflusse der Lehrpersonen ganzlich entziehen. Daher 
wurde an fast allen M. eine Haftpflicht-Versicherung abgeschlossen, um 
sich gegen etwaige Schaden aus dieser Richtung zu schiitzen. Die meisten schlossen 
Yertrage mit der „n. 6. Landes-Unfall- und Haftpflicht-Yersich.-Gesellschaft in 
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Wien“. Die VerSicherting erstreckt sich auf alle jene Ersatzanspriiche wegen 
Kbrperverletzung oder Gesundheitsstorung, die auf Grund der in Osterreich 
geltenden Bestimmungen an die Direktion, die Leiter, den Lehrkorper oder einzelne 
Mitglieder desselben in ihrer Eigenschaft ais Lehrer und Erzieher, ferner an den 
Schuldiener aus Ania fi von Unfallen, sowohl innerhalb ais aufierhalb der Schul- 
raume, anlafilich dienstlicher Funktionen (also auch beim Turnunterricht und 
Jugendspiel, bei Exkursionen, Ausflugen, Experimenten etc.) von Seite der Schiiler 
oder Angehorigen erhoben werden. In dieser Versicherung sind auch Ersatz- 
anspriiche wegen Kbrperverletzung oder Gesundheitsstorung aus dem Titel des 
Haus- und Grundbesitzes, beziehungsweise dereń Verwaltung eingeschlosseń. Die 
Pramie wird zumeist aus den eigenen Einnahmen der Anstalt bestritten und lautet 
die Versicherung auf 10 Jahre.

* * *

Wenn in der Gegenwart das offentliche Gewissen aufgeriittelt wurde zur 
Abwehr der Schaden, die aus einer Vernachlassigung der korperlichen Erziehung 
der Jugend droht, und wenn auf diesem Gebiete Erfolge erzielt wurden, so ist 
das in erster Linie den eindringlichen Mahnungen der Hygiene, insonderheit 
der Schulhygiene zu danken. Und in dieser Beziehung reagieren samtliche 
Berichte in mehr oder weniger ausfuhrlicher Weise. Dir. Dr. Franz Thalmayer 
vom G. in Bied z. B. sagt: „Neben dem Bestreben, «der heranwachseuden 
studierenden Jugend zu dem notwendigen Wissen das nicht minder kostbare 
Gut der Gesundheit mitzugeben, wurde der korperlichen Ausbildung der Schiiler 
und der Uberwachung der hygienischen Bedingungen des Schullehens volle Auf- 
merksamkeit zugewendet.» Die allermeisten Lehrer klaren ihre Schiiler auf iiber: 
Haltung beim Sitzen, Lesen, Schreiben, Zeichnen, iiber die Pflege der Reinlichkeit, 
der Mund- und Zahnpflege. Letztere erfreut sich der unentgeltlichen Fiirsorge 
einer groBen Zahl von Spezialarzten. Nach den Aufzeichnungen der R. in Linz 
(S. 25) wurde bis jetzt doch erreicht, da fi sich fast alle Schiiler 
untersuchen lassen. Im Jahre 1904 betrug die Zahl der rechtzeitig in 
Behandlung getretenen 40^. die Zahl der Nichtuntersuchten 13^, im Jahre 1909 
betrug die Zahl der rechtzeitig in Behandlung getretenen 70^, die Zahl der 
Nichtuntersuchten 2$. Daraus ist zu ersehen, wie das Verstandnis fiir die 
Wichtigkeit rationeller Zahnpflege sich in den breiten Schichten der Bevolkerung 
vou der Schule aus rasch einbiirgert und auch das Interesse fiir andere hygienische 
Mafinahinen der Schule ersichtlich zunimmt. „Ein durchgreifendes und bleibendes 
Resultat erwartet aber die R. in Linz nur durch die Einfiihrung eines standigen 
Schularztes.“ Manche Anstalten gehen in dieser Beziehung voraus: Am G. in 
Sereth wurde mit Erlafi des Ministerium fiir K. u. U. vom 18. Juli 1907, Z. 17.111, 
der k. k. Bezirksarzt Dr. St. Klocek mit den Funktionen eines Schularztes 
betraut, der auch wbchentlich eine Sprechstunde abhalt und samtliche Schiiler auf 
ihren Gesundheitszustand untersućht hat. Dieselbe Einrichtung wurde an allen 
Mittelschulen der Bukowina und an zwei Wiener Mittelschulen getroffen. Erste 
Hilfe erteilten am I. St.-G. in Czernowitz die beiden Turnlehrer, welche sich dieser
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Aufgabe mit solchem Geschick entledigten, da(3 die weitere arztliche Behandlung 
meist iiberfliissig wurde. (S. 68.)

Inbezug auf Abhartung leistet das I. G. p. in Stanislau hervorragendes. 
S. 52 heii.it es „Przerwy między godzinami spędzali ucznowie tak w lecie jak i 
w zimie zawsze na świeżem powietrzu , an dieser Anstalt verbrachte also 
die Jugend im Sommer wie im Winter (!) das Respirium in freier 
Luft, Dabei hat doch Galizien ein rauhes Klima. Aber es ist nicht einzusehen, 
warum es bei entsprechender Bekleidung nicht geschehen soli. Jedenfalls stellt 
dies ein auilerst nachahmenswertes Beispiel dar.

Zur Forderung hygienischen Verstandnisses bei den Angehórigen der Schiiler 
veranstaltete Dir. Hintner drei Elternabende, wo zuerst „die Ziele und 
Aufgaben der modernen Schulhygiene^ erortert wurden, dann auf Grund von 
Referaten der Prof. Dr. Kleinpeteru. WAder„iiberCharakterbildunggesprochen  
wurde, um den Eltern der Schiiler Gelegenheit zu geben, die Forderungen der 
Schule inbezug auf die Gesunderhaltung und korperliche Ertiichtigung der Jugend 
kennen zu lernen”.

Von grundsatzlicher Bedeutung ist die A s s e n t i e r u n g der N e u e i n- 
tretenden. Sie wurde zuerst ausgiebig von dem Ober-R.-G. in Tetschen durch
gefiihrt, dann aber aus Mangel an pekuniaren Mitteln aufgelassen. Gegenwartig 
besteht diese Einrichtung nur noch am R.-G. in Gablonz.

Etliche Stimmen rufen nach dem Unterricht in Hygiene, wie er an 
den Lehrerbildungsanstalten erteilt wird und wie das Dr. med. Antonio de 
Sternich, cav. di Valcrociata am St. G. it. in Zara in 2 wochentlichen 
Stunden erledigte. Turnlehrer Dr. med. Winogrodski vom G. p. in Sambor weist 
die Notwendigkeit des Hygieneunterrichts nach und entwirft einen Lehrplan hiezu 
in der Abhandlung „Lekarze i hygiena w szkołach “ (Arzt und Hygiene in der 
Schule) 23 S. Auch er unterwies hierin Schiiler des Obergymnasiums in 2 wóchent- 
lichen Stunden. Zu diesen Lehrern kommt eine ganze Reihe von Professoren, die sich 
mit hygienischen Fragen aller Art und recht eingehend befassen. Ich beschranke 
mich hier nur auf die Anfiihrung der neuesten Erscheinungen.

So behandelt Prof. Rich. Bering er von der R. b. in Nachod, 1908, die 
Hygiene der Reinlichkeit ais Vorbeugungsmittel gegen ansteckende Krankheiten 
iiberhaupt und gegen die Tuberkulose im besonderen.

Prof. Anton Ruźicka von der R. b. in Kladno bespricht den Bau des 
menschlichen Korpers (Anatomie lidskóho tela) vom Standpunkte des bildenden 
Kiinstlers, was aber auch fiir den Turnlehrer von grolJem Interesse ist, weil 
namentlich in den letzten Jahren die asthetische Seite des Turnens heraus- 
gearbeitet wurde.

Ganz besonderes Interesse versteht Prof. Dr. Berthold Konig von der 
R. d. in Goding zu erwecken durch seine „Beitrage zur Schulhygiene“. Er beweist 
die Notwendigkeit der Zufuhr frischer Luft in den Klassen nach jeder Stunde, 
empfiehlt zur Verbesserung der Schulluft wahrend der Stunde die nun fabriks- 
mafiig in grofien Mengen hergestellten sauerstoffreichen Superoxyde, wie das die 
Professoren Duchowicz und Wołk-Laniewski an der 1. R. p. in Lemberg 1906 
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erprobt haben. Die Verbindungen z. B. mit Baryum, Natrium oder Zink haben die 
Eigenschaft mit CO2 + HOH Dampf, CO2 Salze zu bilden. Bei diesem ProzeB 
werden reichliche Mengen von Sauerstoff abgespalten und in die 
umgebende Luft gesendet. Das ist ausgezeichnet und vorlaufig nur zu 
teuer, weil 1 kg Baryum-Superoxyd K 1'90 und 1 kg Na^Os gar K5,~ kostet. — 
Weiters empfiehlt Dr. K. eine haufige Desinfektion der Schwamme und der 
Bibliotheksbucher durch die „keimtótende Kastenprobe“, sowie die notwendige 
Ausschulung tuberkulośer Schiiler.

Prof. Dr. S. S p i t z e r vom G-. in Radautz bringt auf 17 S. seine „Beobachtungen 
vom schulhygienischen KongreB in London*,  wobei er zuerst einen allgemeinen 
Uberblick iiber die auBerordentlich manuigfaltigen dort beriihrten Fragen gibt 
und dann mit viel Warme fiir eine Vertiefung und Erweiterung der korperlichen 
Ausbildung eintritt.

Den gesundheitlichen Wert der Jugendspiele „Hygienicky vyznam her" 
setzt der iiberaus fleiBige Turnlehrer Josef K l e nka von der R. b. in Prag-Altstadt 
auf 18 S. auseinander und weist darin die groBe Bedeutung nach, welche die 
Einwirkung der freien Luft auf die Warmeabgabe durch die Haut und die 
notwendige Kraftigung der Lungenatmung (Hebung ihrer respiratorischen Kraft) 
und Herztatigkeit ausiibt, welche Umstande die Entwicklung des Korpers machtig 
beeinflussen, was fiir Madchen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren in noch 
hoherem Grade ais fiir Knaben und Jiinglinge gilt.

Bei diesem vielseitigen Interesse, das die Mittelschullehrer einer gesunden 
Entwicklung der Schiiler entgegenbringen, ist es nicht zu verwundern, daB auch 
Versuehe gemacht werden, durch

Messungen

diese Entwicklung zu kontrollieren, um bei auffallenden Erscheinungen die recht- 
zeitige Abwehr des Schadlichen und Zufuhr des Gesundheitsfórderlichen zu 
veranlassen. Schon 1901 hat Prof. Dr. G. Kraitschek „die anthropologische 
Beschaffenheit der Landskroner-Gymnasialjugend' (10 S). aufgenommen und 1908 
folgt ihrn Prof. Dr. Oskar Firbas (Vgl. S. 31) mit „Antropologischen Messungen 
an den Gymnasiasten Lundenburgs, “ mit einer Einleitung iiber anthropologische 
Probleme. Die Daten von 277 Schiilern fiillen 6 Tabellen auf 12 S. Die ganze 
Arbeit umfaBt 28 S. Einleitend bemerkt er: „Wie es der Statistik gelungen ist, 
nachzuweisen,

1. daB Verbrechen und Selbstmorde in manchen Monaten besonders haufig 
auftreten,

2. daB die Auswanderung, die Sterblichkeit, die Zahl der EheschlieBungen 
die wirtschaftliche Situation widerspiegeln,

daB also eine eherne GesetzmaBigkeit auch das Vblkerleben beherrscht, so ist es 
auch Tatsache, daB systematische Aufnahmen, wenn sie nur umfassend und exakt 
genug sind, in die dunkelsten Probleme der Anthropologie Licht hineintragen 
konnen*.  Dr. F. hat nun die statistischen Aufnahmen innerhalb weniger 
Tage machen lassen, wie das die allermeisten Statistiker auf diesem Gebiete 
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bis jetzt getan haben. Er hat also das Alter der Schiiler „abgerundet“. 
Diese Fehlerąnelle mag bei Bestimmnng des Farbstoffes von Haar nnd Augen, 
der Schadel- und GesichtsmaBe sowie der Sehscharfe keine Rolle spielen. Allein 
bei Bestimmung von Gro Be, Brustumfang und Gewicht, namentlich bei 
dem Materiał der Mittelschule. wo der Knabe zum Jiingling und Mannę heran- 
wachst, f‘;illt sie schwer ins Gewicht. Diese Fehlerąnelle ist iiberhaupt Schuld 
daran, dali die Tabellen iiber das Wachstum des Menschen ebenso 
verschieden ais falsch sind. Um hier zu richtigen Ergebnissen zu gelangen, 
miissen die Variablen weggeschafft werden, was nur móglich 
wird durch

1. Messungen einer groiJen Zahl von Individuen,
2. wahrend ihres ganzen Lebenslaufes und
3. stets an dereń Geburtstage.
Diesem Gedanken habe ich schon am 2. internationalen Kongresse fiir 

Schulhygiene in London 1907 Ausdruc-k gegeben und die betreffende Sektion hat 
den bedeutungsvollen BeschluB gefafrt, die Sache weiter zu verfolgen und sie 
dem 3. KongreB in Paris (1910) vorzulegen, was auch aus dem Bericht des 
Regierungsrates Dr. Leo Burgerstein in der „Zeitschrift fiir die ósterreichischen 
Gymnasien 1908 hervorgeht. Ich habe in der Programmabhandlung des 
Elisabethgymnasiums von 1908 „Messungen iiber die kórperliche 
Entwicklung des Menschen1* (8 S.) und durch die bisher von mir aus- 
gefiihrten Messungen ihre Durchfiihrbarkeit erwiesen. Ein derart exakt 
aufgenommenes Materiał laBt sich von jedermann verwerten und kann im Laufe 
zweier Menschenalter zu einer allseits befriedigenden Tabelle fiihren.

Dasselbe kann man leider nicht auch von dem Materia! behaupten, welches 
die 32 Mittelschulen1) jahrlich bringen, weil es eben durchaus fehlerha.ft ist. 
Darunter machen sich mehrere Anstalten diese ungeheure Arbeit dreimal im 
Jahre: zu Beginn, am SchluB des ersten und am SchluB des zweiten Semesters 
oder zweimal wie das Theresianum in Wien. Diese Anstalt war die erste in 
Osterreich, welche Messungen veróffentlichte, und zwar seit 1888; jahrlich 
225 Schiiler an dieser Anstalt gemessen, ergaben bis heute allein schon ein 
Materiał von 4500 Schiilern. Zur Unverwendbarkeit dieses Materials tragt iibrigens 
noch dessen Gruppierung bei, in Schiiler von 9 bis 10 Jahren, 10 bis 11 Jahren etc.

* * *

!) Messungen iiber die kórperliche Entwicklung der Schiiler nehmen vor:
1. Adlerkosteletz: R. b.; 2. Aussig: G.; 3. Baden: L. R. G.; 4. Bergreichenstein: R.; 
5. Freiberg (Mahren) : R. b.; 6. Briinn: L. R.; 7. Gablonz : R. G.; 8. Hohenmauth : G. b.; 
9. Holleschau: R. b.; 10. Jungbunzlau: R. b.; 11. Koniggratz: R. b.; 12. Kutten- 
berg: R. b.; 13. Leipnik: R. b.; 14. Linz: R.; 15. Littau: R. b.; 16. Laun: R. b.;
17. Mahrisch-Neustadt: G.; 18. Nachod: R. b.; 19. Neustadtl: R. b.; 20. Nimburg: R. b.; 
21. Prag: (Strakasche Akademie); 22. ProBnitz: R. b.; 23. Rakonitz: R. b.; 
24. Reichenberg: G.; 25. Schlan: G. b.; 26. Steyr: R.; 27. Teplitz-Schónau: G.; 
28. Weis: G.; 29. Wien: G., III. Bez.; 30. Wien: G., IV. Bez., Theres.; 31. Wien: 
G., V. Bez., Elisabeth.; 32. Ferienhort fiir bediirftige Gymnasial- und Realschiiler 
in Wien.
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Schon im Laufe der bisherigen Betrachtungen konnte ich anf eine groBe 
Zahl von Programmabhandlungen hinweisen, in denen Lehrer der verschiedensten 
Facher mit viel Eifer und Geschick fiir die Forderung der korperlichen 
Erziehung und der Gesundheit-spflege der Jugend eintreten; doch sind noch 
folgende anzuflibren:

Prof. Franz Ingrisch vom G. d. in Olmiitz bringt einen Aufsatz: „Zur 
korperlichen Erziehung an den Mittelschulen. Erfahrungen und 
Vorschlage.“ (20 S.) Prof. I. ist Leiter der Jugendspiele an dieser Anstalt und 
scheint, wenn auch nicht fiir Turnen approbiert, doch selbst praktischer Turner 
zu sein. Zudem zeigt er sich ais feiner Beobachter in Bezug auf die seelischen 
Wirkungen des Turnunterrichts. So sagt er S. 11: „Das Turnen auBert 
bekannterweise eigentiimliche geistige Wirkungen, die der wissen- 
schaftliehe Unterricht nicht zu bieten vermag und die man leider 
nochzusehriibersieht. Es kann ein J unge mit Begeisterung seinen Casar lesen 
und doch zu einem ausgesprochenen Feigling sich ausbilden. Der Wert des wissen
schaftlichen Unterrichts soli nicht herabgesetzt werden; doch ein frischer Drauf- 
ganger im Turnsaal verspricht jedenfalls Besseres fiirs Leben, ais jener theoretische 
Kriegsmann.“ Móchte diese prachtige Sclirift recht viele Leser finden! Professor 
Ingrisch macht schlieBlich folgende Vorschlage:

1. Erweiterung des in allen Schulen obligaten Turnunterrichtes auf 
drei Stunden in der Woche;

2. Einschrankung der Befreiungen im Turnen;
3. Einfiilirung des obligaten Spielnachmittags;
4. Begriindung einer Reisekasse an jeder Anstalt zur Forderung der Aus- 

fliige, Wanderungen und Ferialreisen.
Turnlehrer Julius Peikert von der R. in Zwittau veróffentlicht eine Ab- 

handlung „Zur Reform des Turnens an Mittelschulen”, 27 S. Er zeichnet 
sich durch wohltuende Objektivitat aus und stellt folgende Wiinsche auf:

1. Beriicksichtigung der hervorragendsten Charaktere aus der Turngeschichte 
im allgemeinen Geschichtsunterricht der Mittelschule;

2. Obligate Einrichtung des Turnens an allen Schulgattungen nebst 
einem obligaten Spielnachmittag;

3. Vertiefung der Turnlehrerbildung und
4. Anstellung von Turninspektoren und Errichtung einer Zentral- 

stelle fiir Turnen im Ministerium fiir K. u. U.
Prof. Johann Boberski vom Akademischen G. in Lemberg (vgl. auch

S. 22), der sich durch eine umfassende Bearbeitung der Jugendspiele fiir ruth. 
Schulen (Programme 1904—1906) vorteilhaft eingefuhrt hat, widmet seine dies- 
jahrige Betrachtung den Ordnungs- und Freiiibungen auf 54 S. mit 32 Figuren, 
wahrend 57 Ubungen die Arbeit beschlielJen.

Prof. Dr. August Hofer (vgl. S. 30) vom R. G. im XXI. Wiener Bezirke 
bringt seine „Beobachtungen iiber Englands Colleges und das Erziehungswesen 
in Osterreich” auf 39 S. mit photographischen Aufnahmen, betreflend die Pflege 
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einiger Leibesiibungen und Spiele an dieser M., aufgenommen aus ruhenden 
Stellungen und nicht aus solchen in der Bewegung.

Turnlehrer Dr. med. Hermann Moj mir vom G. p. in Kołomea erhebt den 
Ruf „Powrót do natury a sporty” (Zuriick zu Natur und Sport) und iibertragt 
somit den Standpunkt Rousseaus ins Moderne.

Turnlehrer Franz Puhl vom G. in Leitmeritz schildert auf 21 S. „Die Pflege 
der korperlichen Ubungen am Leitmeritzer G. in alter und neuer Zeit”, eine in 
kulturgeschichtlicher Beziehung hóchst interessante und lesenswerte Arbeit.

* * *
Wo so viele Lehrer iiber Mittel zur Forderung der korperlichen Erziehung 

der Jugend sich Gedanken machen, ist es nicht zu verwundern, da!3 geeignete 
Lesestiicke in den untern Klassen, passende T hem en in den oberen 
Klassen namentlich den Lehrern der Unterrichtssprache die willkommene 
Gelegenheit bieten, die Idee korperlicher Bildung und kórperlicher Tugend dem 
jugendlichen Herzen und ihrem empfanglichen Gemiite tiefer einzupragen, ais es 
durch die physische Ubung allein geschehen kami. Und solche Themen, dereń 
markanteste in meinen friiheren Berichten enthalten sind, sind in allen Sprachen 
behandelt worden.

* * *
Das Interesse, das an den Anstalten fiir die kórperliche Erziehung besteht, 

lafrt sich zum Teil aus dem Zuwachs zur Bibliofilek erkennen. Am zahlreichsten 
wird die von Dr. V. Pimmer herausgegebene „Vierteljahrschrift fiir kórperliche 
Erziehung” gehalten (an 56 Anstalten), dann finden sich die Zeitschrift „Kórper 
und Geist” Leipzig nnd „Vychova telesna” (kórperliche Erziehung) von Turn
lehrer J. Karasek in Briinn in je 10 Fallen, die „Monatsschrift fiir Gesund- 
heitspflege” (Wien), die „Zeitschrift fiir Schulgesundheitspflege” (Hamburg), die 
„Osterr. Turn schule” (Linz) und „Casopis pro verejnś zdravotnictvi“ (Zeitschrift 
fiir óflentliche Gesundheitspflege, Prag) in je 5 Fallen verzeich.net etc.

* * *
Somit glaube ich die wichtigsten hier in Betracht kommenden Momente 

behandelt sowie die mannigfaltigen Beziehungen zwischen der korperlichen 
Erziehung und dem Schulleben beriihrt zu haben. Wollte man alles erórtern, 
dann miilJte man Biicher schreiben. — —

LaBt man nun das Auge iiber die Statten zur Heranbildung der Mittel- 
schiiler schweifen, so wird es mit Wohlgefallen auf einer ganzen Reihe von Orten 
verweilen, wo ein frischer, freudiger Zug das ganze Schulleben durchweht, wo 
Lehrer und Schiiler in gegenseitiger Zuneigung und Harmonie bestrebt sind, aus 
freien Stiicken das Beste zu leisten und mancherlei Miihsal nnd Beschwerden 
nicht scheuen, wenn es gilt, die Erziehung zu fordem. Mógen die mannigfachen 
Leistungen der hier angefiihrten Bildungsstatten die Veranlassung bieten, ahnliche 
Verhaltnisse an allen Mittelschulen Osterreichs zu schaffen, und mithelfen, die 
vielfach noch vorhandenen Mangel rascher ais bisher aus dem Wege zu raumen.

verzeich.net


I.

Thema 1.
Tn welcher Hinsicht ist eine Verbesserung der korperlichen Ausbildung 
der Mittelschuljugend wiinschenswert und wie konnten die Bestrebungen 

der Schule durch das Elternhaus wirksam unterstutzt werden?

Referent: Med. Dr. Eugen Piasecki, Turnlehrer am IV. Staatsgymnasium,
Prasidenten-Stellvertreter der Priifungskommission fiir das Lehramt 
des Turnens an Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten in 
Lemherg (A).

Korreferent: Josef K lenka, Turnlehrer an der Staatsrealscliule mit bohmischer 
Unterrichtssprache in Prag — Altstadt (B).

A.
Ehe ich an direkte Beantwortung der gestellten Fragen lierant.rete, mu!3 

ich in aller Kurze auf diejenigen Einzelheiten des Schullehens hinweisen, die eine 
nnentbehrliche Grundlage jeder rationellen korperlichen Erziehung bilden. Ich 
meine damit die H y g i e n e des Schulgebaudes und -Betriebes im weitesten 
Sinne des Wortes. Es ist einleuchtend, dali, sobald dafiir nicht ausreichend 
gesorgt wird, die unvermeidlichen Schadlichkeiten des Schullehens tunlichst 
einzuschranken, alle Bestrebungen um die kbrperliche Entwickelung der Jugend 
einen grofóen Teil ihrer Wirksamkeit einbiifóen kbnnen.

Und gerade in dieser Beziehung sieht man noch immer allzu oft an unseren 
Mittelschulen Mangel, die mit dem jetzigen Stand des Wissens iiber Schul- 
gesundheitspflege in schroffem Gegensatz stehen. Was die Schulbauten 
anbelangt, finden wir nicht nur, wie es ja sonst wohl iiberall der Fali ist, eine 
Reihe alterer Schulen, die nicht hinreichend den modernen Anforderungen 
Rechnung tragen. Ein viel grolJeres Ubel besteht noch immer in Mittelschulen, 
die nicht in eigens hiefiir hergestellten Gebauden, sondern in schlecht 
adaptierten Mietshfiusern Jahrzehnte hindurch ihr Dasein fristen. Im Lande, 
welches ich hier zu reprasentieren die Ehre habe, sind diese Zustande zu einer 
fbrmlichen Kalamitat geworden. Tausende von Schiilern freąuentieren Staats- 
mittelschulen ohne Korridore, ohne Schulhófe, mit mangelhafter Heizung, mit 
Aborten ohne Wasserspiilung, mit undurchfiihrbarer Liiftung, mit der Halfte 
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(oder gar darunter!) der ais normal angesehenen Lichtstarke sowie Luftkubus 
pro Schiiler u. a. m. Kein Wunder, dafi in einer solchen Schule das blofie 
Wort „Schulhygiene“ einen geradezu ironischen Klang bekommt. Dieses Ubel 
ist umsomehr bedauernswert, ais dem Staate aus den hohen Mietzinsen der ganz 
unbrauchbaren Schullokale viel grofiere Kosten erwachsen, ais diejenigen, die 
derselbe fiir Errichtung allen modemen Anforderungen entsprechender Neubauten 
auslegen wiirde.

Ein anderer, nicht minder verbreiteter Ubelstand betrifft die Reinigung 
der S chullokalitaten. Obwohl in dieser Hinsicht im allgemeinen grofie 
Fortschritte zu verzeichnen sind, finden wir doch noch immer zahlreiche Schulen, in 
denen es recht schmutzig aussieht, was natiirlich die Staub- und Mikrobeninhalation 
mit allen ihren iiblen Konseąuenzen zur Folgę hat. Auch bemerkt man haufig 
zu seltene Reinigung der Fenster, so dafi dann die theoretisch berechnete Licht
starke in der Praxis bedeutend verringert wird. In den meisten Fallen ist wohl 
daran ganzlich oder teilweise das (qualitativ und quantitativ) mangelhafte 
Dienstpersonal schuldig. Aufierdem ist aber der Umstand nicht zu iibersehen, 
dafi heutzutage die Aufsicht iiber diese Tatigkeit einzig und allein in den Handen 
eines oft hygienisch wie administrativ ungeschulten Direktors sich befindet, der 
somit diesem Teil seiner Pflichten ein sehr wechselndes Interesse entgegen bringt. 
Es ist klar, dafi dię Trennung des Administrativen von dem Pada- 
gogischen in der Schulleitung darin Wandel schaffen kónnte. Andererseits 
aber kommen wir damit auch zur Forderung hygienischer Uberwachung der 
Schule (sieh unten).

Auch was die Liiftung der Schulraume betrifft, bestehen noch, trotz 
ganz unzweideutiger Vorschriften der Ministerialerlasse, an vielen Anstalten auf- 
fallende Mangel in der Ausfiihrung. Abgesehen von denjenigen Schulen, wo aus 
aufieren Ursachen (keine Korridore, keine Hófe, Larm oder iible Geriiche in der 
Umgebung) die Liiftung teilweise oder ganz undurchfiihrbar ist (sieh oben), wird 
auch in besseren Schulgebauden nicht iiberall geniigend dafiir gesorgt, dafi 
wahrend einer jeden Unterrichtspause die Klassenraume von den Schiilern ver- 
lassen und griindlich durchliiftet werden. Schuld daran sind wieder: Mangelhafte 
hygienische Schulung der Direktoren und Lehrkrafte sowie Mangel an hygienischer 
Uberwachung der Schule.

Schliefilich lafit die innere Einrichtung der Schulraume noch oft 
viel zu wiinschen iibrig. Die argsten Verhaltnisse trifft man an denjenigen 
Schulen, die allzulange sich mit veraltetem, vielfach ganz unbrauchbarem Mobilar 
begniigen mussen. Aber auch bei Neuanschaffungen sind grobe Fehler nicht selten. 
Ich habe wiederholt in neuen Schulbauten nagelneue zweisitzige Bankę mit 
fester Plusdistanz gesehen. Der Direktor hat solche anfertigen lassen, weil 
ihm dieselben „bequem“ erschienen. Da sieht man das dringende Bediirfnis 
einheitlicher Vorschriften, diejenigen Details des Schulmobilars betreffend, 
welche fiir das kórperliche Wohl der Schuljugend von Bedeutung sind.

Mit der Ausfiihrung dieser Vorschriften kommen wir aber wieder zur 
Forderung arztlicher Uberwachung der Schule. Diese heutzutage 
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allgemein anerkannte Einrichtung ist eine unerlafłliche Vorbedingung jeder 
wirklich geregelten und planmafiigen Arbeit um die korperliche Entwickelung 
der Schiiler. Viele wichtige Einzelheiten, auf welche ich wegen Raummangels 
hier nicht naher eingehen kann (Entdeckung von Krankheiten oder Krankheits- 
anlagen der Schiiler, Einsicht in ihre persbnliche Hygiene, Wohnverhaltnisse etc., 
hygienische Beratungen mit dem Direktor und dem Lehrkórper, Vortrage fiir 
Schiiler und Lehrer u. a. m.). finden ihre einzige Lbsung in der Anstellung eines 
Schularztes.

Indem ich nun zu den Kbrperubungen iibergehe, erachte ich eine ganze 
Reihe von Anderungen ihrer heutigen Anordnung ais notwendig. Diese Anderungen 
betreffen sowohl den fiir die Ubungen bestimmten Raum sowie die denselben 
gewidmete Zeit, ais auch die Form der Ubungen selbst, schliei.Uich die Aus
bildung der Lehrkrafte und die Uberwachung ihrer Leistungen.

Was zunachst den fiir die Ubungen erforderlichen Raum anbelangt, sind 
wir leider noch sehr weit von der allgemeinen Erfiillung einer der einfachsten 
und billigsten Forderungen: „Keine Schule ohne Turnhalle, keine 
Schule ohne Turn- und Spielplatz.“ Deswegen geht es auch so langsam 
vorwarts mit der allgemeinen Einfiihrung des obligatorischen Turnens. Auch die 
bestehenden Turnhallen und -Platze weisen sehr oft mannigfache Mangel auf. Zu 
enge Sale mit mangelhafter Geratausriistung, schlecht ventilierbare und ungeniigend 
heizbare Turnhallen oder solche ohne direkten Zugang zum Turnplatz etc., sind 
noch immer keine Seltenheiten. Die Turnplatze sind fast durchwegs zu klein. 
Wenn dieselben auch vielfach den alteren, rein turnerischen Anforderungen ent- 
sprechen, so zeigen sie sich den modernen Aufgaben (Beriicksichtigung von Spiel 
und Sport in den Turnstunden selbst) nicht mehr gewachsen. Wie sehr diese 
neuere Richtung begriindet ist, werden wir weiter unten zu zeigen versuchen. 
Heutzutage stofJt sie aber meistens auf Hindemisse, wie: enge Schulhofe, unmittel- 
bare Nachbarschaft von Klassenraumen, wo der Unterricht durch den unver- 
meidlichen Larm, eventuell Fenstereinschlagen durch schlecht gerichtete Balie etc., 
leiden mufi.

Nicht viel besser verhalt es sich mit den Spielplatzen aulierhalb der 
Stadte, die den freiwilligen Nachmittagsspielen dienen sollen. Hierin ist die 
Schule nicht nur auf die Opferwilligkeit (und Verstandnis fur erzieherische 
Fragen) der Stadtgemeinden, sondern auch auf ihren Besitz an geeigneten Platzen 
angewiesen, und die Zustande gestalten sich demgemafi sehr ungleich, je nach 
den lokalen Verhaltnissen. Da sollte also von Staats wegen Wandel geschaffen 
werden. Es ist schwer erklarlich, wie der Staat einerseits larga manu fiir 
militarische Ubungsplatze sorgt, anderseits aber sich auf Gemeindeverwaltungen 
sowie Privatinitiative verlafit, wenn es gilt fiir dasselbe Heer ein geeignetes Materiał 
heranzubilden. Dies ist umsomehr befremdend, ais es vielfach keine neuen 
pekuniaren Opfer erlieischen wiirde. Viele militarische Ubungsplatze lieBen sich 
ohneweiters in geeigneten Stunden sehr leicht fiir Schulspiele verwenden. Das 
Yerhaltnis der Armee zur Zivilbevolkerung wiirde damit nur eine Besserung 
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erfahren. In PreuBen besteht eine solche Anordnung schon lange und bringt gute 
Friichte.

Von der „Turnzeit“ des Schiilers im weitesten Sinne des Wortes bilden die 
Unterrichtspausen den ansehnlichsten Teil, da sie pro Tag bis zu einer 
Stunde ausmachen. Deswegen soli es nie unterlassen werden, tunlichst samtliche 
Pausen fiir ausgiebige Bewegung in freier Luft auszuniitzen. Gegen dieses Prinzip 
wird aber vielfach gesiindigt. Wo es auch die Ausdehnung und Beschaftenheit 
des Schulhofes zulassen, geht oft ein groBer Teil dieser fiir die kdrperliche und 
geistige Erfrischung der Jugend so kostbaren Zeit verloren. Hier ordnet die 
Schulleitung die Pausen unpraktisch an, so daB einzelne von ihnen zu lang (und 
langweilig) werden, andere aber dafiir auf nur 5 Minuten zusammenschmelzen; 
dann haben die meisten Schiiler einer groBeren Schule keine Zeit, den Schulhof 
zu erreichen. Da sperrt man wieder den Schulhof im Winter fiir langere Zeit 
wegen der Schneefalle; einige Schaufeln und ein Wink fiir die Jugend — und die 
groBten Schneemassen wurden im Nu beseitigt! Den grbBten Schaden macht aber 
die schon erwahnte Lassigkeit in Bezug auf die Entfernung der Schiiler aus 
den Klassenraumen wahrend der Pausen. Gegen die durch verkehrte hausliche 
Erziehung, schlechte Beispiele, Friihreife etc., verursachte Luft- und Bewegungs 
scheu sollte der gesamte Lehrkdrper mit aller Bestimmtheit ankampfen.

DaB die Turnzeit sensu stricto (d. h. 2 Stunden pro Woche) an unseren 
Mittelschulen zu karg bemessen ist, darin stimmen wohl alle Sachverstandigen 
iiberein. Die Mindestforderung, welche ohneweiters ais fiir heute annehmbar 
erscheinen muB, lautet: Eine dritte obligatorische Turnstunde. Die 
Erfahrungen in Schweden (das kiirzlich sogar viel weiter gegangen ist), PreuBen, 
Danemark u. a. m., kbnnen nur fiir eine solche Erweiterung sprechen. Und — 
sagen wir es im vorhinein — um den modernen Anschauungen Rechnung zu 
tragen, soli diese dritte Turnstunde obligatorischen Spielen auBerhalb 
der Stadt gewidmet werden.

Ehe aber dieser Wunsch erfiillt wird, miissen wir dafiir sorgen, daB die 
heutzutage bestehende Spielzeit, die fiir fakultative Nachmittagsspiele bestimmt 
ist, auch wirklich von der Jugend richtig beniitzt werden konne. Hier haben wir 
wieder eine sehr riehtige und klare Ministerialverordnung, die aber — gestehen 
wir es offen — nur selten durchgefuhrt wird. Ich meine hiemit die unentbehr- 
lichen Erleichterungen der Schularbeit an den Spielnachmittagen und den nach- 
folgenden Tagen, ohne welche der Schiiler keine Zeit und keine riehtige Sorg- 
losigkeit fiir die Schulspiele haben kann. Die Spielnachmittage sollen der 
Verordnung gemaB, von jedwedem (obligatorischen sowie fakultativen) Unterricht 
frei sein, auBerdem soli die Hansarbeit fiir den nachsten Tag auf ihr MindestmaB 
reduziert werden; auch keine Schulaufgaben sollen an den dem Spiele nach- 
folgenden Tage stattfinden. Wie gesagt, bleiben diese Bestimmungen aber vielfach 
auf dem Papier — kein Wunder, daB die Zahl der Teilnehmer an den Schulspielen 
an vielen Anstalten kaum 10 bis 20 °/o der Schiilerzahl betragt.

Was die Form der Korperlibungen betrifft, so haben die Anschauungen 
der Gelehrten und Fachlente in den letzten Dezennien eine groBe Umwalzung
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erfahren, der bis jetzt unsere maBgebenden Faktoren zu wenig Aufmerksamkeit 
schenkten. Darum mussen wir bei diesem Punkt etwas langer verweilen. Auch 
hier ist es untunlich, nahere Details anzugeben, zumal die Literatur dieses 
Gegenstandes eine recht ansehnliche ist. Jedenfalls ist es klar, daf.i nach dem 
heutigen Stande der Wissenschaft, unsere bis jetzt giltigen Unterrichtsplane und 
Instruktionen fiir das Turnfach an Mittelschulen, in vielen Punkten veraltet sind. 
Vor allem wurde durch physiologische und arztliche Untersuchungen (von Marey 
Lagrange, Mosso, F. A. Schmidt u. a. m.) erwiesen, daB wir gerade in den 
Bewegungsspielen das beste Mittel zur Forderung der Entwickelung jugend- 
licher Kreislaufs- und Atmungsorgane besitzen. (Wie hoch man seit Gutsmuths 
den erzieherischen Wert der Jugendspiele anschlagt, dariiber brauche ich 
mich in dieser bohen Versammlung wohl nicht zu verbreiten.) Somit diirfen 
wir uns aber nicht mehr damit begniigen die Spiele auf die kleine Schar der 
freiwilligen Teilnehmer (die ohnehin meistens naturgemaB von den Gesiindesten 
gebildet wird) zu beschranken. Wir werden vielmehr, soweit es die Verhaltnisse 
zulassen, die Spiele ófters, ja in der warmeren Jahreszeit regelmaBig, im Verlaufe 
der obligatorischen Turnstunden veranstalten, und zwar nicht nur der Demon- 
stration der Spielregeln wegen, wie es aus der bisherigen Instruktion hervor- 
zugehen scheint, sondern um dereń hygienisch-erzieherischen Wert zur Geltung 
zu bringen. Aus der Erfahrung mehrerer galizischen Mittelschulen, die es seit 
einem Jahrzehnt versucht haben, die erwahnte Bestimmung der Instruktion in 
stark erweitertem Sinne zu deuten, kann ich nur beifugen, daB dadurch das 
Interesse der Jugend am Turnunterricht sehr gestiegen, der Prozentsatz der 
Befreiungen vom Turnen aber gefallen ist; die Teilnahme an den freiwilligen 
Schulspielen wurde verdoppelt oder verdreifacht — es kamen namlich diejenigen 
hinzu, die von Haus aus spielscheu waren, in der obligatorischen Turnstunde 
dennoch dem Reiz des Spieles allmahlich anheimfielen. Eine ab und zu ver- 
anstaltete Demonstration der Spielregeln hatte das nie erreicht.

Immerhin laBt es sich nicht leugnen, daB solche auf dem Schulhofe einiger- 
maBen improvisierte Spiele noch nicht dasjenige bieten konnen, was die Jugend 
braucht. GroBere Spiele z. B. (wie Schlagball oder gar FuBball) konnen unter 
solchen Umstanden meistens nur en miniaturę ausgefiihrt werden — und es sind 
ja hauptsachlich die groBen Spiele, die fiir die Mittelschuljugend passen. Mehr 
wiirden nur pflichtmaBige Spiele auf groBen Spielplatzen auBerhalb 
der Stadt bieten, wie sie seit jeher in England, seit den Siebzigerjahren aber 
auch in Braunschweig sich bestens bewahrt haben. Um die Sache allmahlich ein- 
zuleiten, eignet sich am besten der obenerwiihnte Antrag einer obligatorischen 
Spielstunde, wie sie in vielen preuBischen Stadten statt der dritten Turn
stunde besteht.

Auch spor tli che Ubungen, zumal aus dem Bereiche der sogenannten 
leichten Athletik, verdienen durchaus mit in den Tumbetrieb hereingezogen zu 
werden. Dieselben haben, jede Ubung fur sich, ein Pendant unter den eigentlichen 
Turniibungen; die Art der Ausfuhrung aber wurde (durch freie Wettbewerbung 
und Schatzung ausschlieBlich nach dem ziffernmaBigen Erfolg) zu einer in 
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turnerischen Kreisen unbekannten Vollendung entwickelt. So kam es, dafi heut- 
zutage die richtige Technik des Springens, Laufens, Schnellgehens, Werfens von 
den strebsamen Turnern den Sportsleuten abgewonnen werden muB. Diese Tatsache 
muB auch im Schulbetrieb ihren Ausdruck finden, und man versucht es auch 
schon in Deutschland.

Wahrend die genannten Ubungsarten vorzugsweise den Inhalt der Turn
stunden im Freien bereichern, kann auch das Hallenturnen so manches Niitzliche 
aus dem Sportgebiete schbpfen. So soli z. B. die in letzter Zeit so mannigfaltig 
entwickelte Kunst der personlichen Verteidigung schon aus rein utilitaren 
Griinden einen notwendigen Bestandteil der allgemeinen Bildung ausmachen. Und 
ihre Eingliederung in den Turnbetrieb ist gar nicht schwierig. So habe ich seit 
Jahren (und zwar mit dem besten Erfolg) versucht, den Faustkampf (in der Form 
der Bose franęaise) ais Freiubungen einzufiihren. Dasselbe gilt von vielen 
Ubungen aus dem Bereiche des japanischen Jiu-jitsu (nach dem Vorgange der 
Mrs. W a 11 s, London). In die feineren Details geht man natiirlich naher nur 
mittels ab und zu veranstalteter Riegen- oder Kiiriibungen ein.

Aus ahnlichen Griinderi sollen auch Rettungsiibungen in keinem System 
der korperlichen Erziehung fehlen. Die wichtigsten Formen (Klettern, Herablassen 
und Tragen von Verwundeten und Ohnmachtigen) passen so gut in das Programm 
einer gewohnlichen Turnstunde in der Halle, daB man sie ohneweiters mit ein- 
gliedern kann. Vor kurzem wurden (auf Veranlassung des Landesverbandes der 
freiwilligen Feuerwehrvereine) an einigen Mittelschulen Galiziens Feuerwehr- 
iibungen ais fakultative Beschaftigung eingefiihrt. Wie sich diese Neuerung 
bewahrt, wird wohl erst die Zukunft zeigen.

Aufier den obigen Anderungen, die das eigentliche Turnen noch wenig 
alterieren, hat die moderne Forschung viel tiefer greifende Reformen ins Auge 
gefaBt, indem die Basis selbst des herrschenden Turnsystemes einer eingehenden 
Revision unterzogen wurde. Es hat sich herausgestellt, daB die preuBischen 
Gelehrten der Sechzigerjahre allzuleicht mit der Verurteilung des Ling- 
Rotsteinschen Gymnastiksystems fertig waren. Seit den Achtzigerjahren erfolgt 
nun eine vdllige Rehabilitation des schwedischen Turnens, an der in 
der ersten Reihe namhafte Physiologen und Arzte eifrig arbeiten. Demeny und 
Tissió veranlaBten eine Reform in dieser Richtung in Frankreich, Mosso in 
Italien. Dann folgten Belgien und Danemark, das letztere auf Grund lOjahriger 
Arbeit einer aus Gelehrten und Fachleuten zusammengesetzten „Gymnastik- 
kommission“. Heutzutage ist das Problem: „Schwedisches oder deutsches Turnen?“ 
die beliebteste Streitfrage in den Fachkreisen und es gibt wohl kaum ein 
Kulturland, wo sie nicht lebhaft erórtert wiirde. Trotzdem die Meinungen 
dariiber meistens noch geteilt sind, ist es dennoch auch in der Prasis immer das 
schwedische Turnen, das jahraus jahrein uberall an Boden gewinnt. Dies gilt 
sogar von Deutschland, welches sich aus geschichtlichen und patriotischen Griinden 
am langsten ablehnend verhielt. Auch da aber gelang es Prof. F. A. Schmidt, 
fiir so manches Niitzliche aus Lings System das richtige Yerstandnis zu wecken.
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Wenn wir nun versucheu, an der Hand jener Diskussionen die wichtigsten 
Vorteile des schwedischen Systems kurz zusammenzufassen, so sind dies ungefahr 
fol gen de:

1. Wissenschaftliche Einteilung des Ubungsstoffes;
2. Befreiung desselben vom Ballast unniitzer Elemente (akrobatische Scliau- 

stiicke, iibertriebene Kraftanstrengungen);
3. Sinnreiches und systematisch.es Vorgehen, um korrekte Haltung und weiten 

Brustkorb zu erzielen;
4. Hygienischen Anforderungen entsprechende Reihenfolge der Ubungen im 

Verlauf einzeluer Turnstunden;
5. Praktische raum- und zeitsparende Konstruktion der Turngerate;
6. Bessere Zeitausniitzung, da die Ubungen fast durchweg die ganze oder 

die halbe Klasse auf einmal beschaftigen.
Nun sind dies offenbar keine Behauptungen, an denen man gleichgiltig 

vorubergehen kónnte. Nach meinem zweimaligen Aufenthalte in Schweden sowie 
nach der Erfahrung in unserem Lande 0 kann ich obigen Thesen nur beipflichten.

Selbstverstandlich ist die aufgeworfene Frage allzu wichtig und kompliziert, 
ais daB man dieselbe im Laufe einiger Stunden oder Tage Ibsen kónnte, zumal 
wenn es gilt, genau festzustellen, was aus unserem heutigen Vorgang zu ver- 
werfen, was aber zu behalten ist, schlieBlich was von den schwedischen Prinzipien, 
Ubungselementen und Geraten annehmbar erscheint. Ais den einzig richtigen 
Weg erachte ich (nach dem erwahnten Vorgang in Danemark) die Bildung einer 
Kommission, bestehend aus Arzten, Physiologen, Padagogen und Turnlehrern, die 
an der Hand eingehender, jahrelanger, teilweise in Schweden selbst ausgefuhrter 
Studien die Grundlagen neuer Lehrplane und Instruktionen (eventuell eines 
offiziellen Turnbuches) ausarbeiten wiirde.

Damit verlassff ich nun den eigentlichen Turnunterricht, um noch etwas bei 
den fakultativen korperlichen Ubungen der Jugend zu verweilen. An den meisten 
unserer Schulen bestehen dieselben nur in Spielen und Ausfliigen. Das ist nun 
entschieden zu wenig, zumal wenn man die Sache nicht nur vom hygienischen, sondern 
auch vom erzieherischen Standpunkt betrachtet. Wenn unsere Erziehung einiger- 
maBen Anspriiche auf den Titel einer „allgemeinen* 1 machen soli, dann gehórt 
in ihren Zyklus durchaus auch Handarbeit auf dem Felde sowie in der 
Werkstatte. Dank der grolJherzigen Initiative des unvergeBlichen Freundes 
der Jugend, weil. Professor H. Jordan, haben wir in Galizien schon seit drei 
Jahren eine immer wachsende Reihe von sehr gut gedeihenden Schulwerkstatten. 
Hoffentlich wird diese Institution allmahlich eine erfreuliche Wendung in den 
Neigungen unserer Jugend hervorrufen, welche jetzt allzu massenhaft den 
Mittelschulen zustrómt, um dann Beamtenposten aufzusuchen, praktische, pro-

!) In Galizien wurde in vielen Volksschulen das schwedische Turnen, ein gemischtes System 
aber auch in den Turnvereinen seit 1902 eingefiihrt. An einigen Mittelschulen macht man Versuche 
mit einzelnen schwedischen Ubungen und Geraten, soweit es sich eben mit dem giltigen Lehrplan in 
Einklang bringen laBt.

4

systematisch.es
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duktive Beschaftigungen dagegen verabscheut. — Bei weitem nicht so eifrig wird 
bisher die Handarbeit im Freien betrieben: nur vereinzelte Versuche von 
Lehrero und Jugendspielvereinen sind heutzutage zu verzeichnen. Und es ist 
ja unendlich leichter, diese Ubungen an jeder Schule einzubiirgern, ais die 
einfachste Schulwerkstatte anzulegen. Die Kosten sind sehr gering, ja die Sache 
bringt Ersparnisse in den Schnleinrichtungskosten; auch bedarf es kaum einer 
besonderen Schulung des Lehrers, wenigstens was die einfacheren Arbeitsformen 
anbelangt. An einer jeden Anstalt finden sich immer wieder Gelegenheiten zu 
derartigen Beschaftigungen. Ob es da gilt, den Schulhof zu nivellieren, an dessen 
Randem Baume anzupflanzen, einen botanischen Garten anzulegen, oder einen 
Spielplatz auBerhalb der Stadt (samt Pavillon fiir Gerate etc.) einzurichten — 
immer gibt es dabei mannigfache, anregende und sehr gesunde Arbeit in Hiille 
und Fiille. Man miiBte nur manche veraltete Vorurteile beiseite legen. Das Ver- 
haltnis des Schulers zur Schule wiirde dadurch nur gehoben. Gegen selbst- 
gearbeitete gemeinniitzige Einrichtungen wird sich z. B. kaum mehr der 
jugendliche Vernichtungstrieb wenden, den wir bisher leider so haufig beob- 
achten miissen.

Mit dem Schwimmunterricht steht es bei uns noch recht schlimm. Nur 
hie und da, in kleineren an Fliissen oder Teichen gelegenen Stadten kann irgend 
ein nennenswerter Teil der Jugend schwimmen. Von Schulwegen geschieht aber 
dafiir meistens wenig, und die Hilfe des Staates beschrankt sich auf einige 
Gratisplatze pro Jahr an den (manchmal schlecht eingerichteten) Militar- 
schwimmschulen. Nun ist die Einrichtung guter Schwimmschulen ziemlich kost- 
spielig und die meisten Stadtverwaltungen konnen kaum daran denken, den 
Bedarf daran selbstandig zu decken. Da die Sache aber entschieden fiir das 
allgemeine Wohl sehr wichtig ist (schon wegen der vermehrten Moglichkeit, viele 
Menschenleben zu retten), hat meines Erachtens der Staat die Pflicht, darin 
Aushilfe zu leisten.

Noch mehr vielleicht wird das vom SchieBunterricht gelten, da damit 
schon ganz unmittelbar Staatsinteressen gefórdert werden. Die modernen 
Bestrebungen, den Militardienst selbst móglichst einzuschranken, dafiir aber einen 
Teil der Militarerziehung in die Schule heriiberzuschaffeń, sollen im allgemeinen 
nur freudig begriiBt werden und es ist recht erfreulich, daB dieselben auch in 
Osterreich sich geltend zu machen beginnen. Einer der ersten Schritte in dieser 
Richtung bestande aber in der Errichtung von SchulschieBstatten.

Die Frage der richtigen Ausbildung der Lehrkrafte fiir das 
gesamte Gebiet der korperlichen Erziehung ist eine ziemlich komplizierte. Sie 
zerfallt in eine verhaltnismaBig schwierigere Aufgabe, ein tiichtiges Lehrpersonal 
fiir das Turnfach selbst zu bekommen, und anderseits, die Heranbildung von 
Lehrern, die alsNebenbeschaftigungdieUberwachung von mannigfachen fakultativen 
Ubungen (Spielen, Ausfliigen, Handarbeit etc.) iibernehmen konnten.

Nun sind die beiden Seiten so mancher Verbesserung bediirftig. Die Anzahl 
der Turnkurse fiir Lehramtskandidaten muB unbedingt bedeutend vermehrt 
werden. Dann aber seien nur diejenigen Kandidaten zur Priifung zuzulassen, die 
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den Kurs mitgemacht haben. Nur auf diese Art und Weise konnen die Priifungs- 
kommissionen vom schwer zu lósenden Dilemma befreit werden, die meisten 
Kandidaten abzuweisen oder aber schlecht geschulte Lehrer „aus Mitleid" zu 
approbieren.

Aulier dem Mangel an Fachkenntnissen besitzt der jet.zige Durchschnitts- 
turnlehrer an der Mittelschule einen anderen Fehler. Seine allgeineine Bildung 
ist nicht derjenigen der iibrigen Lehrkrafte ebenburtig. Und daran leiden: sein 
Verhaltnis zu den Schiilern, zur Direktion und zu den Fachkollegen, wie auch 
das Ansehen des Turnfaches selbst. Die Sache lielie sich allmahlich andern. Nur 
mussen wir uns unser Ideał in dieser Hinsicht vergegenwartigen und alle 
moglichen Malinahmen treffen, um uns demselben zu nahern. Dieses Ideał 
nun ist kein einseitiger Turnkiinstłer, der doch meistens zu Ubertreibungen 
(Akrobatik etc.) neigt, sondern ein akademisch gebildeter Turnlehrer, 
der gleichzeitig irgend ein anderes Lehrfach betreibt. Sobald dieser 
jetzt noch seltene Typus mehr in den Vordergrund tritt, erhalt nicht nur das 
Turnen eine ganz andere Stellung in der Schule, sondern der turnende Lehrer 
bekommt zugleich eine viel tiefere Einsicht in die Seelen seiner Schiiler und 
einen stark erhohten Einfluli auf dieselben: man lemt doch erst beim Spiel die 
Kinder richtig kennen.

Damit kommen wir aber zur Forderung groiitmoglicher Erleichterungen fiir 
diejenigen Lehramtskandidaten, die, nach Beendigung der Universitat, das Tum- 
facli ais einen ihrer Gegenstande aufnehmen mochten. Die Turnstunden sollen 
durchaus besser bezahlt werden (zum mindesten den mathematisch-naturwissen- 
schaftlichen gleich) da dieselben erfahrungsgemaU den Lehrer sehr ermiiden. Dann 
sollen die Priiftmgskommissionen fiir das Turnfach solchen fiir die iibrigen Lehr- 
facher angegliedert werden. Auch die „Turnkurse' sollten keinen Appendix 
der Universitat, sondern einen integrierenden Bestandteil der Vorlesungsprogramme 
an der philosophischen Fakultat bilden. Die theoretischen Grundlagen der kórper- 
lichen Erziehung wurden dann von einem habilitierten Dozenten vor- 
getragen. Diese Forderungen sind nur eine einfaclie Konseąuenz der jetzigen 
Anschauungen, denen gemali die Lehre von der korperlichen Erziehung keine 
„Fertigkeit“ mehr, sondern ein der allgemeinen Padagogik zum mindesten eben- 
biirtiger (weil auf exakter Basis ruhender) Wissenszweig ist.

Was die Spielleiterkurse (auch Kursę fiir Handarbeit etc.) anbelangt, 
so sind dieselben immer noch nur private (von Jugendspielvereinen u. dgl. ver- 
anstaltete) Einrichtungen. Da aulierdem der Lehrer heutzutage zu karg fiir 
seinen Zeitaufwand und seine Miihewaltung bei solchen Beschaftigungen entschadigt 
wird, diirfen wir es ais natiirlich betrachten, dali zu wenig Lehrer diesen undank- 
baren Weg einschlagen wollen. Regelmal3ige staatliche Spielkurse sowie 
allerlei Begiinstigungen, vor allem aber ausreichende Besoldung der Spiel
leiter sind die einzigen Mittel zur Behebung dieser Mangel.

Neben der Lehrerausbildung ist natiirlich auch die geeignete Uber- 
wachung ihrer Arbeit von gróliter Wichtigkeit. An einer jeden Anstalt soli 
dieselbe dem Schularzte obliegen (der vor der Erlangung seines Postens ein 

4*
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Examen aus der Theorie der korperlichen Erziehung ablegen soli). Dann aber 
ist eine regelmaOige hygienische Aufsicht iiber grbfiere Schuldistrikte ins Auge 
zu fassen. Und dafiir sollen hygienische Landesschulinspektoren 
sorgen, die zugleicb in den Landesscliulbehórden alle hygienischen und die 
kbrperliche Erziehung betreffenden Referate iibernehmen wurden.

In der Sache der Heranziehung des Elternhauses zur Mitarbeit mit 
der Schule um das kbrperliche Wohl der Jugend, kann ich mich noch kiirzer 
fassen. Da das Elternhaus — auch in den gebildeten Kreisen — meistens in 
hygienischen sowie padagogischen Fragen ganzlich unwissend ist, bleibt es wieder 
naturgemafó dem Gemeingeist der Lehrer (und des Schularztes) iiberlassen, die 
Eltern zu Bundesgenossen der Schule zu machen.

Das erste der dazu fiihrenden Mittel erblicke ich in der Verteilung 
hygienischer Flugschriften bei der Schiileraufnahme. Die Ausgabe hiefiir 
wurden ja hygienische und verwandte Vereine gern iibernehmen.

Sogenannte „Elternabende“ bilden eine weitere Einrichtung, die dazu 
geeignet ist, in den Flugschriften nur kurz angedeutete Thesen genauer zu 
studieren und einem Meinungsaustausch zu unterwerfen. Fast iiberall, wo man 
damit Versuche in richtiger Weise gemacht hat, haben sich dieselben auch 
gut bewahrt.

Auch hygienische Vortrage fiir Schiiler kónnen sehr viel zur Klarung 
der Anschauungen und zur Verbesserung der Gepflogenheiten im Elternhaus bei- 
tragen. Ubrigens, was die Eltern auch nicht aus eigener Uberzeugung tun, das 
werden sie ófters ihren Kindern zuliebe leisten.

Bisher handelte es sich um Verbesserungen, die den Wirkungskreis eines 
einzelnen Hauses nicht iiberschreiten. Man kann aber auch weiter gehen und 
ein planmaBiges Zusammenwirken gro (j er er Elternvereinigungen fiir das Wohl 
der Schiiler erzielen. Dies geschieht am besten durch die Bildung von jugend- 
freundlichen Vereinen, dereń Wirkung in hygienischer Richtung ungefahr 
folgende Aufgaben umfassen soli:

1. Beratungen iiber hygienische und padagogiscbe Fragen;
2. Errichtung und Erhaltung von Schiilerinternaten, die der manchmal 

schrecklichen Wohnungsnot und dem Mangel an geeigneter Ernahrung sowie 
hauslicher Obhut abhelfen wurden. Wo die Internate aber noch nicht bestehen 
oder doch nicht ausreichen,

3. Nahrungsverteilung fiir die unbemittelte Jugend und
4. Fiirsorge und Obdach fiir schlecht wohnende Schiiler wahrend der schul- 

freien Zeit;
5. Spielplatzanlagen und Organisation der Jugendspiele, Ausfliige etc., Schul- 

werkstatten etc.
Wie bekannt, gedeihen derartige Vereine in vielen Stadten recht gut. Es 

gilt nur, die Aktion zu verbreiten, um die Einrichtungen von so grofóer Wichtigkeit 
allgemein zu machen.

Somit bin ich am Ende meiner Erórterungen. Eines ist nur noch hinzuzufugen: 
dali die samtlichen hier gestellten Antrage keine bloBen persónlichen Meinungs- 
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auOerungen sind. Alle bildeten wiederholt den Gegenstand griindlicher Diskussion 
in unserem Lande und Resolutionen im Sinne der hier vertretenen Ansichten 
waren von namhaften Versammlungen (IX. und X. Arzte- und Naturforschertag, 
1900 und 1907, Generalyersammlungen des MittelschuUehrervereins) angenommen, 
im Jahre 1903 sogar in einem eingehenden, an den k. k. Landesschulrat in 
Lemberg gerichteten Memorandum begriindet.

Antrage.
I. Der Hygiene der Schulgebaude sollte mehr Aufmerksamkeit gewidmet, 

vor allem aber sollen nie Schulen in gemieteten, nicht eigens fiir Schulzwecke 
gebauten Lokalen untergebracht werden.

II. Die Mittelschulen brauchen ein qualitativ wie quantitativ besseres 
Dienstpersonal, damit die Gebaude haufiger und griindlicher gereinigt werden 
konnen.

III. Die Entfernung der Schiiler aus den Klassenraumen und Ltiftung 
der letzteren wahrend der Pausen sollen mit aller Strenge durchgefiihrt werden.

IV. Die innere Einrichtung der Schulen (Schulbanke etc.) soli durch 
den heutigen Anforderungen entsprechende Vorschriften geregelt werden.

V. Jede Schule soli mit einer Turnhalle und einem Tum- und Spiel- 
platz versehen sein.

VI. Der Staat soli daran mitarbeiten, Spielplatze fiir die Mittelschul
jugend zu besorgen, jedenfalls sollen militarischeUbungsplatzein geeigneten 
Stunden den Schulspielen dienen.

VII. Die Unterrichtspausen sollen tunlichst vollstandig zur ausgiebigen 
Bewegung im Freien ausgeniitzt werden. Sie sollen also nie kiirzer ais 10 Minuten 
sein; auch mache man den Spielplatz tunlichst das ganze Jahr hindurch zuganglich.

VIII. Der obligatorische Turnunterricht werde auf drei Stunden pro Woche 
erweitert, mit der Bestimmung, daO die dritte Stunde den Bewegungsspielen 
gewidmet wird.

IX. Die Vorschriften der Ministerialverordnung, Erleichterungen des 
Unterrichts an den Spielnachmittagen etc. betreffend, sollen genauer 
durchgefiihrt werden.

X. Geeignete Formen von Spiel und Sport sollen auch in den Turn
stunden haufige Anwendung finden, ebenso wie Ubungen aus dem Bereiche der 
persónlichen Verteidigung und Rettungsiibungen.

XI. Eine aus Gelehrten und Fachmannern bestehende Kommission werde 
damit betraut, an der Hand eingehender Studien iiber die Notwendigkeit eventueller 
tiefergreifender Anderungen des Turnsystems ihr Urteil zu fallen.

XII. AuOer der Errichtung von Schulwerkstatten, ist eine Anregung 
der Schulleitungen zur Einfiihrung von Handarbeit im Freien erwiinscht.

XIII. Fiir die Mittelschiiler allgemein zugangliche Schwimmschulen 
sowie SchieOstatten sollen auf Staatskosten errichtet werden.
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XIV. Die Zahl der Turnkurse an den Universitaten soli bedeutend 
yermehrt, die Teilnahme an denselben aber fur die angehenden Turnlehrer 
obligatorisch gemacht werden.

XV. Damit das Lehramt des Turnfaches allmahlich in die Hande aka
demiach gebildeter Lehrer iibergehe, seien sowohl das betreffende 
Studium, wie auch die Priifungen ganzlich der Fakultat angegliedert, die Vortrage 
iiber die Theorie der korperlichen Erziehung aber einem habilitierten Dozenten 
anvertraut.

XVI. Kursę fiir Spielleiter, Leiter von Schulwerkstatten u. dgl., sollen 
regelmaliig auf Staatskosten veranstaltet werden.

XVII. Eine standesgemaBe Entschadigung sowohl der Turnlehrer, wie 
auch der bei den fakultativen Korperiibungen Aufsicht fiihrenden Lehrkrafte, 
ist fur das Gedeihen der Sache unumganglich.

XVIII. Samtliche Zweige der korperlichen Ausbildung sowie der Schul
hygiene iiberhaupt, sollen in jeder Anstalt vom Schularzt, in grbOeren Schul- 
bezirken aber auOerdem vom arztlichen Landesschulinspektor beauf- 
sichtigt werden.

XIX. Das Elternhaus soli von der Schule zur gemeinsamen Arbeit fiir die 
kórperliche Entwicklung der Schiiler angeregt werden

1. durch bei der Schiileraufnahme verteilte Flugschriften;
2. durch Veranstaltung von ,.Elternabenden“;
3. (mittelbar) durch Vortrage fur die Schiiler;

4. durch Bildung von standigen Organisationen von Eltern, Lehrern und 
Schulfreunden.

B.

Die kórperliche Ausbildung der Mittelschuljugend geschieht durch Turnen, 
Spiele, Ausfliige, Baden, Schwimmen und andere Ubungen.

Wiewohl nun an den Mittelschulen alle diese Mittel, wenigstens den 
Ausweisen der Jahresprogramme nach, zur Anwendung kommen, sind wir doch 
weit davon entfernt, mit den erzielten Resultaten vollkommen zufrieden zu sein. 
Die Ursache dessen diirfte wohl nur in der Art und Weise liegen, wie 
gearbeitet wird.

Das Bedurfnis einer genauen Revision der bisherigen Systeme, Methoden 
nnd Einrichtungen und dereń Erganzung, entstanden durch den machtigen Auf- 
schwung der wissenschaftlichen Arbeiten der letzten Zeit auf diesem Gebiete, 
macht sich geltend. Ohne den ganzen Gegenstand erschópfend behandeln zu 
wollen, erlaube ich mir folgende Antrage zur Verbesserung der herrschenden 
Zustande zu stellen.
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I. Das Turnen sei obligat an allen Mittelschulen fiir alle 
Schiiler und es werde ihm noch eine dritte Stunde wóchentlich 
gewidmet.

Fiir schwachliche und mit korperlichen Leiden oder Gebrechen behaftete 
Schiiler sollten besondere Turnstnnden eingefuhrt werden, in welchen dieselben 
ihrem korperlichen Zustande gemalS beschaftigt und behandelt werden konnten, 
Das Versetzen in diese besonderen Ahteilungen wiirde nur auf Grund eines 
arztlichen Zeugnisses geschehen.

Die Notwendigkeit der dritten Turnstunde ist schon in vielen Staaten 
anerkannt und durch Einfiihrung praktisch erprobt worden (in Deutschland, 
Schweden u. a.).

Die dritte Turnstunde sollte in jeder Klasse auch zum Unterrichte in der 
Gesundheitslehre beniitzt werden und in der vierten und vorletzten Klasse sollte 
alles, was die Schiiler in den Vorjahren aus der Hygiene gelernt haben, in einer 
wbchentlichen Stunde wiederholt, vervollstandigt und iibersichtlich zusammen- 
gefai.it werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines einschlagigen Lehr- 
buches, enthaltend das Wichtigste aus der Anatomie, Physiologie und Gesundheits
lehre fiir jede Stufe der Mittelschule.

Der Turnlehrer hat bei den Leibesiibungen die beste Gelegenheit, die Schiiler 
iiber den Bau ihres Korpers zu belehren und sie auf die Gesundheitspflege 
aufmerksam zu machen j er ist in erster Reihe dazu berufen, auch theoretische 
Vortrage iiber die Gesundheitspflege systematisch abzuhalten.

Die Notę aus dem Turnen und aus der Gesundheitslehre zusammengenommen 
sollte melir ais jetzt beriicksichtigt werden.

Der Lehrplan des Turnens soli gemali den neuen Forschungen 
und Erkenntnissen in der Bewegungslehre, der Physiologie und 
der Hygiene des menschliclien Korpers revidiert und erganzt, 
die Ubungen sollen mit Riicksichtnahme auf die Entwicklung 
und das Wachstum des jugendlichen Korpers auf die einzelnen 
Klassen verteilt werden.

Aus dem Lehrplane miissen alle allgemeinen Kraftiibungen, mit denen der 
Akt der Pressung verbunden ist und auch solche, welche auf grobe Muskelkraft 
zieleń, ausgeschlossen werden. Alle Geschicklichkeitsubungen, die an Akrobatik 
erinnern und solche, welche mit einer schlechten Kórperhaltung verbunden sind, 
miissen gleichfalls ausgeschieden werden. Ais solche sind diejenigen zu betrachten, 
boi welchen die Einengung des Brustkorbes, das Einsenken des Halses und des 
Kopfes und die Rundung des Riickens vorkommen.

Aus den vielen Bewegnngsmbglichkeiten sollen in den Lehrplan nur Ubungs- 
formen von einer wissenschaftlich nachgewiesenen, bestimmten Wirkung auf- 
genommen werden und neben diesen sind auch solche aufzunehmen, die eine 
schone Kórperhaltung und schóne Kórperbewegungen bezwecken. Hiezu sind 
besonders solche Rumpfubungen geeignet, welche die Kraftigung der Riicken- 
muskulatur anstreben und zur Kraftigung der Bauchmuskulatur dienen. Solche 

gefai.it
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Rumpfiibungen sind nicht nur ais Frei-, sondern auch ais Geratiibungen in jeder 
Turnstunde mit besonderer Aufmerksamkeit vorzunehmen.

Im Lehrplane sollten auch die Atmungsubungen berncksichtigt werden.
Die Rumpf- und Atmungsubungen sind dem schwedischen Turnen zu ent- 

nehmen. Den Wert und die Wichtigkeit derselben beweisen ausfuhrlich Dr. F. A. 
Schmidt in seiner „Physiologie der Leibesiibungen “, G. Demeny in seinen 
Biichern „Les Bases scientiąues de 1’ ćducation physique“ und „Mecanisme et 
óducation de mouvements“, Prof. Dr. Mosso in seinen Schriften iiber Leibes
iibungen u. a.

Beim Turnen sollen alle Schiiler die ganze Stunde hindurch beschaftigt sein, 
was am besten durch Gemeiniibungen erzielt wird. Auf die Gemeiniibungen sollte 
daher im Lehrplane ein noch gróBeres Gewicht gelegt werden, so dali sie Stiitz- 
und Hangiibungen in móglichst groBer Gemeinschaft (von der Halfte oder vom 
Viertel der Schiilerzahl) insbesondere auf der Unterstufe ausgefiihrt werden. 
Deswegen sollten von diesen Ubungsgruppen nur gefahrlose Ubungen, die ohne 
Hilfeleistung moglich sind, im Lehrplane bleiben.

Alle zum Schulturnen geeigneten Ubungsformen sollten genau beschrieben 
und durch Zeichnnngen erlautert werden, wobei auch fehlerhafte Ausfiihrungen 
dargestellt werden miiBten. Die Ubungen an den Geraten sollten in erster Reihe 
nach ihren physiologischen Wirkungen im Lehrplane aufgezahlt sein unter 
Hinzufiigung der Gerate in zweiter Reihe. Man soli die Gerate den korperlichen 
Ubungen anpassen und nicht nach allen Ubungen suchen, die an einem Gerate 
moglich sind.

Es sei noch bemerkt, daB alle diese Anderungen auf Grund der jetzigen 
Lehrplane und unter Beibehaltung fast aller jetzt gebrauohten Turngerate 
geschehen sollten.

Der Betrieb der Turniibungen und die Verteilung derselben 
in der Turnstunde muB im Einklang mit den physiologisch- 
hygienischen Gesetzen vor sich gehen.

1. Beim Turnen soli in jeder Stunde der ganze Kórper durch die gróBtmógliche 
Arbeit allseitig durchgearbeitet werden, um den Blutumlauf zu beleben und den 
Stoffwechsel im Kórper anzuregen.

2. Der Schiiler soli nicht durch das Turnen merklich ermiidet, sondern im 
Gegenteil aufgefrischt werden und die Turnstunde soli trotz der groBen kórper- 
lichen Arbeit. eine Erholung nach der geistigen Arbeit sein.

Diese zwei Gegensatze lassen sich in folgender Weise vereinigen:
a) Die groBe Muskelarbeit wird auf alle Muskeln des Kórpers verhaltnis- 

miiBig gleich verteilt, so daB jede Muskelgruppe nur soviel arbeitet, daB sie 
nicht viel ermiidet, aber der Stoffwechsel in ihr angeregt und vergróBert wird.

b) Nacb der Arbeit muB jeder Muskelgruppe Zeit zur Erholung gelassen 
werden und dies soli auf zweifache Art geschehen:

«) die Muskelgruppen arbeiten kurze Zeit, das heiBt fiir jede Muskel
gruppe werden zwei, hóchstens drei Ubungen mit kleinen Pausen zum 
Ausruhen bestimmt;
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3) die Muskelgruppen werden abwecliselnd beschaftigt; wahrend die eine 
arbeitet, rnhen die anderen aus und erholen sieli nach der Arbeit;

t) diesen lokalisierten Ubungen folgen gleich solche, die den ganzen 
Korper in Anspruch nehmen und die den Blutandrang aus den friiher 
arbeitenden Kbrperteilen ableiten und gleichmaDig im ganzen Korper 
verteilen.

Diesen Grundsatzen gemaR diirfte sich die Einteilung einer Turnstunde in 
folgender Weise gestalten:

1. Durch angemessene Ordnungsiibungen werden die Schiiler zu den Frei- 
ubungen aufgestellt, dann werden Arm-, Rumpf- und Beiniibungen ausgefiihrt, 
wobei auf die Beiniibungen die grólJte Riicksicht genommen wird.

Durch die leichten Freiiibungen soli der Blutstrom belebt und durch die 
Beiniibungen vom Kopfe (welcher bei geistiger Arbeit iiberblutet war) zu den 
unteren Korperteilen abgeleitet werden.

2. Den Beiniibungen sollen zwei, hochstens drei Hangiibungen folgen, die 
nicht nur zur Kraftigung der Armmuskulatur, sondern auch hauptsachlich zur 
Kraftigung der Schulter-, Schulterblatt- und Brustmuskulatur und zur Erweiterung 
des Brustkorbes dienen. (Streckhang, Ubungen im Streckhang und Beugehang).

3. Es folgen nun einige Ubungen, die den ganzen Korper beschaftigen. (Gang- 
und Hiipfarten mit Armtatigkeiten, Gleichgewichtsiibungen.)

4. Diesen allgemein wirkenden Ubungen folgen wieder lokalisierte Ubungen 
des Rumpfes, a) fiir die Riicken- und Schulterblattmuskulatur, b) wechselseitige 
Rumpfiibungen und ę) Ubungen fiir die Vorderseite des Rumpfes, besonders fiir 
die Bauchmuskulatnr.

5. Auf die lokalisierten Rumpfiibungen folgen nochmals allgemein wirkende 
Ubungen (das Laufen und der Sprung mit allen seinen Arten).

6. Den AbschluU der Turnstunde bilden Marschiibungen mit einigen, drei 
bis vier Minuten dauernden Atmnngsiibungen, welche eine rasche Beruhigung der 
Herztatigkeit herbeifiihren.

Bei der Ubung soli die gról.ite Sorgfalt der riclitigen aul.ierlichen Form der 
Ubung, nicht nur seitens des Lehrers sondern auch von den Schiilern gewidmet 
werden; deswegen ist es wiinschenswert, da(3 die Schiiler ihren Korper kennen 
lernen, damit sie die Wirkungen der Ubungen an sich selbst merken und dieselben 
mit willensbewuBter Tatigkeit ausfiihren. Das Turnen sollte Hand in Hand mit 
den Kenntnissen iiber den Bau des Kórpers und der Gesundheitslehre gehen. 
Durch solches Uben wird das Interesse fiir das hygienische Turnen geweckt und 
gesteigert, das Ziel des Turnens sicherer erreicht, endlich werden auch die 
Schiiler angeregt, selbst taglich korperliche Ubungen vorzunehmen.

Im Schulturnen miissen alle athletischen und akrobatischen 
Ubungen den hygienischen Turniibungen weichen.

II. Turnspiele und verwandte Ubungen.
Die Turnspiele sind ais ein das Turnen wesentlich 

erganzendes und mit ihm gleichberechtigtes Mittel der 
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korperlichen Ausbildung z u betrachten und obligatorisch 
v o n allen Schiilern der Mittelschule einmal in der Woche 
in zwei Stunden zu betreiben. Aufier den P f .1 i c h t s t u n d e n 
sei den Schiilern Gelegenheit gegeben, noch einmal in der 
Woche sich an den Spiele n zu beteiligen,

Auch fiir Schwachlinge und mit korperlichen Gebreclien belastete Schiiler 
gibt es eine grof.ie Anzahl von Spielen im Freien.

Mit den Turnspielen ist der Betrieb solcher Turniibungen, die nicht im 
Turnsaale geiibt werden kónnen, zu verbinden. Hauptsachlich sind das die 
Ubungen des Laufens in seinen verschiedenen Formen, manche Sprungarten 
(Schwungseiliibungen, Weitsprung, Dreisprung, Stabsprung), die Wurfubungen 
(Speerwerfen, Ballwerfen, Stein- und KugelstoBen), und andere „volkstiimliche 
Ubungen".

Uberall wo es móglich ist, soli der Mittelschuljugend im Sommer Gelegenheit 
zum Baden, Schwimmen nnd Rndern gegeben werden.

Im Winter sind die Spiele durch winterliche Leibesiibungen im Freien zu 
erganzen. So sind das Schlittschuhlaufen, das Schneeschuhlaufen, das Schlitten- 
fahren sowie verschiedene Spiele im Schnee und auf dem Eise zu betreiben.

Die T urn spiele sollen dem allgemeinen F o r t s c h r i 11 e 
der Spielbewegung g e m a l.’> gewahlt und fiir jede Alters- 
s t u f e b e s t i m m t werden.

Die Turnspiele sollen nur auf geeigneten groflen Platzen im Freien statt- 
finden, damit alle oder mehrere Schulklassen unter der Aufsicht eines oder 
mehrerer Lehrer zu gleicher Zeit Beschaftigung finden.

Die Turnspiele sind .vom Anfange des Schuljahres bis Ende Oktober und 
vom 1. April bis zum Ende des Schuljahres (also 5 Monate) regelmaUig zu betreiben.

DaB dies leicht móglich ist, beweist eine achtzehnjahrige Erfahrung auf den 
Spielplatzen der bóhmischen Mittelschulen in Prag.

Bei giinstigem Wetter kónnen die Turnspiele im Herbste noch langer dauern 
und im Friihjahre friiher anfangen.

Diejenigen Tage, an welchen keine Turnspiele stattfinden kónnen, mógen zu 
Marschiibungen, Wanderungen u. dgl. benutzt werden oder seien Vortragen aus 
der Hygiene oder dem Turnen, dem Besuche von Museen etc. gewidmet.

Die Spiele nebst den verschiedenen oben genannten Leibesiibungen konnten 
und sollten das ganze Jahr iiber gepflegt werden. Ein gutes Beispiel dieser Art 
gibt es in Braunschweig, wo die Turnspiele seit 1872 obligatorisch im Sommer 
und seit etwa fiinfzehn Jahren auch im Winter eingefiihrt sind.

D as Spielen soli obligat, die Wahl des Spieles aber den 
Schiil-ern freigestellt sein. Den Lehrem, die bei den Spielen die 
Aufsicht fiihren, sollen die Spielstunden von der Hóchstzahl ihrer Pflichtstunden 
in der Schule abgerec.hnet und nicht aus den Spielbeitragen der Schiiler vergiitet 
werden. Die Spielbeitriige der Schiiler sollen nur fiir die Mittel, die dem Zwecke 
kórperlicher Ausbildung dienen, verwendet werden.
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III. S chiil erausfliige, Wanderungen, Ferienreisen.
Die Ausfliige und Wanderungen der Schiiler sollten in allen Klassen der 

Mittelschule planmaBig ais Dauermarsche betrieben werden. Ais Regel sollte 
gelten: Jede Klasse muli eine Marschiibung einmal monatlich (das ist neunmal 
im Schuljahre) vornehmen; die Marschiibungen sollen immer in groBere Ent- 
fernung gehen und sich auf die wichtigsten Orte der Umgebung erstrecken. Mit 
den Dauermarschen konnen historische, geographische und naturwissenschaftliche 
Belehrungen verbunden werden, jedoch ist dabei immer auf die physische Leistung 
ais den Hauptzweck das Augenmerk zu richten. Auch Ferienreisen sollten 
orgaiiisiert werden.

Die korperliche Entwicklung der Mittelschuljugend sollte 
kontrolliert und z u diesem Behufe sollten Gesundheitsbogen fiir 
Mittelschiiler eingefiihrt werden.

Der korperliche Zustand eines jeden in die Mittelschule neueintretenden 
Schulers sollte durch einen Schularzt auf Grund einer genauen Untersuchung 
festgestellt und die gewonnenen Daten in einen Gesundheitsbogen eingetragen 
werden. In diesen Bogen sollte alles, was mit der korperlichen Entwickelung 
des Schulers zusammenhangt, insbesondere Krankheiten, die er vor seinem Eintritt 
in die Mittelschule und auch wahrend des Studiums an der Mittelschule iiber- 
standen hat, eingetragen werden.

Die korperliche Entwickelung eines jeden Schulers sollte durch Messungen 
am Anfange jedes Semesters nach bestimmten Regeln und in gleicher Weise an 
allen Mittelschulen festgestellt und in den Gesundheitsbogen eingetragen werden. 
Die Messungen miiBten gewissenhaft und korrekt sein, um den wissenschaftlichen 
Forschungen und der Schiitzung der angewandten Mittel der korperlichen Aus
bildung dienen zu konnen. Auch die Beteiligung des Schulers an korperlichen 
Ubungen und die Notę aus dem Turnen sollten im Gesundheitsbogen Erwahnung 
und Platz finden.

Die Gesundheitsbogen blieben in der Schule aufbewahrt und der Schiiler 
bekame beim Austritt aus der Schule nur die Abschrift davon. Diese sollte beim 
Eintritt in den Militar- oder Zivil-Staatsdienst wie iiberhaupt bei allen offentlichen 
Amtem verlangt wrerden und die Grundlage eines jeden arztlichen Zeugnisses 
bilden.

Zur gewissenhaften Fiihrung der Gesundheitsbogen sei der Turnlehrer ver- 
pflichtet.

Der Turnlehrer soli zu seinem Amte eine griindliche wissen
schaftliche Vorbildung erhalten.

Er soli griindliche Kenntnisse aus der Anatomie, Physiologie und Gesundheits- 
lehre besitzen, die ihn befaliigen, die korperlichen Ubungen mit Vorsicht und 
zielbewuBt zu leiten und die Gesundheitslehre den Schiilern in der Mittelschule 
vorzutragen. Der Turnlehrer soli eine akademische Bildung in der Dauer von 
sechs Semestern besitzen und in allen Arten von Leibesiibungen theoretisch und 
praktisch gut bewandert, sein, wie dies z. B. in Schweden verlangt wird.
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Der Turnlehrer sollte den anderen wissenschaftlichen Lehrern der Mittel
schule gleichgestellt. und das Turnen bei den Staatspriifungen ais Hauptfach in 
eine Gruppe der Priifungsgegenstiinde eingereiht werden. Fiir Turnlehrer, die 
eine solche wissenschaftliche Yorbildnng nicht besitzen, sollten Fortbildungskurse 
errichtet werden.

Zur Verbesserung der korperlichen Ausbildung der Mittel
schuljugend seien Inspektionen eingefuhrt.

Zu Inspektoren sollen padagogisch und fachmannisch gebildete, erfahrene 
Turnlehrer ernannt werden, welche selbst Unterricht erteilen miiBten und auBer 
den Inspektionen dem Landesschulrate auch iiber den Bau und die Einrichtungen 
der Turnsale, der Spielpliitze sowie iiber alles, was die kórperliche Ausbildung 
der Schuljugend anbelangt, ihr fachmannisches Gutachten abzugeben und die 
zweckmaBige Durchfiihrung aller Vorschriften zu iiberwachen hatten.

Die Turninspektoren sollten alles, was die kórperliche Ausbildung der 
Mittelschuljugend betrifft, in Evidenz halten und jedes Jahr iiber den Stand der 
korperlichen Ausbildung an allen in ihren Wirkungskreis gehórenden Mittel
schulen einen ausfiihrlichen Bericht an ihre vorgesetzte Behórde erstatten.

Wie kónnten die Bestrebungen der Schule bei der kórper- 
lichen Ausbildung der Mittelschuljugend durch das Elternhaus 
wirksam unterstiitzt werden?

DaB das Elternhaus fiir das leibliche Wohl der Mittelschuljugend durch 
entsprechende Ernahrung, Kleidung und Wohnung und durch andere Vorkehrungen 
zu sorgen habe, wollen wir ais selbstverstandlich voraussetzen; hier kann es 
sich nur darum handeln, wie das Elternhaus die Schule in der Ausbildung 
der Bewegungs-, Atmungs- und Zirkulationsorgane unterstiitzen kann.

Die erste Bedingung einer rationellen Mitwirkung des Eltemhauses bei der 
korperlichen Ausbildung der Schiiler ist die Kenntnis der von der Schule 
angewandten Mittel. Man sollte also den Eltern Gelegenheit geben, dieselben aus 
eigener Ansicht kennen zu lemen, so wie auch sie auf die Wirkungen und 
Ergebnisse der verschiedenen Ubungen aufmerksam machen, um ihnen dereń 
Wert und Nutzen vor Augen zu fiihren.

Bei den Spielen mid Marschiibungen ist es nicht besonders schwierig den 
Eltern die Einsicht in den Betrieb derselben zu ermoglichen, beim Turnen aber 
wird das Zusehen ohne Stórungen nicht leicht moglich sein; deshalb wird es sich 
empfehlen, den Eltern durch besondere, zu diesem Zwecke oder bei verschiedenen 
Anlassen veranstaltete Vorfuhrungen den Betrieb und die Resultate des Schul- 
turnpis anschaulich zu machen.

Die Eltern sollen die Kórperh altung der Mittelschuljugend 
iiberwachen.

Beim Turnen lernen die Schiiler, wie sie stehen und bei verschiedenen 
Bewegungen den Kórper halten sollen; und auch sonst werden sie seitens der 
Lehrer auf die richtige Kórperhaltung in der Schule aufmerksam gemacht.



— 61 —

Dasselbe sollte auch im Elternhause geschehen, d. i. auf eine korrekte Haltung 
des Korpers der Kinder beim Sitzen, Stehen, Gehen und im Liegen gesehen 
werden, so dal.’) eine sehone Kórperhaltung der Jugend endlich zur Gewohnheit wird.

Die Eltern diirfen die Mittelschuljugend nicht ermiiden und 
sollen ihre Krafte schonen.

Die Mittelschuljugend wird sehr oft im Elternhause ubermaBig angestrengt 
und ermiidet. Dies geschieht durcli den langen Weg zur Schule, durch Aushilfe 
bei verschiedenen hauslichen Arbeiten, durch planloses Lernen fremder Spracben, 
Musikiibungen etc. Am meisten aber erschopft die Jugend langdauernde Sitzarbeit, 
langes Wachen in schlecht ventilierten Raumen und ungeniigender Schlaf. Die 
Eltern sollen der Jugend den Genui.) des Alkohols nicht gestatten und das Tabak- 
rauchen nicht dulden. Alle Erlasse der Schulbehórden in dieser Hinsicht helfen 
sehr wenig, so lange im Elternhause dagegen gehandelt wird.

Die Eltern sollen der Mittelschuljugend Zeit zur ent- 
sprechenden Bewegung im Freien gewahren.

Dazu geniigt nicht taglich ein einstiindiger Spaziergang in der Stadt, sondern 
eine ausgiebige Bewegung in der Dauer von wenigstens zwei Stunden, welche 
den Stoffwechsel belebt und Anregung zum allseitigen Wachstum des Korpers gibt.

Die Eltern sollen der Mittelschuljugend die notige Zeit zum Spielen, Baden, 
Schwimmen, Eislaufen, zu Ausfliigen und anderen korperlichen Ubungen frei lassen.

Sehr wichtig ist die Erholung der Jugend in den Ferien. Die freie Zeit in 
den Sommerferien sollte von der Jugend nur zur Erholung und zu korperlichen 
Ubungen beniitzt werden; die Jugend sollte sich den ganzen Tag im Freien 
bewegen, baden, schwimmen, rudera und Fulireisen machen. Auch sollte die 
Jugend leichte, ihren Kraften angemessene Arbeiten im Garten, in Feld und 
Wald, wo sie dazu Gelegenheit hat, verrichten. Was ein langerer Aufenthalt 
auf dem Lande im Freien mit reichlicher Kost fiir das Wachstum der Kinder 
bedeutet, beweisen die Resultate der Ferienkolonien.

Die Eltern konnten durch Messungen der Kinder von den Wirkungen solcher 
Erholungen iiberzeugt werden.

Die Eltern sollen die Mittelschuljugend mit den notigen 
Mitteln zur Auśfiihrung der Leibesiibungen verselien.

Um die korperlichen Ubungen beąuem und gut ausfiihren zu kónnen, 
bedarf die Mittelschuljugend einer besonderen Kleidung (Turnschuhe, Trikots, 
Kappen etc.); ebenso braucht die Jugend Gerate, welche ihr die Schule 
nicht bieten kann (Rackets, Spielballe, Schlittschuhe, Schlitten etc.). Der 
Geldmangel hindert die Mittelschuljugend, weitere Ausfliige, Wanderungen und 
Ferienreisen zu unternehmen; eine gróUere Freigebigkeit sollte hier den Eltern 
ausdriicklich empfohlen werden.

Je mehr die Schiiler in dieser Hinsicht von den Eltern unterstiitzt werden, 
desto bessere Erfolge sind dann zu gewartigen.
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Von groBeiu Nutzen und Erfolg fiir die Errichtung von Spielplatzen, Bade- 
und Schwimmanstalten und ahnlichen Einrichtungen diirften auch etwaige 
Bemiihungen einfluUreicher Eltern bei den Stadtverwaltungen sein.

Die Eltern sollen die Mittelschuljugend abharten.
Das Elternhaus soli durch zweckmaiłige Kleidung, richtige Temperatur 

in der Wohnung und durch tagliche kalte Abwaschungen oder Bader das Kind 
zum Ertragen des Temperaturwechsels befahigen. Die Eltern sollen die Jugend 
jeden Tag, auch bei schlechtem Wetter, ins Freie schicken.

Leitsatze:
1. Die korperliche Erziehung der Mittelschuljugend ais 

Grundlage aller Erziehung iiberhaupt, bedarf einer planmaGigen 
und wissenschaftlichen Vertiefung.

2. Der korperlichen Ausbildung der Mittelschuljugend ist 
mehr Zeit z u widm en.



II.

Thema 2.
Entspricht der gegenwartige Turnbetrieb an Mittelschulen den 
modernen AnforderungenP Ist eine Revision des bestehenden 

Lehrplanes fiir den Turnunterricht erforderlich?

Referent: Gust a v Lukas, Leiter des Turnlehrer-Bildungskurses und der
Universitats-Tumanstalt in Wien (A).

Korreferent: Professor Anton Landsiedl, Turnlehrer an der k. k. Pheresia- 
nischen Akademie in Wien (B).

A.
Fiir die Beantwortung der vorliegenden Fragen ist es vor allem notwendig, 

die in der ersten Frage gebrauchten Worte „Turnbetrieb und „modern nur in 
gewissem Sinne anzuwenden. #

Es unterliegt keinem Zweifel, dali die korperliche Ausbildung der Mittel
schuljugend durch den Turnunterricht allein nicht in allgemein befriedigender 
Weise erfolgen kann. Der Turnunterricht hat ganz bestimmte Bildungs- und 
Erziehungsaufgaben zu erfiillen, und zwar in einer mit zwei Wochenstunden eng 
begrenzten und unter gewissen Bedingungen auch ausreichenden Zeit. Dabei 
konnen die Ausdriicke „Turnunterricht, Turnbetrieb und Turnen" nicht mehr 
jenen Umfang haben, welchen wir bei Gutsmuths unter dem Namen Gymnastik 
und seit Jahn unter dem Namen Turnen auch bei spateren Vertretern des 
Gegenstandes vorfinden.

Heute haben wir uns unter Turnen die systematische, zielbewufite, freilich 
noch immer nicht yollkommen wissenschaftlich begriindete, jedenfalls aber 
beabsichtigte korperliche Ausbildung der Jugend zu denken, bei welcher 
gleichzeitig die gesellschaftliche Ein- und Unterordnung auf dem Wege ernster, 
von dem Willen eines anderen, namlich von dem Willen des Lehrers, abhangigen 
Arbeit angestrebt wird.

Zu diesem Turnunterricht, der die eigentliche Schnlung des Kórpers und 
des Willens darstellt, tritt dann ais wesentliche und unentbehrliche Erganzung 
Spiel und Sport hinzu, und zwar der Zeit nach in viel ausgedehnterem Mafie, 
damit der Jugend moglichst Gelegenheit zur freien und freiwilligen Entwicklung 
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jener fiir das Leben wertvollen Eigenschaften geboten werde, zu denen im Turn
unterrichte der Grund zu legen ist. Damit ist schon auf die innige Zusammen- 
gehorigkeit zwischen Turnen, Spiel und Sport hingewiesen und jede Gegnerschaft. 
dieser Zweige der korperlichen Erziehung von vomherein ausgesclilossen; es 
wird sogar notig sein, im Turnunterricht selbst die Pflege anderer Leibesiibungen, 
besonders der Spiele nach Móglichkeit vorzubereiten.

Alle den Turnunterricht erganzenden Einrichtungen der korperlichen 
Erziehung konnen leicht unter einem anderen Namen „Leibesiibungen" oder 
„Kórperiibungen" zusammengefa1.it werden, so daf.i es moglich wird, das Wort 
„Turnen" ausschliefllich in dem oben angedeuteten Sinne zu gebrauchen.

Es handelt sich also dąrum, ob der gegenwartige Tumbetrieb den modern en 
Anforderungen entspricht.

Auf dem Gebiete des Turnbetriebes ist in der letzten Zeit so manches modern 
geworden. Es mogę nur erwahnt werden, dali man sieli, gewift in der besten 
Absicht, bemiiht hat, sogar die Atrnung der Schiller wahrend der korperlichen 
Ubungen zu regeln, so dafi auf diesem Wege eine kleine Literatur iiber Atem- 
gymnastik entstanden ist. Es móge erwahnt werden, daB die sogenannte 
„Spannbeuge des schwedischen Tumens gleichfalls begeisterte Anhanger und 
Vertreter gefunden hat wie nicht minder die Einfiihrung des Trockenschwimmens, 
der vorwiegende Betrieb von Ubungen der sogenannten leichten Athletik oder der 
volkstumlichen Ubungen, bei welchen die Kampfgymnastik in den Vordergrund 
tritt, die Messung des Umfanges verschiedener Kórperteile und der Ermiidung 
neben anderen Einseitigkeiten in der korperlichen Beeinflussung der Jugend.

Abgesehen von den Ubungen des Trockenschwimmens ist die gleichfalls 
aufgestellte Forderung, den Schwimmunterricht nach prenBischem Muster in den 
ósterreichischen Schulen und Tumlehrer-Bildungsanstalten einzufuhren, sicherlich 
nicht abzuweisen, so wie auch die Forderung nach Erweiterung der Tumlehrer- 
bildung ihre Berechtigung hat.

Bei genauerer Betrachtung handelt es sich aber bei all diesen Forderungen 
immer wieder um eine Erganzung der schon bestehenden Einrichtungen, ohne daB 
diese Einrichtungen selbst auch nur annahernd befriedigen kónnten. Und alle 
diese auf Erganzung der korperlichen Erziehung hinarbeitenden Bestrebungen 
haben leider bisher nur dahin gefiihrt oder dazu gedient, daB fiir den Turn
unterricht, fiir die eigentliche Grundlage der korperlichen Ausbildung nichts 
Wesentliches geschehen ist.

Ehe man eine schon vorhandene Einrichtung, welche noch dazu grundlegend 
sein soli, erganzt, muB doch diese Einrichtung selbst den berechtigten Anforderungen 
entsprechen. In diesem Sinne mochte ich fernerhin den Ausdruck „modem" 
aufgefaBt wissen, namlich ais gleichbedeutend mit „berechtigt".

Dann ist die Antwort auf die erste Frage sehr einfach mit einem entschiedenen 
Nein zu geben. Der gegenwartige Tumbetrieb an den Mittelschulen entspricht 
durchaus nicht den mit Recht zu stellenden Anforderungen.

Daran siild nicht die Fachvertreter schuld; die Ursaclie ist einzig und 
allein in der mangelnden einheitlichen Organisation des Gegenstandes zu suchen.

zusammengefa1.it
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Wir haben vielleicht im ganzen Reiche keinen einzigen Turnsaal, welcher 
in jeder Beziehung ais mustergiltig bezeichnet werden konnte, denn selbst dort, 
wo nicht ein zufallig vorhandener Raum fiir die Zwecke des Turnunterrichtes 
adaptiert werden muBte, sondern bei der Herstellung eines Neubau.es ein solcher 
Raum vorgesehen war, selbst dort war die Einrichtung des Turnsaales nachtraglich 
dem schon fertigen Baue anzupassen, statt daB der Bau auf die Bediirfnisse des 
Unterrichtes Riicksicht genommen hatte.

Der Turnunterricht wird an jeder Anstalt anders erteilt, weil zwischen der 
Turnlehrerbildung und dem praktischen Unterrichte kein Zusammenhang besteht, 
diese beiden sich sogar in direktem Gegensatze zu einander befinden. Auch das 
erklart sich aus der ganzen EntwickluDg des Turnbetriebes in Osterreich.

Wir haben eine Instruktion, welche eine einheitliche Unterrichtsmethode fiir 
das ganze Reich vorschreibt, dahin gehend, daB der Turnunterricht einer Klasse 
in der Hand eines Lehrers liegen soli. Diese Verfiigung wurde nur getroffen, 
weil sich die Fachvertreter auf eine ministerielle Anfrage hin einhellig fiir die 
Richtigkeit dieser Methode eingesetzt hatten. In der Unterrichtspraxis finden 
wir jedoch mit sehr wenigen Ausnahmen entweder die Hilfslehrer oder Schiiler- 
vortumer verwendet. Es ist ferner eine Tatsache, daB Landesschulinspektoren 
ihre Verwunderung dariiber aussprechen, wenn sie einmal an einer Anstalt diese 
Bestimmung der Instruktion durchgefiihrt finden und daB sie dem Turnlehrer der 
Anstalt den wohlmeinenden Rat geben, die Bestellung eines Hilfslehrers zu 
verlangen.

Der Betrieb der Ordnungs- und Freiiibungen, zum Teil auch der Gerat- 
iibungen entspricht durchaus nicht immer den klaren Weisungen der Instruktion. 
In den letzten Jahren wurde von Linz aus eine Bewegung zu Gunsten der 
Maulschen Unterrichtsweise eingeleitet, durch die es ermdglicht werden soli, den 
Turnbetrieb in eine sehr leicht zu erlernende Schablone zu bringen, in wenigen 
Wochen oder Monaten die Vorbereitung fiir den Turnlehrberuf zu besorgen, um 
so mit der Zeit das Turnlehramt an Mittelschulen vollstandig in die Hande der 
Volksschullehrer zu bringen. Das Schablonenhafte dieser Unterrichtsweise zeigt 
sich besonders bei den Freiiibungen, zwischen welche stets ganz lappische 
Ordnungsiibungen eingeschaltet werden, die den Zweck haben, dem Zuschauer eine 
ununterbrochene Bewegung der Masse vorzutauschen.

DaB die Fachvertreter fiir die im Turnbetrieb vorhandene Unordnung nicht 
verantwortlich gemacht werden kónnen, begriindet sich damit, dali sie durch ein 
Menschenalter hindurch fiir eine wiirdige Existenz gekampft haben und kampfen 
muBten und in diesem Kampfe jenen Idealismus, mit welchem sie sich der kbrper- 
lichen Erziehung der Jugend zugewendet hatten, immer mehr einbiiBten.

So erklart es sich auch, daB wir jetzt vor der Gefahr stehen, daB in die 
Leibesiibungen der Mittelschulen ein Realismus eindringen will, dem gegeniiber 
die geistige Ausbildung an Wert verlieren oder gar vollkommen zuriicktreten 
miiBte. Statt daB sich die korperliche Ausbildung ganz in den Dienst der geistigen 
Entwicklung stellt, soli sie femerhin mit moglichst viel Gerausch im Vorder- 
grunde stehen. Statt daB die Entwicklung der korperlichen Krafte des einzelnen 

Neubau.es
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zur Beherrschung und Verwertung dieser Krafte auf geistigem Gebiete im 
Interesse der Gesamtheit fiihrt, soli nach den modernen Forderungen der Kampf 
der Individuen gegen einander gefordert und genahrt werden, wie wir das in dem 
modernen Spiel- und Sportbetrieb sehen konnen.

In der Frage der korperlichen Erziehung der Mittelschuljugend kann 
Ordnung nur dann geschaffen werden, wenn die Unterrichtsyerwaltung selbst in 
der Lagę ist, die Durchfiihrung der yorhandenen und zunachst yollkommen aus- 
reichenden Vorschriften mit Nachdruck zu yerlangen, wenn weiterhin die Unter
richtsyerwaltung imstande ist, in organisatorischen Angelegenheiten Richtung 
gebend einzugreifen und alle in Betracht kommenden Fragen des Turnbetriebes 
sowohl ais auch die nach ortliehen und zeitlichen Verhaltnissen moglichen Ergan- 
zungen desselben einheitlich zu gestalten und auch zielbewufit durchzufuhren.

Das ist unter den gegenwartigen Verhaltnissen nur moglich durch Schaffung 
einer Sektion im Unterrichtsministerium, in welche turnerische Fachleute berufen 
werden, die die korperliche Erziehung selbstverstandlich nach jeder Richtung 
beherrschen, sie jedoch stets im Zusammenhange mit den Bildungsaufgaben der 
Mittelschule, das heifit nicht nur einseitig yertreten. Diese dem Unterrichts
ministerium zugeteilten Fachleute hatten die freilich nicht leichte Aufgabe, einer- 
seits den Verkehr mit den turnerischen Fachyertretern, von denen gar mancher 
zum Widerstande geneigt sein diirfte, und zwischen jenen Referenten, welche in erster 
Linie fiir das geistige Niveau der Mittelschulen yerantwortlich sind, herzustellen.

Fiir die Zukunft ware anzustreben, dafi in diese Sektion allmahlich Personen 
berufen werden, welche eine abgeschlossene akademische Bildung, die Befahigung 
fiir wissenschaftliche Facher der Mittelschulen aber auch eine allen Anforderungen 
entsprechende Verwendbarkeit auf dem Gebiete der korperlichen Erziehung nach- 
zuweisen in der Lagę sind. Eine Anzahl solcher Personen mit der Zeit zu 
gewinnen, kann nicht allzu schwer, keinesfalls unmoglich sein, denn es handelt 
sich dabei immer nur um einige wenige tiichtige und yielseitig gebildete Manner, 
denen leicht eine entsprechende Stellung eingeraumt werden kann.

Dieses ware der Weg, auf welchem der langst ais notwendig erkannte 
innige Zusammenhang zwischen geistiger und kórperlicher Ausbildung und zwischen 
den Vertretern dieser beiden Richtungen erreicht werden konnte; mit Einzel- 
yerordnungen, welche das Turnen oder den Spiel- und Sportbetrieb in ibrer 
bisherigen Nebenstellung betreffen, wird kein nennenswerter Erfolg zu erzielen sein.

Dafi es derzeit moglich ist, ohne fiir den Turnlehrberuf yorgebildet zu 
sein, ohne den yorgeschriebenen Nachweis der Maturitatspriifung einer Mittel
schule, ohne eine zuriickgelegte Probepraxis, Turnlehrer zu werden, dafi es 
moglich ist, mit allen denkbaren Erleichterungen aus dem Stande der Volksschul- 
lehrer durch die Ablegung der Turnlehrerpriifung in die Reihe der Mittelschul- 
lehrer einzutreten, dafi es sogar moglich ist, aus dem Stande der Unteroffiziere 
oder nach Absolvierung einer Handels- oder Gewerbeschule mit Hilfe einer Turn- 
lehrerpriifung ein mehr oder minder geachtetes Mitglied eines Lehrkbrpers einer 
Mittelschule zu werden, das alles miifite aufhóren, wenn von einer mit bestimmten 
Direktiyen ausgestatteten fachlichen Sektion die mit derlei Unyollkommenheiten 
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der Organisation verbundenen unvermeidlichen Schaden im Interesse der Gesamt- 
erziehung von der Mittelschule fern gehalten wurden.

Von dieser Stelle aus kónnen leicht die derzeit bestehenden Ungleichheiten 
im Unterrichtsvorgange und in der Schiilerbehandlung, die viel verbreiteten 
Mangel der Turnsprache, die unzureichende Uberwachung des Turnbetriebes, die 
Mangel im Baue und in der Einrichtung der Turnraume beseitigt werden und 
zwar, wie schon angedeutet wurde, alles in steter Fiihlung mit den Fach- 
vertretem.

Nach dem Vorausgeschickten ist die zweite Frage mit wenigen Worten zu 
erledigen, die Frage, ob eine Revision des Lehrplanes fur den Turnunterricht 
erforderlich sei.

Es gibt keinen Lehrplan, der nicht in jedem Augenblick eine kleine Abande- 
rung vertragen kónnte. Das gilt auch fiir den Turnlehrplan, notwendig ist aber 
derzeit eine Anderung dieses Lehrplanes umsoweniger, ais ja ohnehin jeder Lehrer 
tut und tun kann, was er will. Aufóerdem enthalt die Instruktion so deutliche 
Weisungen, dali Abweichungen vom Lehrplan jederzeit gerechtfertigt werden 
kónnen. Gerade beim Turnunterricht hat die Instruktion eine Bedeutung, wie 
kaum bei einem andem Gegenstande. Wenn nun, wie schon friiher erwahnt, in 
unserem Turnbetrieb die Vorschriften der Instruktion nicht befolgt werden, 
welchen Wert soli dann eine Anderung des Lehrplanes haben?

Diesbeziiglich ware es wiinschenswert, da!3 von der Unterrichtsverwaltung 
oder von der zu griindenden Sektion auf jenen damals mit vielem Nachdruck 
jedoch vergebens vorgebrachten Vorschlag zuriickgegriffen wiirde, da(ó namlich 
der hinausgegebene Lehrplan und die dazu gehórige Instruktion den Lehrern ais 
Richtschnur fiir ihre kiinftige Tatigkeit gegeben werde, damit sie sich, soweit sie 
es verantworten kónnen, darnach halten, indem sie gleichzeitig verpflichtet 
werden, ihre Erfahrungen und etwaige Einwendungen an der Zentralstelle bekannt 
zu geben. So ware es móglich, nach Verlauf eines gewissen Zeitraumes, der 
damals mit 5 Jahren vorgeschlagen worden war, zu einer allgemein giltigen 
Vorschrift zu gelangen, an welcher mitzuarbeiten allen Fachvertretern ausreichend 
Gelegenheit geboten wurde.

Nachdem hiemit beide vorgelegten Fragen nach den gegenwartigen Verhalt- 
nissen behandelt wurden, bleibt nur noch iibrig, einen wichtigen Grundsatz 
hervorzuheben.

Sollen die Leibesiibungen an den Mittelschulen wirklich fernerhin, wie es 
wiinschenswert ist, ernste und móglichst ausgedehnte Fórderung erfahren, so 
darf niemals vergessen werden, da!3 die kórperliche Entwicklung der Jugend zu 
den Erziehungsfragen zu reehnen ist und dali die Erziehung in allen ihren Teilen 
eine sehr intime Angelegenheit darstellt, welche zwar jede Form der tiber- 
wachung vertragen muli, aber gewil.j nicht vor die Offentlichkeit gehórt, welche 
also nicht zu Schaustellungen miBbraucht werden darf.

5*
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B.
Unter dem Einflusse der insbesondere in den letzten Dezennien immer 

dringender und bestimmter gewordenen Forderungen, wie sie von Physiologen, 
Arzten, Hygienikern und sonstigen Freunden einer gesunden Jugenderziehung 
in Hinsicht auf die hygienische Ausgestaltung des offentlichen Unterrichts- und 
Erziehungswesens erhoben wurden, hat sich allmahlich auch ein Wandel in den 
Anschauungen iiber die wichtigsten Aufgaben des Schulturnens vollzogen. Aber 
nicht in dem Sinne, daB das allgemeine Turnziel, mit dem sich der nach 
Spięli schen Grundsatzen betriebene Turnunterricht in den Dienst der allge
meinen Erziehungsaufgabe der Schule stellt, heute seine Giltigkeit verloren 
hatte, sondern nur insoferne, ais jetzt die gesundheitliche Seite desselben gegen- 
iiber der rein erziehlichen mehr in den Vordergrund getreten ist und die ihr 
zugehorigen Aufgaben eine wesentlich weitergehende Beriicksichtigung erfahren.

Diese Verschiebung in der Wertschatzung der einzelnen Teilziele des Turn- 
unterrichtes tritt schon seit einer Reihe von Jahren mit zunehmender Uber- 
einstimmung in zahlreichen AuBerungen der Fachliteratur zutage und hat in 
jiingster Zeit auch an maBgebender Stelle ihren berechtigten Ausdruck gefunden, 
indem die kiirzlich erschienene amtliche „Anleitung fiir das Knabenturnen in Volks- 
schulen ohne Turnhalle" (Berlin 1909, Cotta), womit das Schultumen PreuBens 
geregelt wird, ganz im Sinne der neuen Auffassung gehalten ist.

Aber auch in anderer Hinsicht ist das Schulturnen daran, in neue Bab n en 
einzulenken. Das fast auf allen Gebieten des Unterrichtes sich geltend machende 
Bestreben, móglichst alles Abstrakte und rein Formale aus diesem zu entfernen 
und, ankniipfend an die Erscheinungen des praktischen Lebens und die Natur- 
formen, durch inhaltlich Bedeutsames und Lebensvolles zu ersetzen, ist auch fiir 
den Turnunterricht nicht bedeutungslos geblieben und hat dazu gefiihrt, daB 
gegenwartig den Lebensformen der Bewegung weitgehende Beachtung zuteil 
wird, ja daB man sie sogar zur Grundlage eines vollstandigen Unterrichtssystems 
machte, wie dies neuestens in sinnreicher Weise Realschuloberlehrer Fritz 
Eckardt in Dresden, in seiner in mancher Hinsicht hbchst interessanten und 
grundlegenden Arbeit: „Der Turnunterricht entwickelt aus den natiirlichen 
Bewegung sform en “ (Dresden 1908, Alvin Huhle) getan hat. Ferner haben 
auch die Stromungen, die in neuerer Zeit auf dem Gebiete der Erziehungslehre 
zutage getreten sind, EinfluB auf die Gestaltung des Schulturnens gewonnen, 
wie dies die Stimmen aus Fachkreisen beweisen, die z. B. eintreten fiir die 
Beseitigung des im Tnmbetriebe sich vielfach noch breit machenden rein aufierlicben 
und pedantischen Ordnungsdrills und die damit zusammenhangende, allgemein 
herrschende Gewohnheit, auch die nebensachlichsten Ortsveranderungen, die 
wahrend der Tumstunde notwendig sind, von den Schiilern stets in streng 
gebundener Ordnung, im GleichmaBe und womóglich in Reih und Glied ausfiihren 
zu lassen: ein Brauch, der den einzelnen fast jeder persbnlichen Bewegungs
freiheit und Selbstbestimmung beraubt, ihn nicht zu der in erziehlicher Hinsicht 
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allein wertvollen Selbstandigkeit im Ordnunghalten gelangen laBt und durch 
den iiberdies viel Zeit verloren geht, die nutzbringender in anderer Weise ver- 
wendet werden konnte.

Wie aus all dem hervorgeht, herrscht auf dem Gebiete des Schulturnens, 
nach den verschiedensten Richtungen hin, eine lebhafte Bewegung. Neue 
Anschauungen haben sich Bahn gebrochen und umgestaltend auf dasselbe gewirkt 
und manche Glanznummer des alten Ubungsinventars mufrte, nachdem sie heute 
in Hinsicht auf die wichtigsten Zwecke der korperlichen Erziehung der Jugend 
ais minderwertig, bedentungslos oder ungeeignet erkannt wnrde, es sich gefallen 
lassen, auf den gebiihrenden Platz zuriickgestellt oder ganz der Geschichte 
iiberliefert zu werden, um Neuem und Zweckdienlicherem Platz zu machen.

Da die herrschenden Anschauungen ihren praktischen Ausdruck im Turn- 
betriebe finden, so wird ein Wechsel derselben auch Veranderungen in diesem 
zur Folgę haben. Um nun iiber die das Thema dieses Referates bildenden Fragen 
zu einem klaren und begriindeten Urteile zu gelangen, ist es wohl vor allem 
notwendig, die Forderungen genauer kennen zu lernen, die fiir die moderne 
Auffassung charakteristisch sind. Diese sollen deshalb im folgenden in Kiirze 
dargelegt werden.

1. Die Ordnungsiibungen, dereń gesundheitlicher und korperbildender 
Wert ein minimaler ist und denen auch in erziehlicher Hinsicht lange nicht die 
gro(3e Bedeutung zukommt, die man ihnen bisher beimail, sind nicht mehr ais 
besondere Turnart und auch nicht regelma(3ig, sondern nur insoweit zu betreiben, 
ais sie ein wertvolles Hilfsmittel zur Erzielung zweckmaftiger Aufstellungen beim 
Betriebe der anderen Turnarten bilden. Die wenigen hiefiir notwendigen Formen 
sind ein fiir allemal einzuiiben und in der Folgę nur im Bedarfsfalle in Ver- 
wendung zu nehmen.

2. Die Freiiibungen sind hauptsachlich aus hygienischen Griinden 
(Forderung des Blutkreislaufs und Stoffwechsels, Kraftignng von Herz und Lunge, 
Erzielung und Befestigung einer guten Korperhaltung etc.) und erst in zweiter 
Linie zur Forderung von Kraft und Gewandtheit zu betreiben. Dem ersten 
Zwecke entsprechen am besten einfache, aber rasch und wiederholt aufeinander- 
folgende Gliederbewegungen, umfangliche in ziigiger Bewegung ausgefiihrte, auch 
mit Gliederbewegungen zusammengesetzte Rumpfiibungen und gewisse ais 
„Haltungsiibungen“ bezeichnete Ubungen, die teils der schwedischen 
Gymnastik eigentiimlich sind, teils aber auch dem deutschen Turnen angehbren, 
jedoch nur bei der von der schwedischen Schule genan festgelegten Ausfiihrungs- 
weise die ihnen eigene vorziigliche Wirkung zu entfalten vermógen. Solche Haltungs- 
iibungen miissen aber, wenn durch sie den durch die Lernarbeit und den Sitzzwang 
verursachten korperlichen Schadigungen wirksam entgegengearbeitet werden soli, 
auch aufJerhalb der Turnstunden, und zwar taglich vorgenommen werden. Der 
guten Korperhaltung ist auch stete Aufmerksamkeit zuzuwenden beim Gehen, 
das mehr ais bisher, aber in einfachen und gymnastisch wirksamen Formen 
(„langsamer Schritt“, Straffschritt, Schnellgehen, Spreizgang, Steigegang, Zehen- 
gang etc.) unter AusschluB der kiinstlichen Schrittarten zu betreiben ist. Bei
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den hiefiir geeigneten Freiiibungsformen ist auch der richtigen Atemfiihrung 
Beachtung zu schenken. Die von diesem Gesichtspunkte aus angeordneten 
Ubungen, ebenso wie die Haltungsiibungen und die besonders*  vorzunehmenden 
Ubungen des willkiirlichen Tiefatmens sind selbstverstandlich nicht im 
GleichmaBe eines einheitlichen Taktes, sondern im Tempo des induviduellen Atem- 
rhythmus, beziehungsweise in einem dem individuellen Atemumfang entsprechenden 
ZeitmaBe auszufiihren. Uberhaupt kommt es bei den Freiiibungen im allgemeinen 
weniger darauf an, daB sie von allen Schiilern genau im gleichen Takte, sondern 
von jedem einzelnen mbglichst rationell ausgefiihrt- werden. Daraus ergibt sich 
die wertvolle Móglichkeit, daB der Lehrer die Aufmerksamkeit, die er sonst dem 
GleichmaBe des Taktes zuwenden muBte, nunmehr den Kórpern der einzelnen 
widmen kann. Die bisher beliebten, nach rein logischen Gesichtspunkten ziisammen- 
gestellten Freiiibungsgruppen hatten im allgemeinen zu entfallen und waren 
durch Ubungsfolgen zu ersetzen, die so gewahlt sind, daB innerhalb jeder 
Ubungszeit eine solche zur lebhaften Bewegung der Glieder, eine zur Kraftigung 
der Kumpfmuskulatur, eine zur Verbesserung der Haltung und eine zur Ent
wicklung der Gewandtheit zur Durchfiihrung kommt. Das Armbeugen ware bei 
den Freiiibungen hauptsachlich in der der schwedischen Schule eigentiimlichen 
Form auszufiihren, d. h. so, daB, von der Seite her gesehen, Unter- und Oberarm 
einander decken. i)

*) Sieh die frtlher zitierte Anleitung fiir das Knabenturnen S. 31 u. 16.

3. Den Geratiibungen gebiihrt ais dem wichtigsten Hilfsmittel zur 
Entwicklung nnd Forderung von Geschicklichkeit, Gewandtheit (Schulung der 
Koordinationsfahigkeit) und Kraft, Selbstvertrauen, Besonnenheit und Mut wie 
bisher ein hervorragender Platz im Schulturnbetriebe. Jedoch sind bei der Auswahl 
der Ubungen im allgemeinen sowie bei ihrer Verteilung auf die verschiedenen 
Altersstufen der Schiiler die Lehren der Physiologie in weitergehendem MaBe zu 
beriicksichtigen ais dies bisher der Fali war. Ihr Betrieb ist so zu regeln, daB 
die Schiiler zu einem tiichtigen Konnen gefiihrt werden, was auch deshalb 
wichtig ist, weil das Gefiihl der Freude, das fiir den Schiiler mit den ihm zum 
BewuBtsein kommenden Fortschritten verkniipft ist, fiir die Entwicklung der 
Willenskraft und die Erhalt.ung der Tumlust die gróBte Bedeutung hat. Aus 
diesen Griinden ist eine sorgfaltige Siehtung und weise Beschrankung des Ubungs- 
stoffes sowie die Vermeidung jeder zu weit gehenden methodischen Zergliederung 
desselben erforderlich. Die Ubungen sind in der Kegel von einer móglichst groBen 
Anzahl Schiiler gleichzeitig auszufiihren, so daB die ohnedies sehr knapp bemessene 
Ubungszeit gehórig ausgeniitzt und, indem dabei die Dauer der Kuhepausen fiir 
den einzelnen auf das notwendige MaB beschrankt bleibt, auch dem Tatigkeits- 
triebe und Bewegungsbediirfnisse der Schiiler nach Móglichkeit geniigt wird. Aus 
diesem Gesichtspunkte ist es auch wichtig. daB die Aufstellung bei den Geraten 
sowie das An- und Wegtreten von denselben beim Uben von dem einzelnen 
móglichst rasch und auf dem kiirzesten Wege und nicht in Form eines umstandlichen 
An- und Abmarsches in Keih und Glied erfolgt.
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Unter den verschiedenen Arten des Ubungsbetriebes kommen hauptsachlich 
die Durchfiihrung der Ubungen ais Gemeiniibungen1) und das der badischen 
Schule eigentiimliche und von ihr zu einem wertvoRen padagogischen Hilfsmittel 
ausgebildete Ubeninfreier Weise* 2) in Betracht. AuBerdem ist aber auch, 
insbesondere in Hinsicht auf die Erziehung der Jugend zur Selbstandigkeit und 
Selbstregierung, regelmaBiges Kiirturnen (zu Beginn oder am Ende der Stunde) 
und ofteres Riegenturnen zu pflegen.

1) Hiebei fiihren alle Ubenden dieselbe Ubung nach dem Befehł oder Żabien des Lehrers 
gleichzeitig aus.

2) Hiezu wird die Klasse in mehrere Abteilungen geteilt, die an mehreren gleichartigen Geraten 
dieselbe Ubung vollstandig unabhhngig voneinander und ohne besonderen Befehl des Lehrers iiben.

In Hinsicht auf den Unterrichtserfolg ist es nicht empfehlenswert, genau an 
einei- fiir eine langere Reilie von Stunden von vomeherein festgesetzten „Gerate- 
ordnung'1 festzuhalten, da es oft zweckdienlicher ist, eine Ubung erst an dem 
einen Gerat zur vollen Beherrschung zu bringen, ehe man zu einem anderen 
iibergeht.

Neu einzufiihren waren der dem schwedischen Turnen eigentiimliche Ribb- 
stol und die damit in Verbindung oder fiir sich allein zu gebrauchende Tum
ba nk, weil an diesen Geraten physiologisch hóchst bedeutsame und zum Teil 
auch erziehlich wertvolle Ubungen vorgenommen werden kónnen.

4. Die volkstiimlichen Ubungen (Laufen, Springen, Klettern, Klimmen, 
Werfen, Fangen, Schlagen, StoBen, Ziehen, Schieben und Ringen) sind ais 
besondere Turnart regelmaBig zu betreiben. Insbesondere ist neben dem Springen 
das Laufen in verschiedenen Form en (Dauerlauf, Schnellauf, Sprunglauf, 
Hindemislauf, Wettlauf) seiner hohen gesundheitlichen Bedeutung wegen aus- 
giebig und sorgsam zu pflegen.

5. Die Bewegungsspiele (Tumspiele) haben, insoweit die raumlichen 
Verhaltnisse des Tumsaales und -platzes es erlauben, ebenfalls ais Bestandteil 
eines geregelten Turnbetriebes zu gelten und sind besonders dann am Platze, 
wenn, wie dies nach vorausgegangener langerer, intensiver geistiger Anstrengung 
der Fali ist, der Turnstunde ein ausgesprochen erholender Charakter gegeben 
werden muB,

SchlieBlich darf nicht unerwahnt bleiben, daB die oben angefiihrte Anleitung 
fiir das Knabentumen auch die Vornahme von Trockenschwimmiibungen 
und einigen militarischen Ordnungsiibungen vorschreibt und daB heute 
allgemein die Forderung erhoben wird, den Turnunterricht so viel ais móglich 
ins Freie zu verlegen.

Halt man sich alle diese Anforderungen, die in Hinsicht auf eine zweck- 
dienliche und fruchtbringende Gestaltung des Tumunterrichtes durchwegs berechtigt 
und bcdeutungsvoll sind, gegenwartig, so kann man wohl keinen Augenblick 
dariiber im Zweifel sein, daB unser derzeitiger Turnbetrieb, ebenso wie der Lehr- 
plan, der modernen Auffassung nicht mehr entsprechen und daB sowohl eine 
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Umgestaltung des ersteren ais auch eine Revision beziehungsweise Erganzung 
des letzteren geboten ist.

Bei all dem darf aber nicht iibersehen werden, daló zu den unerlaftlichen 
Vorbedingungen eines rationellen Turnbetriebes auch das Vorhandensein eines 
entsprechend groBen, mit einer hinlanglichen Anzahl Grerate ausgestatteten und 
vor allem auch den Anforderungen der Hygiene (Licht, Luft, Luftemeuerung, 
Staubfreiheit etc.) geniigenden Turnsaales sowie eines nicht zu kleinen und 
richtig angelegten Turnplatzes gehdrt. Es ist notwendig, jetzt, in der Zeit 
der Verallgemeinerung des Turnunterrichtes und der Schaffung neuer Mittel
schulen, hierauf besonders anfmerksam zu machen, damit nicht weiterhin, ver- 
haltnismafiig geringer Mehrerfordemisse wegen, an und fur sich kostspielige 
Anlagen zu diirftig ausgestattet oder in nicht wieder gut zu machender Weise 
raumlich allzu knapp bemessen werden.



III.

Thema 3.
Uber die Vor- und Ausbildung der Turnlehrer fur Mittelschulen. In 
Verbindung damit iiber die Revision der Priifungsvorschrift fiir das 
Lehramt des Turnens an Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten 

und die eventuelle Einfiihrung von Turninspektoren.

Referent: Jaro Paweł, Professor ani Landes-Real- und Obergymnasium in
Baden (A).

Korreferent: Josef Schantin, Turnlehrer an der zweiten deutschen Staats- 
Realschule in Prag—Kleinseite, Dozent am Tumlehrerbildungs- 
kurse mit deutscher Unterrichtssprache (B).

A.
I. Die immer wachsende Teilnahme an der Behandlung dieser 

Frage scheint mir vollkommen begriindet zu sein; denn wahrend 
das Turnunterrichtswesen auf seinen sonstigen Einzelgebieten allenthalben 
Verbesserungen zustrebte, blieben die seiner Zeit von amtswegen zur Heran
bildung der Turnlehrer fiir Mittelschulen ins Leben gerufenen Kurseinrichtungen 
unbekummert um die auch hier im Interesse der Gesamtgestaltung des Gegen
standes gleich notwendigen Reformen auf der ursprunglichen Stufe der anfanglichen 
Verhaltnisse ruhig stehen.

Darum ist es eine selbstverstandliche Erscheinung, dafi sich zur Zeit die 
Stimmen nach Verbesserungen auch auf diesem Gebiete zahlreicher und lebendiger 
vernehmen lassen.

Es ist aber zugleich nur eine einfache naturgemafóe Folgerung dieser turn- 
nnterrichtlichen Bewegung, wenn nun auch das hobe Hnterrichtsministerium, das 
gerade in jiingster Zeit durch eine Reihe von Verordnungen und Erlassen mit 
ihren mannigfachen Verbesserungen auf dem Gesamtgebiete des Mittelschulwesens 
insbesondere der korperlichen Erziehung der Jugend ein fursorgliches Augenmerk 
zuwendet, die Erledigung der noch offenen, fiir imser ganzes Schulleben hoch- 
hedeutsamen Frage zum Gegenstand der fachmannischen Beratung erhoben hat.

Zur Losung der Frage liegt uns ein iiberaus reiches Arbeits- 
material vor; bildete sie doch wiederholt und angelegentlich den Gegenstand der 
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Besprechungen in Tages- und Fachblattern und steht zur Zeit ais einer der 
wichtigsten Beratungspnnkte auf der Tagesordnung fast samtlicher fachmannischer 
V ersammlungen.

Wie verschieden auch alle die hier geoffenbarten Anschauungen gelautet 
haben, darin stimmten sie wohl insgesamt iiberein, dali die bestehenden 
Einrichtungen zur Heranbildung unserer Mittelschulturnlehrer 
nicht mehr genugen und dali es ein Gebot der Zeit sei, auch 
auf diesem Gebiete eine den modernen Anforderungen der 
Erziehung und des Unterrichtes entsprechende Reform durch- 
zufuhren.

Es lagę weit ab vom Ziele des vorliegenden Referates, auf alle diese unsere 
Turnlehrerausbildung reformierenwollenden Bestrebungen des nahern einzugehen, 
auch kann es im Kreise von Fachgenossen ais allgemein bekannt angenommen 
werden, was man im nachbarlichen Deutschland, was man im Auslande Rechtes 
und Schlechtes in dieser Beziehung unternommen hat. Es kommt hier wohl nur 
darauf an, im W esen das Wichtigste, den Geist, das Ziel, die Beweggriinde der 
Ansichten Bezeichnendste herauszuheben, um hieraus die Schlufófolgerungen zu 
ziehen und auf dieser durch vergleichende Betrachtung gewonnenen Grundlage die 
zur gunstigen Lbsung der Frage notwendigen Reformvorschlage einer Beratung 
rorzulegen.

Zwei Ziele stehen sich da schroff gegenuber.
Die eine Reformbewegung geht von dem vor zwei Jahren 

insLebengerufenen Allgemeinen deutsch-ósterreichischen Turn- 
lehrerverein in Linz aus.

Dieser Verein verlangt anstatt der bestehenden zweijahrigen 
Turnlehrerbildungskurse eine sechsm onatliche Ausbildung an 
eigenen Turni ehrerbildungsanstalten nach r e i c h s d e u t s c h e m 
Mus ter.

Neben Turnlehrern fiir Mittelschulen sollen daselbst zugleich auch solche 
fiir Lehrerbildungsanstalten herangebildet werden. An solchen Kursen konnten 
neben den Horern der Universitat und den Abiturienten der Mittelschulen auch 
Abiturienten der Lehrerbildungsanstalten sowie Volks- und Biirgerschidlehrer 
und -Lehrerinnen teilnehmen, aulłerdem aber noch ais aufóerordentliche Besucher 
Turnwarte und Vortumer von Turnvereinen.

Diese zwei Grundsatze bilden den Kernpunkt der vom genannten Verein 
verlangten Reformen; die anderen Leitsatze des Vereines sind mehr oder weniger 
nur Vorschlage zur weitern Ausgestaltung der Sache.

Stellen wir mit den bestehenden Einrichtungen einen Vergleich an, so ergeben 
sich hinsichtlich der Mittelschullehrerausbildung nachfolgende zwei wesentliche 
Anderungen.

Die eine Anderung ist die Herabsetzung der Ausbildungszeit 
von zwe.i Jahren auf ein halbes Jahr; die andere bezweckt die 
Verallgemeinerung des Turninteresses und die Verknupfung der 
Schulturnsache mit der des Yereinsturnwesens.
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Sind diese Anderungen im Interesse unseres Mittelschul turnens zu begriiflen ? 
Und kónnen Vertreter und Freunde unserer Mittelschulen ihnen ohneweiters 
zustimmen ?

Ich stehe nicht an, es offen und riickhaltlos hier zu verneinen.
Schon der erste Vorschlag ist nicht damach, das Bildungswesen unserer 

Mittelschulen im allgemeinen und den hier betriebenen Turnunterricht im besondern 
zu fordem.

Eine nur auf sechs Monate, auf ein einziges Universitiits- 
semester beschrankte Turnlehrerausbildung kann schon an sich 
unmoglich einen der Bildungszeit und Bildungshdhe der anderen 
Mittelschullehrer gleichgestellten Turnlehrerstand schaffen.

Was nun die Bildungszeit anlangt, so mogę man sich zur richtigen 
Erkenntnis und Wiirdigung der Sache bloB die Zahl der Unterrichtsfacher, der 
praktischen und theoretischen Lehrgegenstande vor Augen halten, dereń griindliche 
Behandlung in der so kurz bemessenen Zeit des Kurses bewaltigt werden soli. 
In taglicher mehrstiindiger Unterrichtszeit habe der gesamte Turnstoff systematisch 
und methodisch durchgearbeitet zu werden, durch Vortrage aus Anatomie, Physio- 
logie, Hygiene, aus erster Hilfeleistung bei Unfallen, aus Geratkunde und Turn- 
geschichte solle der Kursteilnehmer mit allem Wissenswerten ausgeriistet und 
durch Hospitierungen und Probeauftritte zu einer rationellen Betriebsweise des 
Turnunterrichtes vorbereitet werden; vor allem andern aber miisse man auf eine 
tiichtige Ausbildung im praktischen Turnen das Hauptgewicht legen. Das alles 
soli in der kurzeń Spanne Zeit eines Halbjahres griindliche Durchbildung erfahren. 
Dabci wurde auf so manche andere dem tiichtigen Mittelschulturnlehrer noch 
recht notwendige Dinge wie Wanderungen, Spiel, Sport und anderes, woriiber 
noch gesprochen werden soli, gar nicht Bedacht genommen.

Ich halte jene Zusammenpressung der Ausbildung unserer Turnlehrer in 
einen so kurzeń Zeitraum schon vom fachlichen Standpunkt aus geradezu fiir 
bedenklich.

Bei der so umfassenden Menge des schwerwiegenden Arbeitsmateriales und 
bei der hastenden Eile, mit welcher die ganze Lehr- und Ubungsweise vor sich 
geben miifite, kann von einer Ausgestaltung oder gar Yertiefung der einzelnen 
Gegenstande und der gewii.t wiinschenswerten auf das praktische Lehrerleben 
hinaus sich erstreckenden Wirkung des unterrichtlichen Yorganges nicht die 
Rede sein; man miilite denn freilich darauf verzichten, in solchen Turnlehrer- 
bildungskursen wirklich allseitig, turnwissenschaftlich und turnpraktisch voll- 
kommen ausgebildete Turnlehrer, wie sie eben die Mittelschule verlangt, 
heranzuziehen.

Dafl die zur Verfiigung gestellte Zeit eines Halbjahres nicht geniigt, tiichtig 
ausgebildete Turnlehrer heranzuziehen, wird nun allenthalben auch in Deutschland, 
in dem eigentlichen Mutterlande dieser Einrichtungen, immer lauter und offen- 
miitiger zugestanden. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, weil der fiir diese 
Halbjahreskurse so warm eintretende Yerein gerade die deutschen Einrichtungen fiir 
die Reorganisation unserer Mittelschullehrerausbildung ais mustergiltig bezeichnet. 
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Einer der tiichtigsten Vertreter des deutschen Schulturnwesens, Rektor Dr. Neuen- 
dorff, macht schon 1905 das riickhaltlose Gestandnis, daB die fiir diese Kursę zu 
Gebote stehende Zeit nicht ansreiche, einen wirklich allseitig geschulten und in 
jeder Beziehung vollkommenen Turnlehrerstand heranzubilden. Noch bezeichnender 
ist das Urteil des Leiters solcher Ausbildungskurse, des ehemaligen Seminar- 
lehrers, nunmehr Direktors der Koniglich sachsischen Turnlehrerbildungsanstalt 
in Dresden, eines der erfahrensten Praktiker auf diesem Gebiete. In seinem an 
den Allgemeinen deutsch-osterreichischen Turnlehrerverein gerichteten in der 
Osterreichischen Turnschule veroffentlichten Antwortschreiben vom 21. Mai 1908 
erklart er ganz offenmutig, daB fiir die Heranbildung von tuchtigen Turnlehrern 
fiir Mittelschulen die Zeit von einem halben Jahre nicht reichlich bemessen sei 
und daB im Hinblick auf die berechtigten Anspriiche unserer Zeit an die praktische 
und namentlich. wissenschaftliche Ausbildung der Fachturnlehrer sicher 
eine langere Ausbildungszeit erwiinscht ware. Und einige Zeilen tiefer lesen wir 
daselbst das gleiche Urteil des Aussiger Gymnasialdirektors Dr. Hergel, 
der ausdriicklich vor dem Trugschlusse warnt: Je leichter und kiirzer die Vor- 
bildung, desto mehr verfiigbare Lebrkrafte! Das Mittelschulturnwesen konne nur 
an Ansehen gewinnen, je mehr dieses Fach anderen obligaten Schulfachern auch 
hinsichtlich der Vor- und Ausbildung der Lehrkrafte angegliehen werde. Und 
knapp vorher laBt sich der auf dem Gebiete des Sportes und des Turnens wie 
auf dem der Hygiene gleich verdiente nnd angesehene Prager Universitats- 
professor Hofrat Dr. H u e p p e vernehmen, dessen Anschauung dahin geht, daB 
man allerdings vorlaufig bei der Riickstandigkeit der ganzen Angelegenheit das 
Ziel auf diesem Wege am besten erreichen diirfte, auf die Dauer aber konne 
er sich damit nicht fiir befriedigt erklaren. Den gróBten Stoli aber erhielt diese 
Art der deutschen Turnlehrerausbildung in halbjahrigen Kursen von der schroffen 
Abfertigung, welche in ganz jiingster Zeit eben mit Riicksicht auf die minder- 
wertige Ausbildung von Seite der preuBischen Regierung nnd vom Abgeordneten- 
hause den Besoldungsverhaltnissen der in den halbjahrigen Kursen herangebildeten 
Turnlehrer an den lióheren Lehranstalten in PreuBen zuteil geworden ist. 
Danach wurden alle an den hóheren Schulen PreuBens wirkenden Zeichen- und 
Gesangslehrer mit den Mittelschullehrern zu einer Gehaltsgruppe vereinigt, 
wahrend diejenigen, welche die Volksschullehrer- und Turnlehrerpriifung bestanden 
haben, vollig denen gleichgestellt wurden, die sich ausschlieBlich der Volksschul- 
lehrerpriifung unterzogen haben. Die Regierung hat in den Parlamentsverhand- 
lungen auf die kurze und mindere Vorbildung der Turnlehrer besonderes Gewicht 
gelegt und mit dieser Begriindung die Annahme der Vorlage durchgesetzt. Das 
ist sicherlich ein schwerer Schlag gegen die anerkannte Berufsfreudigkeit der 
deutschen Turnlehrerschaft., aber auch eine vemichtende Beurteilung der ganzen 
Turnlehrerausbildung in den halbjahrigen Kursen, wie sie uns hier ais Musterbild 
fiir die Reform unserer Turnlehrerausbildung empfohlen werden. Allenthalben 
erheben sich nun in Deutschland die mahnenden Stimmen nach Verlangerung und 
Vertiefung der Turnlehrerausbildung und Iiberall bricht sich die Uberzeugung 
Bahn, daB die Aufgabe des Turnlehrerberufes sich mit der Zeit derart vervielfacht 
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und erschwert hat, dafi eine griindliche und auf langere Dauer bemessene 
Ausbildung immer mehr not tut.

Damit ist hoffentlich auch bei uns den halbjahrigen Ausbildungskursen, 
wenigstens was unsere Mittelschulen betrifft, das letzte Wort gesprochen.

Die Reformvorschlage des Vereines aber miissen noch nach 
einer zweiten Richtung hin einer kritischen Betrachtung unter- 
zogen werden, soli man im ganzen ihre Nichteignung fiir die Verhaltnisse 
unserer Mittelschulen vollends beweisen.

Das hat hinsichtlich der freiziigigen Zulassung der Teilnehmer an solchen 
Kursen seine besondere Bedeutung. Neben den Horern der Universitat und den 
Abiturienten der Mittelschulen konnen an den Ausbildungskursen auch Abiturienten 
von Lehrerbildungsanstalten, sowie Volksschul- und Biirgerschullehrer und 
-Lehrerinnen teilnehmen, au 13 er dem aber noch ais auBerordentliche Besucher 
Turnwarte und Vorturner von Tnrnvereinen.

Eine solche Verquickung der Mittelschulinteressen mit denen 
der Lehrerbildungsanstalten, des Volks- und Biirgerschul- und 
gar des Vereinsturnwesens kann, so hochideal sie auch wegen der Ein- 
wirkung des Gegenstandes iiber die Schulen auf das Volksleben hinaus gepriesen 
werden mag, nie und nimmer ais Vorteil einer strengen Mittelschul- 
lehrerausbildung, um die es hier im besonderen zu tun ist, bezeich.net 
werden. Ich glaube, dali es auch dieser Umstand war, warum unsere gegen- 
wartigen zweijahrigen Turnlehrerbildungskurse mit der Zweiteilung der Interessen 
in der einen oder andern Richtung unausweichliche Hemmungen erfahren mufiten. 
Aber ganz abgesehen von der Schwierigkeit des unterrichtlichen Vorganges, 
ergeben sich bei genauer Priifung der Verhaltnisse auch fiir den Schul- und 
Lehrorganismus ganz gewaltige Bedenken. Fiir das Mittelschulturnen ist damit 
die allmahlich sich yerbreitende Tatsache geschaffen, dali der gesamte Turn- 
unterricht dieser Anstalten mit der Zeit den sogenannten, 
unserem Mittelschulwesen ganz ferne stehendenFachturnlehrern 
vollends iiberwiesen und der ideale Wunsch aller Mittelschulfreunde der 
Verwirklichung immer mehr entriickt wird, die Leitung des Turnunterrichtes 
in die Hande derer zu legen, denen auch im iibrigen Erziehung und Unterricht 
unserer Jugend anvertraut sind. Daraus folgt, dali auch der zweite 
Vorschlag des Ve r e i n e s im Interesse der Mittelschule 
abzulehnen ist.

Aber, wird man mir erwidern, diese Ausbildungskurse sind ja auch und 
zunachst vielleicht fiir die Hiirer der Universitaten bestimmt, wodurch ja ein 
Nachwuchs der akademischen Turnlehrerschaft gesichert ist.

Nach den bei uns und inDeutschland gemachten Erfahrungen 
haben solche Ausbildungskurse fiir die angehenden und wirk- 
lichen Mittelschullehrer eine nur recht problematische Bedeutung. 
Ich bedauere, diesen Gegenstand hier nicht naher behandeln zu konnen. 
Da aber von dem fiir die Halbjahreskurse so warm eintretenden Verein gerade 
diese Einrichtung Deutschlands fiir eine Reorganisation unserer Mittelschul- 

bezeich.net


78

turnlehrerausbildung ais nachzuahmendes Muster hingestellt wird, lohnt es sich, 
hierauf mit einigen kurzeń Betrachtuugen einzugehen. Es ist eine unleugbare 
Tatsache, daB die Zahl der akademisch gebildeten Teilnehmer an den halbjahrigen 
Turnlehrerbildungskursen Deutschlands mit den Jahren immer klaglicher wurde, 
so daB die Regierung sich entschlieBen muBte, um das Interesse der Hochschiiler 
fiir das Turnen zu heben und sich wenigstens einen Teil akademisch vorgebildeter 
Tumlehrer zu sichern, an den einzelnen Universitaten halbjahrige, nur fiir die 
Hórer der Universitat bestimmte Turnlehrerausbildungskurse zu errichten. Aber 
auch diese haben sich nicht bewahrt; dem Mangel an akademisch gebildeten 
Turnlehrern wurde damit nicht abgeholfen. Die Zahl der an diesen Kursen 
teilnehmenden Hochschiiler ist im Vergleich zu den Opfern an Zeit und Lehr- 
und Lehrermaterial verschwindend gering geblieben. An einzelnen Universitaten 
konnten diese Kursę wegen Mangels an Teilnehmern gar nicht erdffnet werden; 
von mehreren drangen lebhafte Klagen dariiber an die Óffentlichkeit, daB es 
die Studierenden vielfach an Eifer und Piinktlichkeit fehlen lassen. Das wird 
auch jedem klar, der genau weiB, welche Anstrengnng ein solcher nur auf ein 
halbes Jahr bemessener Turnlehrerbildungskurs den Teilnehmern zur Pflicht 
macht und der das in diesem kurzeń Zeitraume zu bewaltigende Arbeitsmaterial 
zu iiberblicken vermag. Aber die Ursachen liegen nicht in der Bequemlichkeit 
oder Teilnahmslosigkeit allein. Man vergesse nicht, daB durch den Besuch eines 
solchen Kurses das eigentliche Hochschulstudium um ein volles Semester unter- 
brochen wird, was nicht jeder so ruhig hinzunehmen in der Lagę ist, zumal 
schon die Studien durch das Militarjahr, das wohl die meisten Turntiichtigen 
zu absolvieren haben, eine arge Unterbrechung erfahren. Es kommt aber, wie 
mir Rektor Dr. Neuendorff ganz richtig zu urteilen scheint, noch ein weiteres 
Hemmnis hinzu. Die Teilnahme an einem solchen Kurs legt den Studierenden 
der Hochschulen nicht unerhebliche Verpflichtungen auf, durch die ihre akademische 
Freiheit an der Universitat wesentliche Einschrankung erfahrt.

Aber die Teilnahmslosigkeit der akademischen Jugend am Turnen ist nicht 
so kraB, wie sie allenthalben scheinen mag. Ich verweise in Kurze nur auf das 
ruhrige Leben der akademischen Turnvereine, die mit ihrem Verbande eines akade
mischen Turnerbundes auf dem Gebiete des Turnens, der volkstumlichen Ubungen, 
des Spiels und Sportes ganz achtbare Leistungen aufzuweisen haben. In Óster- 
reich bestehen drei akademische Turnvereine, die nicht bloB ein ruhig beschauliches 
Studentenleben fiihren, sondern auch ernst der Pflege der Leibesiibungen obliegen. 
Es bedarf also nur der richtigen Wege, die Studentenschaft dem 
Interesse an den Leibesiibungen und mitihm an dem akademischen 
Turnlehrerberuf zuzufiihren.

Mit der Einrichtung der zwei- oder halbjahrigen Ausbildungskurse ist dem 
Wesen und Interesse der Studentenschaft nicht gedient; fiir die Heranziehung 
akademisch gebildeter Turnlehrer ist damit bei allem guten Willen nichts getan. 
Das Bernfsstudium der kiinftigen Mittelschullehrer ist, wie der Schweizer Seminar- 
lehrer S p ii 1 e r in seinem Referate iiber die Errichtung einer schweizerischen Turn- 
lehrerbildungsanstalt betont, heutzutage so ausgedehnt, daB neben ihm die Turn-
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lehrerausbildung nicht einherzugehen vermag. Will man die akademische 
Jugend fiir den Turnlehrerberuf der Mittelschulen gewinnen, so 
wird man sich nach neuen, demWesen und Geist desakademischen 
Lebens entsprechenden Wegen umsehen mussen.

Und hier stehe ich nun auf dem Boden des zweiten, von dem Wiener Verein 
,Mittelschule*  im Mai dieses Jahres bei den Beratungen iiber die fachliche Aus
bildung der Lehramtskandidaten iiber das Mittelschulturnen neuerdings gestellten 
Antrages: Das Turnen bilde in Verbindung mit einem wissen
schaftlichen Fache eine eigene Priifungsgruppe im Rabmen der 
allgemeinen Lehrbefahigung fiir Mittelschulen.

Fiir die Frage der akademischen Turnlehrerausbildung sind in dieser Ent- 
wickelung die Leitlinien von selbst gegeben.

Halt man an diesem Gedanken fest, dann ist die Mittelschulturn- 
lehrerausbildung ganz im Sinne der vor Jahren gemachten Kiippersschen 
Vorschlage auf die Universitat zu verlegen. Im Wesen sind die Vor- 
schlage nicht von Kiippers; kein anderer ais Adolf Spięli, der Begriinder unseres 
Schulturnens, hat die genaue Scheidung verlangt, die Befahigung der Lehrer zur 
Unterrichtserteilung im Turnen an der Volksschule miisse auf den Lehrerbildungs- 
anstalten, fiir die hbheren Schulen auf den Uuiversitaten geschehen.

Dieses entscheidende Wort SpieiJens ist im besondern gegen die obigen Vor- 
schlage des Allgemeinen deutsch-osterreichischen Turnlehrervereines gesprochen, der 
den Volks- und Biirgerschullehrern die Wege zu dem Mittelschullehramte nicht 
genug ebnen kann. DaB aber damit der Mittelschulturnsache kein Heil widerfahrt, 
kam auch jiingst in der Schweiz zu beredtem Ausdruck, dereń mustergiltig organi- 
siertes Kurswesen der Referent des Vereines nicht genug loben kann. Ihm móge 
zur besondern Aufklarung dienen, was Steinemann, einer der bedeutendsten 
Turnlehrer der Schweiz, in dem amtlichen Bericht iiber seine im vorigen Jahre 
lach Deutschland und dem Auslande unternommene turnerische Studienreise von 
den so gepriesenen Kurseinrichtungen sagt. „So lange es galt," scbreibt er daselbst 
auf Seite 10, „auf breitester Grundlage im Volk fiir die Idee der korperlichen 
Erziehung zu arbeiten, da war der Oberturner und Volksschullehrer der berufene 
Mann. Heute, wo in der studierenden Jugend neues Leben fiir unsere Sache all- 
m ab li nb erwacht, da erfordert es die einfachste Logik, dem Akademiker einen 
Weg zu erbffnen, auf dem er auf seine Weise theoretisch und praktisch in das 
Gebiet der Leibesiibungen eindringen kann.“ Und einige Zeilen weiter faBt er seine 
beim Besuch der deutschen und auslandischen Tunilehrerbildungskurse geWonnenen 
Erfahrungen in dem grundlegenden Gedanken zusammen: „Hatte der Vergleich 
des schwedischen und deutschen Turnens zu der allgemeinen Forderung einer 
griindlichern Ausbildung der Tumlehrei’ gefiihrt, so drangt nun die Einsicht in 
den heutigen Entwickelungsstand der Leibesiibungen einerseits und die Notwendig
keit einer richtigen Wiirdigung und Einordnung der Gymnastik in das Ganze des 
Erziehungswesens anderseits zu der weitern Forderung, dali 'der Staat das 
Studium der Gymnastik zu einem akademischen Fach erhebe und so 
den Mittelschulen akademisch gebildete Turnlehrer verschaffe.“ 
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Steinemanns Vorschlage gehen in der Schweiz der Verwirklichung entgegen. Das 
Turnen soli zu einem Hauptfache mit wochentlich. wenigstens fiinf Stunden erhoben 
und damit sollen ais wissenschaftliche Facher unzertrennlich Anatomie und Hygiene 
mit Physiologie verbunden werden. Die Einrichtung lafit sich da leichter aufbauen, 
weil das Turnen in einzelnen Kantonen bereits im Priifungsplan fiir Sekundar- 
lehrer ais Nebenfach besteht. Fast zugleich mit den Schweizerischen Reform- 
vorschlagen ging im vorigen Jahre von dem Allgemeinen akademischen Turnabend 
in Leipzig eine Bewegung zu gunsten der akademischen Turnlehrerausbildung aus, 
die heute immer weiter um sich greift und die eine endliche Losung dieser akade
mischen Frage in Aussicht stellt. Es ist nicht moglich, wie erwiinscht es auch 
sein diirfte, auf die Reformideen dieser Bewegung hier naher einzugehen; nur in 
grofien Ziigen mbgen die Hauptlinien skizziert werden. „Bislang war die Aus
bildung der Turnlehrer Sache der Landes- oder Zentral-Turnanstalten," heifit es 
in der im Auftrage des Allgemeinen akademischen Turnabendes in Leipzig abge- 
fafiten Schrift auf Seite 97 „diesen mufi jetzt die Universitatsturnanstalt ais in 
jeder Beziehung gleichberechtigt und unabhangig an die Seite gestellt werden. 
Haben erstere fiir die Ausbildung der Turnlehrer und Turnlehrerinnen an Semi- 
naren, Burger-, Volksschulen und Vereinen, Veranstaltung von Ferien-Turnwarts- 
und Vorturnerkursen Sorge zu tragen, so ist es die Aufgabe der Universitats- 
turnanstalt, das Turnen der Studentenschaft im allgemeinen zu leiten, den Schul- 
amtskandidaten und sonstigen besonders Turneifrigen die Befahigung zur Unter- 
richtserteilung im Turnen zu vermitteln, Spiel- und Erganzungskurse fiir Ober- 
lehrer abzuhalten.'' i)

Damit ist auch fiir unsere Verhaltnisse der richtige Weg gewiesen.
Soli das Turn en auch bei uns jene Stellung im Lehr- und 

Unterrichtswesen der Mittelschulen einnehmen, wie sie den 
anderen Gegenstanden dieser Schulkategorie zugestanden wird, 
dann mufi auch bei uns der Lehrer des Turnens die gleiche 
padagogische und wissenschaftliche Ausbildung erhalten, wie 
sie den Vertretern der anderen Mittelschulfacher zuteil wird. 
Dafi ihm diese an den vorgeschlagenen halbjahrigen Ausbildungskursen nicht 
geboten werden kann, ist oben bewiesen worden. Daraus folgt die Forderung 
nach Vertiefung des Gegenstandes und nach Verlangerung der 
Ausbildungszeit.

Eine weitere Forderung fiir die einheitliche Erziehung 
unserer Mittelschuljugend ist es, aber auch ein Gebot fiir die erfolgreiche 
Erteilung des Gegenstandes, dafi die Leitung des Turnunterrichtes 
in die Hande solcher Lehrer gelegt werde, denen auch die 
wissenschaftliche Ausbildung ihrer Schiiler anvertraut ist. Uber

i) Soeben erlialte ich von dem Turninspektor Danemarks Knudsen die Nachricht, daB von 
1910 an die Gymnastik ais Unterrichtsfach an der Universitat in Kopenhagen aufgenommen wird, 
so daB die Hochschiiler, welche sich zu Gymnasialturnlehrern heranbilden wollen, dieses Fach ais 
Studienfach neben zwei anderen wissenschaftlichen Fachem sich walden konnen. Die dazu notwendigen 
Geldmittel sind vom Reichstag bewilligt.
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die Notwendigkeit einer solchen Unterrichtsteilung ist schon so viel gesprochen 
und geschrieben worden, daB dariiber kein Wort mehr zu verlieren ist.

Halt man daran fest, dann ist es auch auBer allem Zweifel, daB man 
im Sinne der Schweizer und Leipziger Vorschlage den angehenden Mittel- 
schullehrern die Wege zur Turnlehrerausbildung ebnen miisse. 
Oben wurde bewiesen, daB eine solche Turnlehrerausbildung neben dem Berufs- 
studium der Mittelschullehrer nicht geschehen konne. Es kommen daher auch 
die neben dem Universitatsstudium bestehenden Turnlehrerausbildungskurse fiir 
die Mittelschullehrer nicht in Betracht, auch andere mehrjahrige dieser Art nicht.

DieEinordnung des Turnens darf nicht neben, sondern muli in 
das Berufsstudium der Mittelschule erfolgen, das Turnen muli, fern 
von aller Verbindung mit den Volks- und Biirgerschulinteressen, 
gegeniiber den anderen Mittelschulfachern zum gleichwertigen 
Priifungsgegenstand der Mittelschullehrerausbildung erhoben 
werden. DaB es in dieser natiirlichen Verbindung nur ais Hauptfach gedacht 
werden kann, wie es der Referent des Vereines „Mittelschule" verlangt, ist klar. 
Welcher Gegenstand mit dem Turnen zu dieser neuen Gruppe der Mittelschul- 
lehramtspriifung vereinigt werden sollte, móge weiteren Bestimmungen iiberlassen 
bleiben. Zu empfehlen waren Gegenstande, die mit ihrer geringern Stundenanzahl 
in den einzelnen Klassen leichtern AnschluB ermoglichten. Fiir eine fachgemaBe 
Vereinigung sprache die Wahl der Naturgeschichte, wie iiberhaupt der Unterricht 
in der Anthropologie von rechtswegen in die Hande des Tumlehrets gelegt 
werden sollte. Uberdies wird da auch die Entscheidung der wissenschaftlichen 
Priifungskommission von bestimmendem Einflusse sein. Auf die eine Forderung 
aber sollte besonderes Gewicht gelegt werden, daB dieser Gegenstand nicht 
ais Nebenfach, wie es der Referent des Vereines „Mittelschule“ in Vorschlag 
bringt, sondern ais zweites Hauptfach gewahlt werde. Das fordert 
schon die gerade hier so notwendige Beweglichkeit in der Verwendbarkeit des 
neuen Mittelschullehrers in den Unter- und Oberklassen. Die Befiirchtung des 
Referenten, daB mit der Hinzufiigung eines andern Hauptfaehes die Abschiittelung 
des Turnens leicht herbeigefiihrt werden konne, ist grundlos; auch der Hinweis 
auf das analoge Verhaltnis zwischen dem Zeichnen nnd der Geometrie stimmt 
nicht, weil die Geometrie einen festen, integrierenden Bestandteil dieser Mittel- 
schulpriifungsgruppe bildet.

Hat man das Turnen zum gleichwertigen akademischen Fach erhoben, dann 
gehórt dessen Vorbereitung und Ausbildung gleich den anderen 
wissenschaftlichen Fachem der Mittelschule dem Gesamt
studium der Universitat zu, in dessen analogen Bahnen es seiner 
ganzen Einrichtung nach sich zu bewegen hat. In welche Fakultat 
es eingeordnet werden sollte, dariiber hat schon vor fiinfundzwanzig Jahren der 
akademische Senat der Wiener Universitat die richtige Entscheidung gefallt, 
indem er meine Habilitation ais Lehrer fiir das Turnen an der Universitat ihrem 
Wesen nach der philosophischen Fakultat zugewiesen hat.

6
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Nach zwei Richtungen hin hatte sich da das ganze Aus- 
bildungswesen des Turnens z u bewegen, nach denen der Theorie 
und der Praxis.

Die theoretischen Kenntnisse hat der Studierende in den 
turnerischen, medizinischen und padagogischen Vorlesungen zu 
erwerben.

Zu den turnerischen Vorlesungen gehbrt in erster Linie Methodik 
und Systematik des Turnens. Inbegriffen sind da auch die turngeschicht- 
lichen Vorlesungen, so die Geschichte der antiken Gymnastik, die Geschichte 
der modernen Leibesiibungen, des deutschen Turnens und der aufierdeutschen 
Korperkultur und wohl auch die Geschichte der Turnliteratur mit besonderer 
Riicksichtnahme auf das Schulturnen. Hieher gehbrt auch das Wesentlichste aus 
der Gerat.kunde.

Einen breiten Raum werden die medizinischen Vorlesungen 
einnehmen. Sie umfassen die Anatomie, die Physik und die 
Physiologie der Leibesiibungen, die Verbandslehre und Turn- 
platzchirurgie, ferner die Diatetik und Schulhygiene. Diesen Vor- 
lesungen ist eine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Der kiinftige Turnlehrer 
miisse, aufiert Neuendorff ganz richtig, nicht nur die Einwirkungen aller Arten 
von Leibesiibungen auf die korperlichen und seelischen Zustande ganz allgemein 
beurteilen konnen, er miisse auch wissen, welche besonderen Ubungen dem 
einzelnen Schiiler oder ganzen Klassen unter besonderen Verhaltnissen zutraglich 
sind. Er' miisse aber auch ein wissenschaftlich begriindetes Verstandnis fiir 
medizinische und physiologische Fragen iiberhaupt haben und es miisse zur 
Regel werden, dafi sich jeder Direktor in allen hygienischen 
Angelegenheiten zuerst an den Turnlehrer ais seinen natur- 
gemafien Berater wende. Die Erfiillung dieser Pflichten eines 
formlichen gesundheitlichen Beirates undHelfers in allen Lagen 
und Verhaltni ssen des Mittel schullebens bildet das wesentliche 
Ziel der medizinischen Vorlesungen und die besondere Aufgabe des so 
b erangebildeten Turni ehrers.

Unter die padagogischen Vorlesungen konnten etwa ein- 
gerechnet werden: System und Geschichte der Padagogik, Turn- 
platzpadagogik, Psychologie mit den besonderen Ausblicken auf 
den Zusammenhang der geistigen und physischen Arbeit und das 
Wichtigste aus der rhythmischen und asthetischen Gymnastik.

Je nach der Bedeutung des Gegenstandes werden sich diese Vorlesungen auf 
zwei- bis vierstiindige Kollegien erstrecken. Beim Ansetzen der Stunden wird man, 
um Kollisionen zu vermeiden, auf die Vorlesungszeit der korrespondierenden 
Facher billige Riicksicht nehmen. Im iibrigen sollen diese Vorlesungen 
genau so behandelt werden wie die anderen Vorlesungen der 
Universitat.

Im Sinne der akademischen Freiheit bleibt es den Studierenden freigestellt, 
auch diese Yorlesungen zu horen, in welchem Semester sie es fiir gut finden; sie 
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haben die Inskription fiir diese oder jene Vorlesung ordnungsgeinai.i vorzunehmen 
nnd in gleicher Art auch den Besuch sich abtestieren zu lassen.

Die praktische Ausbildung der Studierenden erfolgt in der 
Universitatsturnanstalt, beziehungsweise in dem turnerischen Seminar.

Die unterrichtlich praktische Unterweisung wird sich auf alle 
Hauptgebiete des Turnens und der verwandten Gebiete erstrecken. Sie umfatót 
Frei-, Ordnungs-, Stab-, Hantel- und Keuleniibungen, ferner Gerat- 
turnen mit EinschluO der vol kstiimlichen Ubungen, Turnspiele 
und Turnwanderungen. Neben der Behandlung des Gesamtstoffes aller dieser 
Ubungsarten wird die stufenmafiige Entwickelung und Darstellung des 
Schulturnstoffes in allen genannten Gebieten hier die Hauptaufgabe sein. 
Eine besondere Beachtung wird da der schwedischen Gymnastik, der 
Heilgymnastik und dem orthopadischen Turnen zuteil. Namentlich 
verdienen Beachtung und Pflege die Turnwanderungen, da sie ja den Mittelschul- 
lebramtskandidaten fiir die spater von ihnen zu leitenden Schiilerwanderungen 
ais Vorbild dienen sollen. Die Fiihrung solcher Wanderungen ist mit so 
manchen sachlichen und erziehlichen Schwierigkeiten und Eigentiimlichkeiten 
verbunden, dal.i die angehenden Mittelschullehrer schon vor dem Eintritt in das 
praktische Lehramt auch in dieser Beziehung eine entsprechende Vorbildung 
erhalten sollten. Im Seminar werden auch Bespr echungen iiber 
Erscheinungen aus der modernen fachmannischen Literatur, so 
insbesondere der des Schulturnens zu pflegen sein. Nach vorbildlicher Einfiihrung 
des Leiters hatte da in vorbestimmter Reihenfolge gleich dem Vorgange in anderen 
Seminarinstituten jeder der Kandidaten ein Referat zu iibernehmen, dem sich dann 
eine freie Besprechung anfiigen sollte. Zu allen diesen Ubungen kommen noch 
Lehrproben, Befehlsiibungen, wobei die Kandidaten einmal die Rolle des 
Schulers, dann des Lehrers iibernehmen, und auBerdem wiederholte 
Hospitieriibungen an den verschiedenen Schulen. War die Teilnahme 
an den Vorlesungen dem freien Ermessen der Studierenden iiberlassen, so wird 
man den Besuch der praktischen Ubungen gleich demVorgange bei den Ubungen 
in den wissenschaftlichen Seminarien von Anfang an allen Kandidaten zur strengen 
Pflicht machen, wenn an ein gedeihliches Fortschreiten iiberhaupt gedaeht 
werden soli.

Gleich dem sonst iiblichen Seminarvorgange werden alle diese Ubungen 
unentgeltlich zu halten sein, um die verpflichtende Teilnahme allen Kandidaten 
zu ermoglichen. Eine wesentliche Forderung werden sie wie die gesamte Aus
bildung der Kandidaten durch eine gut ausgestattete Bibliothek erfahren. 
Aulłer diesen unterrichtlich praktischen Ubungen hat die Universitat den 
Studierenden auch reichliche Gelegenheit zu geben, auf einfache 
und begueme Art die fiir den Turnlehrerberuf notwendige leib- 
I iche Fertigkeit sich zu erwerben oder ihre eigene Turnfertigkeit 
zu erhalten und zu vermehren. Es wird eine der wesentlichen 
Aufgaben des Leiters der Universitatsturnanstalt sein, bei den 
Studierenden das Interesse an dem Turnen und an allen anderen 

6*  
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der Mittelschule zuganglichen Leibesiibungen z u wecken und 
wach zu erhalten. Allen Teilnehmern muB auch die Moglichkeit 
gegeben werden, sich in den dem Turnen und dem Spiel verwandten Sport- 
iibungen zu iib en. Ais solche kommen in Betracht: das Schwimmen, Schlittschuh- 
und Skilaufen, das Fechten und wenn es die Verhaltnisse gestatten, auch das 
Rudero. Eine Einfiihrung in diese gerade der Mittelschuljugend so nahe liegenden 
Leibesiibungen diirfte im Interesse der Mittelschule nur zu begriiBen sein, der 
es gewiB zu gute kamę, wenn sie auch in dieser Beziehung eine geeignete und 
fachmannisch vorgebildete Leitung zur Verfugung hatte. Es wiirde iiber den 
Rahmen des Referates weit hinausgehen, wollte ich hier naher untersuchen, in 
welchen Bahnen sich die Tatigkeit des Universitatsturnlehrers zu bewegen hatte, 
um den Tumeifer und die Turnlust der ‘ Studierenden durch seine Persbnlichkeit 
und die Art der Leitung in stetem Wachsen zu erhalten; nur einige ganz kurze 
den hier zu behandelnden Gegenstand beriihrende Anmerkungen mogen gestattet 
sein. Die Teilnahme an diesen Ubungen hat den iiblichen Weg des Universitats- 
besuches zu nehmen. Die Ubungen werden gleich den Vorlesungen inskribiert, an- 
und abtestiert. Die angemeldeten Hochschiiler werden in bestimmte Gruppen, 
Riegen, Spielmannschaften, Tumwanderungsabteilungen und dergl. eingeteilt, 
zu dereń Leitung die Kandidaten des Turnlehramtes fiiglich herangezogen 
werden konnen. Es wird sich empfehlen, iiber den jeweiligen Besuch ein Buch zu 
fiihren. doch diirfte keinerlei Zwang obwalten und das ganze Uben miiBte den 
Charakter geselliger studentischer Zusammenkiinfte haben.

Wie bei den theoretisch-praktischen Ubungen so miiBte auch hier der Besuch 
des notwendigen Zuspruches wegen ganz unentgeltlich sein.

Aus der Gleichstellung und aus dem Bildungsumfang des Turnens ais 
Universitatsfaches geht von selbst hervor, daB sich das turnerische 
Gesamtstudium gleich den Verhaltnissen der anderen Priifungs- 
gegenstande der Mittelschulen auf acht Semester zu erstrecken 
hatte. In diesem Zeitraum wird es moglich sein, neben den Forderungen des 
Turnens auch den Bedingungen des andern wissenschaftlichen Gegenstandes ais 
Hauptfaches volle Rechnnng zu tragen.

Ebenso diirfte es selbstverstandlich sein, in welchen Grenzen sich die neuen 
Priifungsvorschriften des Turnlehramtes zu bewegen hatten; sie werden 
denen der anderen Facher moglichst gleich zu halten sein.

Zunachst wird auch hier wie "bei den anderen Universitatsgegenstanden und 
zu gleichen Studienzwecken semester-, beziiglich jahresweise die Ablegung von 
Kolloąui en aus den turnwissenschaftlichen Fachem moglich sein.

Bei der Zusammenstellung der Priifungskommission 
beschranke man sich im Gegensatze zu den bestehenden Einrichtungen 
Deutschlands, wo die Turnlehrerpriifung vor einer Kommission von 4, 5, oft bis 
6 Examinatoren abgehalten wird, wie bei den wissenschaftlichen Fachem 
auf den einfachsten Apparat. Man wird, glaube ich, fiir die rein 
theoretischen Facher mit einem medizinischen und einem 
turnerischen Faclimann sein Auskommen finden. Dasselbe gilt von
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den theoretisch-praktischen Ubungen und von derWertung der 
eigenen Turnfertigkeit der Kandidaten, was am besten in die Hand 
des Leiters der Universitatsturnanstalt gelegt wird. Die ganze Turn- 
lehramtspriifung einem einzigen Prufenden zu iibertragen, wie es Neuendorff 
yorschlagt, in der Meinung, daB man wohl iiberall einen turnerisch allseitig 
gebildeten Mann finden werde, der Turn- und Spielfertigkeit beurteilen konne 
und Turnwissenschaft und Turnpbysiologie so weit beherrsche, ais fur einen 
griindlich durchgebildeten Turnlehrer in Betracht kommen kann, ist aus fachlichen 
Griinden nicht zu empfehlen.

Auch was die Priifungsfolge anlangt, wird da den anderen 
Fachem gegeniiber keine wesentliche Abanderung notwendig 
sein. Die Lehramtskandidaten des Turnens erhalten wie die anderen Priifungs- 
kandidaten so auch im Turnen eine Hausarbeit aus einem der obgenannten 
drei Gebiete, dann folgen zwei Klausuren, die eine aus den medizi- 
nischen, die andere aus den turnerischen Fachem. An die miindliche 
Priifung, dereń Umfang sich auf die obgenannten Gebiete des Tnrnwissenschaft- 
lichen erstreckt, schlieBt sich die praktische Priifung, welche unter besonderer 
Rucksic.htnahme auf die erweiterten Anforderungen in der Art und in dem 
AusmaBe der gegenwartigen Einrichtungen abgehalten werden kann. 
Fiir den eigentlichen Eintritt in das praktische Lehramt wird wie auch sonst die 
Ablegung eines Probejahres verlangt, welches dieselbe Behandlungsweise 
erfahrt wie das der anderen Mittelschulfacher. Damit erfahrt auch die Turnlehr- 
amtspriifung ihren fórmlichen AbschluB.

Bis zur glatten Durchfiihrung der Mittelschullehrerausbildung wird ein 
bestimmtes Ubergangsstadium, yielleicht von zwei Jahren, zu empfehlen 
sein. innerhalb welcher Zeit die Turnlehramtsprufung sowohl nach den dermalen 
bestehenden Bestimmungen ais auch nach der neuen Priifungsordnung abgelegt 
werden kónnte. Es ware dann nur recht und billig, wenn es wahrend dieser Zeit 
den bereits gepriiften Turnlehrern, welche sich mit der Reifepriifung einer Mittel
schule und mit der Absolvierung der erforderlichen Hochschulstudien ausweisen 
konnen, gestattet wiirde, die Priifung aus einem wissenschaftlichen Hauptfache 
abzulegen und so die yollstandige Approbation fiir das Lehramt der Mittelschule 
zu erlangen.

Hiemit waren die Grundziige fiir eine der Mittelschule entsprechende Turn- 
lehrerausbildung und fiir die ihr angepaBten Priifungsvorschriften gegeben.

Es eriibrigt noch, die gemachten Vorschlage hier in einzelnen Leitsatzen 
zusammenzufassen.

1. Die wachsende Teilnahme an der korperlichen Ausbildung der Mittel
schuljugend findet in der Bedeutung des Gegenstandes ihre Begriindung.

2. Der Turnunterricht ais eines der wichtigsten Facher im Erziehungsplane 
unserer Mittelschulen bedarf auf allen Einzelgebieten einer griindlichen Reform.

3. Es ist nur ein Gebot der Zeit, daB auch die Mittelschulturnlehrer- 
ausbildung einer den modernen Anforderungen der Erziehung und des Unter- 
richtes entsprechenden Reform zugefiihrt werde.
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4. Die Grundforderungen fiir die Reformen auf dem Gebiete der Mittelschul- 
turnlehrerausbildung sind: die Vertiefnng des Gegenstandes und die Verlangerung 
der Ausbildungszeit der Turnlehrer.

5. Die vom Allgemeinen deutsch-osterreichischen Turnlehrerverein ausgehenden 
Reformvorschlage, die Ausbildungszeit der Mittelschulturnlehrer von zwei Jahren 
auf ein halbes Jalir herabzusetzen, sind abzulehnen.

6. Ebenso ist es grundsatzlich abzulehnen, das Mittelschulturnen ganz dem 
sogenannten Fachlehrertum zu iiberweisen.

7. Im eigensten Interesse der Mittelschule ist es gelegen, sich nach Wegen 
nmzusehen, die akademische Jugend fiir das Interesse an den Leibesiibungen und 
mit ihm an dem Turnlehrerberufe zu gewinnen.

8. Um den angehenden Mittelschullehrern den Weg zum Turnlehramte zu 
ebnen, darf die Einordnung des Turnens nicht neben sondern muB in das 
Berufsstudium der Mittelschullehrer erfolgen.

9. Das Mittelschulturnen mul.i aller Verbindung mit den Volks-, Burgerschul- 
und Vereinsinteressen femgehalten und zum gleichwertigen Priifungsgegenstand 
der Mittelschulen erhoben werden. Es bilde in Verbindung mit einem wissenschaft- 
lichen Fache ais Hauptfach eine eigene Priifungsgruppe im Rahmen der allgemeinen 
Lehrbefahigung fiir die Mittelschulen. Ais solches ist es dem Gesamtstudium der 
Universitat einzufiigen; seine Behandlung und Ausbildung hat sich in den analogen 
Bahnen der anderen Universitatsfacher zu bewegen, und zwar nach zwei 
Richtungen, nach denen der Theorie und der Prasis.

10. Die th eoretischen Kenntnisse hat der Studierende in den tumerischen, 
medizinischen nnd padagogischen Vorlesungen zu erwerben. Zu den tumerischen 
Vorlesungen gehort: Methodik, Systematik und Geschichte des Turnens und 
Geratkunde; zu den medizinischen: Anatomie, Physik und Physiologie der Leibes- 
iibungen, Verbandslehre und Tum.pl atz chirurgie, Diatetik und Schulhygiene; zu 
den padagogischen: System und Geschichte der Padagogik, Tumplatzpadagogik, 
Psychologie und rhythmische und asthetische Gymnastik.

11. Die praktische Ausbildung der Studierenden erfolgt in der Uni- 
versitatstnmanstalt, beziehungsweise im tumerischen Seminar. Die unterrichtlich 
praktische Unterweisnng umfafrt: Frei-. Ordnungs-, Stab-, Hantel- und 
Keuleniibungen, Geratturnen mit EinschluO der volkstiimlichen Ubungen. Schwe- 
dische Gymnastik, Heilgymnastik. orthopadische Ubungen, Tumspiele, Tum- 
wandemngen. Im Seminar werden auch Besprechungen iiber Erscheinungen aus 
der modemen fachmannischen Literatur zu pflegen sein. Dazu kommen Lehrproben, 
Befehlsubungen und wiederholte Hospitierungen an Schulen. AuOerdem muO den 
Studierenden reichliche Gelegenheit gegeben werden, ihre eigene Turnfertig- 
keit. zu erhalten und zu vermehren, aber auch die Moglichkeit, sich in den dem 
Turnen und dem Spiel verwandten Sportubungen zu uben.

12. Das turnerische Gesamtstudium hat sich gleich den Verhaltnissen der 
anderen Priifungsgegenstande auf acht Semester zu erstrecken.

13. Die Prufnngsvorschriften des Turnens werden denen der 
anderen Facher moglichst gleich zu halten sein. Danach sind zu gleichen Studien- 
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zwecken Kolloąuien zulassig. Die Lehramtskandidaten haben vor der miindlichen 
Priifung eine Hausarbeit aus einem der drei Gebiete, dann zwei Klausuren zu 
machen, eine aus den medizinischen, die andere aus den turnerischen Fachem. 
An die mundliche Priifung, bei welcher man sich hinsichtlich der Examinatoren 
auf den einfachsten Apparat zu beschranken hat, schlieBt sich die praktische 
Priifung, welche unter Riicksichtnahme auf die erweiterten Anforderungen der 
Zeit in der Art und in dem Ausmafie der gegenwartigen Einrichtungen abgehalten 
werden kann. Fiir den eigentlichen Eintritt in das praktische Lehramt wird wie 
auch sonst die Ablegung eines Probejahres verlangt.

14. Bis zur glatten Durchfiihrung der neuen Priifungsordnung wird ein 
Ubergangsstadium notwendig sein.

II. Gleich der Turnlehrerausbildung ist auch die Frage iiber die facli 
gemafłe Uberwachung des Turnunterichtes eine der wesentlichen 
und oft wiederkehrenden A n gel egenh ei ten aller turnerischen 
Beratungen der letzten Zeit gewesen; ihre Losung ist gegenwartig nicht 
nur fiir das Turnfach und die Turnlehrer, sondern auch fiir die Schulbeliórde 
zur formlichen Notwendigkeit geworden.

Die notwendige Einfiihrung von Turninspektoren insbesondere 
an unseren Mittelschulen ergibt sich aus mehrfachen Griinden.

Zunachst kommt der Turnbetrieb in Betracht. Schon ein fliichtiger 
Lesegang durch die letzten Jahresberichte unserer Mittelschulen erbringt den 
Beweis, wie yerschieden, ja wie unbekiimmert um alle Weisungen des Lehr- 
planes und geradezu willkiirlich an dieser oder jener Mittelschule der Betrieb 
des Turnens gestaltet ist und wie yieles an mancher Mittelschule anstatt der 
verbindlichen Turnstunden geschieht, was in Gegensatze zu allen amtlichen 
Bestimmungen steht. Nur einige recht krasse Beispiele tumunterrichtlicher 
Willkiir mógen da aus den Mitteilungen der einzelnen Mittelschulprogramme 
herausgegriffen werden. Wie anno dazumal, ais das Schulturnen noch in den 
allerersten Anfangen war, wird die so kurz bemessene und so kostbare Tum- 
zeit mit Anstandsiibungen wie Unterweisungen im Griifóen ausgefullt. Das mili
tarische Turnen wird an melireren Anstalten mit besonderer Vorliebe betrieben. 
Im Widerspruch mit der durch den Lehrplan vorgeschriebenen Behandlungsweise 
des Ubens an den Geraten wird an einzelnen Mittelschulen ein dem Vereinsturnen 
angepafótes Riegenturnen gepflegt. An einem Gymnasium werden sogar die 
Ordnungsiibungen riegenweise eingeiibt. Gegen den Lehrplan ist es auch, wenn 
die dem Madchenturnen zugehórenden Ubungen wie die Sehrittarten, Aufmarsche 
und sogar Reigenaufziige den Gegenstand des Turnbetriebes an Gymnasien aus- 
machen. Da und dort werden auf Kosten ernsterer leiblicher Betatigung die 
mehr dem Madchenturnen zukommenden, fiir die Mittelschule nur in den untersten 
zwei Klassen vorgeschriebenen Ubungen am langen Schwingseil noch in der
III. Klasse vorgenommen. Dagegen wird den yolkstiimlichen Ubungen trotz amt- 
licher Erinnerungen noch immer nicht iiberall die notwendige Pflege zugewendet. 
Dabei stehen auch an einzelnen Orten fiir das Mittelschulturnen unzulassige 
Gerate wie Springtisch, Springkasten, Schaukelreck und andere in Yerwendung. 
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In der obgenannten Versammlung des Vereines „Mittelschule in Wien“, in welcher 
auch iiber die fachliche Ausbildung unserer Mittelschulturnlehrer beraten wurde, 
hat man es ais besonderen Mangel des gegenwartigen Turnbetriebes an 
unseren Mittelschulen bezeichnet, dafi die Unterrichtspraxis mit geringen Aus- 
nahmen in direktem Gegensatze zu unserem Lehrplan sich befinde. Wenn es auch 
in diesem Ausmafie nicht zutrifft und die Mehrzahl unserer Mittelschulturnlehrer 
sicherlich den besten Eifer und Willen hat, den Bestimmungen des Lehrplanes 
Rechnung zu tragen, so sind doch, wie Beispiele erwiesen haben, Falle, in 
denen die Durchfiihrung des Turnbetriebes mit den amtlichen Verordnungen nicht 
im Einklang stelit, nicht vereinzelt. Aber solche fachlich nicht ganz unwesent- 
liche Willkurlichkeiten waren nicht moglich, wenn der Turnunterricht der 
betreffenden Anstalten eine sachgemafie Uberwachung zu gewartigen hatte. Es 
erweist sich diesbeziiglich auch bei uns die Notwendigkeit einer Entschliefiung, 
wie sie unlangst vom deutschen Turnlehrerverein der Provinz Sachsen bei der 
Beratung dieses Gegenstandes gefafit wurde, dahingehend, dafi solche 
Inspektionen mit aller Entschiedenheit auf die Durchfiihrung 
des lehrplanmafiig festgestellten Turnbetriebes und die rechte 
Ausniitzung der Turnstunden zu dringen hatten.

Die Notwendigkeit einer fachkundigen Einwirkung auf die 
blofi sachliche Erfiillung der im Lehrplan und auch sonst im Interesse der 
korperlichen Erziehung der Mittelschuljugend gestellten Forderungen betrifft 
naturgemafi auch die dem Turnen verwandten Gebiete, so ins
besondere den Betrieb des Jugendspieles.

tTber die noch an manchen Mittelschulen recht ungiinstigen, zum grofien 
Teil aus der Lauheit oder gar Interesselosigkeit der turnunterrichtlichen Leitung 
hervorgehenden Spielverhaltnisse hat wohl niemand ein scharferes, aber gerechteres 
Urteil abgegeben ais der Unterrichtsminister von Hartel in dem bekannten Erlasse 
vom Jahre 1904, wo er der leiblichen Wohlfahrt unserer Mittelschuljugend und 
insbesondere der intensiveren Pflege der Jugendspiele das Wort redet. Bekanntlich 
ist der Erlafi zunachst gegen solche Anstalten gerichtet, an denen durch das 
mangelhafte Interesse ań dieser Einrichtung seitens der Lehrerschaft im allgemeinen 
oder auch nur einzelner Lehrer und Leiter das natiirliche Interesse der Schiiler 
an den Bewegungsspielen abgeschwacht oder gar abgestumpft ist. An die Lehr- 
korper solcher Anstalten richtet der Minister neuerdings die Aufforderung, wegen 
Forderung dieser Ubungen das Erforderliehe mit allem Eifer zu veranlassen. 
Diese von hochster Stelle im Interesse des Gegenstandes gesprochenen Worte 
beweisen zur Geniige, dafi auch auf diesem Gebiete nur durch personliches 
Eingreifen der fachlich geschulten Inspektionsorgane dem Interesse an diesem 
Gegenstande, aber auch dessen Ubung nnd Forderung die richtigen Entwickelungs- 
wege gewiesen werden kónnten.

Aber es wird sich wohl nicht so sehr um das Was des ganzen Betriebes 
handeln, sondern auch und vornehmlich um die Art, wie solche zum Wohle 
unserer Mittelschuljugend von der Regierung ins Leben gernfene Einrichtungen 
Yerwirklichung erfahren. Dafi es im Falle aller Strenge und Gewissenhaftigkeit
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in der Einhaltung der Bestimmungen des Lehrplanes um die Richtigkeit der 
methodischen Behandlung des Gegenstandes an unseren Mittelschulen noch immer 
recht schlecht bestellt ist, kann ais offene Tatsache angesehen werden. Schon ein 
fluchtiger Blick in den Gang unseres Tumbetriebes wird es beweisen, wie eś an 
gar manchen Orten selbst an den elementarsten Forderungen methodischer 
Schulung fehlt, ganz abgesehen davon, daB von einem einheitlichen Geprage der 
Unterrichtsfiihrung nicht die Rede sein kann. Schuld daran ist zunachst die 
ungeregelte und vielfach auch ganz ungenugende Art, wie die Turnlehrer fiir 
unsere Mittelschulen vorgebildet werden, dann aber auch der vollstandige Mangel 
an aller weiteren Fortbildung der so plotzlich in das Turnlehramt gestellten und 
oft theoretisch und praktisch noch ganz unreifen Lehrkrafte. Nur so ist es zu 
erklaren, daB die Rufę nach einer fachlichen Turninspektion zur Zeit gerade von 
den Fachvertretern immer laufer und lebendiger erklingen. Nicht das halte man 
fiir die Hauptanfgabe der Turninspektion, mit amtlicher Strenge der Erfullung 
der Lehrerpflicht nachzuspiiren, zu revidieren und zu kritisieren und die Ergebnisse 
der Revision und Kritik mehr in Form persónlicher Relationen nach oben zu 
berichten; die Hauptaufgabe des Turninspektors ist es vielmehr, wie 
Neuendorff iiber diesen Gegenstand richtig urteilt, an der Fortbildung der 
Lehrer mitzuwirken, ihnen jedes Weiterarbeiten zu erleichtern, 
sie in der Entwickelung zu fbrdern, in allen turnerischen Fragen 
ihnen mit Rat nnd Tat an die Hand zu gehen und so eine Veredelung 
und Vereinheitlichung des ganzen Lehrverfahrens zu ermdglichen.

A11 es das kónnen auch bei bestem Willen die mit der Schulaufsicht 
sonst betrauten Organe, wie die Landesschulinspektoren und 
Direktoren, wenigstens nicht in dem erforderlichen MaBe, bieten und selbst 
die Eifrigsten und Ehrgeizigsten werden die Eigenschaft der Allwissenheit fur sich 
kaum in Anspruch nehmen kónnen. Wir wissen, daB auch in anderen Fachem 
derartige Fordenuigen genauerer Kenntnisse und Erfahrungen nicht erfullt werden 
kónnen. Davon zeugt ja schon die Zweiteilung in humanistische 
und realistische Facher, in die auch unsere Mittelschulinspektion 
strenge geschieden ist. Den offenbarsten Beweis aber bietet die 
analoge Einrichtung beim Zeichenunterricht, fur welchen bekanntlich 
mit Riicksicht auf die Eigenart des Faches eigene Inspektoren bestellt sind. 
Gleich dem Zeichnen aber ist auch das Turnen seinem Wesen und 
insbesondere seiner Praxis nach ein so eigenartiges und von allen ubrigen 
Lehrgegenstanden abweichendes Fach, daB iiberdieVorzuge oder Mangel 
seines Betriebes nur fachlich geschulte Organe urteilen kónnen. 
Aber mit dem bloBen Urteil, mag es auch noch so richtig sein, ist nicht viel 
getan. Man darf nicht vergessen, daB die tummethodische Fortbildung des Lehrers, 
auf die der Inspektor sein Hauptaugenmerk zu richten hat, nur durch Anschauen 
und Miterleben aller Teile des Gegenstandes erfolgen kann und nicht durch bloBe 
theoretische Belehrung, mag sie auch aus den trefflichsten Weisungen der Behórden 
oder aus den gediegensten Methodenwerken hervorgehen. In dieser Uber- 
zeugung hat sich auch eine Reihe von Stadten Deutschlands 
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entschlossen, eig en e O b e r turn 1 e hr er- und Turninsp ektor en- 
stellen ins Leben z u r u f e n, um fiir die Hebung ihres stadtischen Schul- 
tumens pflichtgemaB Sorge zu tragen. Ich verweise nur auf die Einrichtungen 
in Altona, Barmen, Berlin, Bielefeld, Bonn, Bochum, Bremen, Breslau, Bromberg, 
Dusseldorf, Frankfurt a. M., Gorlitz, Miinchen-Gladbach, Hagen, Hannover, 
Kottbus, Krefeld, Magdeburg, Potsdam, Quedlinburg, Stettin. In allen diesen 
Stadten hat das Turnwesen unter dem Einflusse der dort eingefuhrten Fach- 
inspektion eine hohe Stufe der Ausbildung erreicht. Schrbers Worte finden da 
volle Bestatigung, daB iiberall, wo eine ausreichende, regelmaBige, von fachmannisch 
iiberlegener Kraft im edlen Sinne der Turnpflege ausgeiibte Turninspektion besteht, 
es auch ein bliihendes Schulturnen gibt. RegelmaBige Inspektionen 
des Turnunterrichtes finden auch in Baden, Bayern, Hessen, 
Sachsen un d W iir 11 e m b erg statt; ihre Einfiihrung hat sich iiberall 
auf das trefflichste bewahrt. Das scheinen mir ganz iiberzeugende Empfehlungs- 
momente zu sein, warum die Schaffung von Tuminspektionen auch bei uns auf 
das warmste zu befiirworten ware.

Die Aufgabe des Turninspektors ist aber noch lange nicht erschopft, wenn 
es ihm gelungen ist, durch seine regelmaBigen Besuche die noch obwaltenden 
Liicken und Mangel in der Erteiluug des Turnunterrichtes aufzudecken und zu 
beheben, und wenn er hiebei durch sein persbnliches Eingreifen, durch seine 
Ratschlage und Weisungen die theoretische Ausbildung des Turnlehrers gefordert 
und so den ganzen Unterricht im Sinne des Lehrplanes einer einheitlichen 
gedeihlichen Gestaltung und Weiterentwickelung zugefiihrt hat. Um der 
Richtigkeit des unterrichtlichen Verfahrens und durch sie der 
F ortbildu ng der Turnlehrer eine festere und eine dauernde Grund
lage zu schaffen, wird er auch praktische Turnunterrichtskurse 
abhalten miissen, in denen Musterlektionen im stufenweisen Unter- 
r i c b t, wie er in den einzelnen Klassen der Mittelschulen gefiihrt werden sollte, 
geboten werden. An jede dieser Vorfiihrungen schlieBe sich eine Besprechung an, 
dereń Bestreben darauf gerichtet sein miiBte, das einmal gelernte Gute aufzufrischen 
oder wiederuńi einzupragen. das Neue in systematischer Zusammenfassung 
vertiefend darzubieten und mit Ausblicken auf die fortschreitende Methodik fiir 
die Vervollkommnung der ganzen Tnrnunterrichtspraxis sich einzusetzen.

Neben dieser mehr theoretischen Schulung wird er auch der 
rein praktischen Fortbildnng der ihm zugewiesenen Turnlehrer sein 
Augenmerk zuwenden. Turnen, sagt Frohberg, ist ein Fach der Tat, und 
so ist die Fortbildnng der Turnlehrer nur durch lebendige, unmittelbar persbnliche 
Anregung moglich.

Die Abhaltung solcher Kursę, auBert Peikert ganz richtig, miiBte so ein- 
gerichtet sein, daB diese mit geringen Kosten und mit wenig Umstandlichkeiten 
jedem Turnlehrer leicht zuganglich waren.

Zu den weiteren Aufgaben des Turninspektors wird es gehoren, auch auf 
turntechnischem Gebiete seine Kenntnisse und Erfahrungen in 
den Dienst der Schulen seines Wirkungskreises zu stellen. Er 
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wird die Gerate, die Hallen, die Platze revidieren, vorgefundene MiBbrauche 
abstellen, auf Errichtung und Erhaltung brauchbarer und zweckmaBig aus- 
gestatteter Tumstatten dringen und iiberall auch in dieser Beziehung nach 
verschiedenen Richtungen segensreiche Anregungen geben.

Aber seine Tatigkeit bleibt nicht allein auf das Turnen 
beschrankt; er hat auch dem Jugendspiele und allen dem Turnen 
und dem Spiele verwandten, der Mittelschule zuganglichen Sport- 
iibungen, sowie der korperlichen Erziehung iiberhaupt stets ein 
fiirsorgliches Augenmerk zuzuwenden. Auf allen diesen Gebieten wird 
er mit dem Einsatze seiner ganzen Autoritat dem Gegenstand und seinem Betriebe 
Geltung verschaffen und mit gehbrigem Nachdruck iiberall dort eingreifen, wo 
mangelndes Verstandnis, Lauheit und Lassigkeit oder gar offener Widerspruch 
sich der Einfiihrung und Entwickelung des jngendlichen Erholungsfac.hes hinderlich 
in den Weg legt. Ais Spielinspektor veranstaltet er an yerschiedenen Orten 
Spiellehrkurse, wirkt durch personliche Fiihlungnabme auf Beschaffung und 
zweckmaBige Einrichtung von Spielplatzen und setzt seine ganze Arbeitskraft 
daran, daB der obgenannte ministerielle SpielerlaB dem Gesamtumfange nach zur 
Verwirklichung gelange. Auch den winterlichen Sportiibungen der Schule wird 
er sein Interesse zuwenden und sie durch Rat und Tat nach Móglichkeit 
unterstiitzen.

tTber alle diese mehr das kórperlich Praktische der Jugend betrelfenden 
Berufspflichten hinaus wird der Turninspektor seiner Vorbildung gemaB 
auch dem gesamten Gesundheitswesen der in seinem Wirkungs- 
kreiseliegenden Anstalten seine aufmerksameFiirsorge nicht ent- 
ziehen diirfen. Die unaufhórliche Betatigung seines Interesses auf diesem 
Gebiete wird da eine Quelle reichen Segens fiir eine gedeihliche kórperliche Ent
wickelung unserer Mittelschuljugend sein, welcher Gegenstand sich zur Zeit auf 
allen Stnfen des Unterrichtes und in samtlichen Arten von Schulen einer 
immer ernsteren Aufmerksamkeit und Fiirsorge erfrent nnd auch von der 
Unterrichtsbehórde in ricbtiger Wiirdigung der hohen Bedeutung dieser Frage 
einer stets warmeren und intensiveren Unterstiitzung begegnet, so daB dieses 
Moment der Berufspflichten des kiinftigen Turninspektors hier nicht genug betont 
werden kann. In dieser Beziehung diirfte er so mancherlei an Arbeit und Amts- 
pflicłit dem Wirkungskreis der dem Schulleben immer naher tretenden Arzte 
yorwegnehmen, wodurch die so oft erfolglos beratene Frage iiber die Notwendig
keit der Beistellung eines arztlichen Beraters fiir die Mittelschulen eine wenigstens 
teilweise Erledigung erfaliren kónnte.

Noch eriibrigt ein kurzes Wort iiber das Verhaltnis dieser neuen Organe 
der Schule und den Schulbehórden gegeniiber.

Halten wir daran fest, was Schmuck in seinem unlangst auf der Turniehrer- 
versammlung zu Quedlinburg gehaltenen Vortrage sagt, dieTurninspektoren 
stellen sich ais notwendige Erganzung des Schullebens dar, die 
auf dem heute iiberall geltenden Grundsatze der Arbeitsteilung 
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beruht, so haben wir damit fiir die Art der Ausubung der Berufspflichten der 
neuen Schulorgane die Grenzen gezogen. Turninspektoren und Schulbehbrden. sollen 
eine notwendige Vervollstandigung unseres gesamten Schulorganismus ausmacłien: 
erstere werden nur eine fachlich begriindete und erweiterte 
Unterstiitzung der Direktoren und L an d e s s c h u 1 i n s p e k t o r e n 
sein, welche sichdafiirnurdankbar erweisendiirften, d a 13 
ihnen eine solche Hilfe in einem Gegenstande zur Seite 
gestellt wird, dessen Uberwachung und methodische 
Weit erbildung immerhin mit gewissen Schwierigkeiten 
v e r b u n d e n ist; sie werden es vielmehr im Interesse der Losung der ganzen 
Mittelschulerziehung nur angenehm, oft auch geradezu erforderlich empfinden, 
sich gegebenen Falles in zweifelhaften Dingen auf ein fachmannisch.es Urteil 
berufen zu kónnen.

Dem Turnlehrer gegeniiber wird sich der Turninspektor ais iiber- 
wachendes Organ stets nur den Standpunkt der Lehrerparitat vor Augen lialten, 
zunachst beobachten lemen und erst aus den genauen Beobachtungen seine dem 
Wohle der Schule geltenden Ents clili e!3ungen fassen. Dabei wird er stets ais 
Freund und Berater des Turnlehrers iiberall die uberzeugende Einsicht und 
Erkenntnis zu wecken und auf dieser Grundlage der dem Gregenstande notwendigen 
Verbesserung mit dem erforderlichen Ernst die richtigen Wege zu weisen suchen. 
Die A u 13 e r u n g e n der Wahrnehmungen ii ber den Stand der 
korperlichen Erziehung i n den einzelnen Klassen und 
Anstalten erfolgen in gleicher Weise, wie die der Landesschul- 
i n s p e k t o r e n in eigenen hiefiir angesetzten Konferenzen, wo auch die allfallig 
notwendigen Vorschlage und Weisungen nach einer Gegenaul3erung der fachlichen 
Lehrkrafte kund getan werden. Die Direktoren der Anstalten werden die hier 
gemachten Vorschlage bei ihren im Interesse der korperlichen Erziehung der 
Jugend unternommenen Einrichtungen sich zur Richtschnur dienen lassen. Die 
Inspektor en mogen zunachst wie beim Zeichenunterricht, 
um eben die Turnaufsicht so bald ais móglich allgemein z u 
gęsta 1 ten, nur nebenamtlich bestellt werden; spater doch 
m ii 131 e n auf diesem Gebiete mit Riicksicht auf den weiten Umfang der Pflichten 
eigene h a u p t a ni 11 i c h e F a c h in s p e k t o r e n s t e 11 e n fiir das 
Turnen geschaffen werden. Hiebei mochte ich im Sinne der eigenen 
Mittelschultumlehrerausbildung den Grundsatz beobachtet wissen, da!3 die 
Inspektion der Mittelschulen im Turnunterricht wie bei 
den a n dereń Mittelschul fachem fiir sich allein beste he 
und nicht mit der des Volksschulturnens verbunden werde, 
wie es vielfach in Deutschland der Fali ist. Ganz abgesehen von fachlichen 
Griinden, da doch ersiclitlich Ziel und Aufgaben der beiden Schulkategorien weit 
auseinander liegen, kónnte man es auch vom praktischen Standpmikt aus nicht fiir 
zweckdienlich halten, weil ja in diesem Falle der Turninspektor mit zwei ver- 
schiedenen Behorden zu verkehren hatte, wobei die Interessen der Mittelschulen 
bei ihrer geringeren Anzahl kaum die erforderliche Beachtung erfahren diirften.

fachmannisch.es
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Es ist wohl selbstverstandlich, dali zur Leitung und Fiihrung 
solcher Inspektionen besonders befahigte, in ihrem Berufe 
erprobte und anerkannt tiichtige Lehrkrafte ernannt werden, 
welche aber neben ihrer turnfachlichen Befahigung auch in wissenschaft- 
licher Beziehung dem Amte Achtung und Ansehen, wie sie die 
Inspektionen einer Mittelschule verlangen, entgegenbringen. Aus metho- 
dischen Griinden empfiehlt es sich, dali dort, wo Universitaten bestehen, 
der Leiter der Universitatsturnanstalt, an der ja die Mittelschul- 
turnlehrer ihre Ausbildung erhalten haben, mit der Inspektion des 
Turnunterrichtes betraut werde.

Was nun das Z a h 1 e n v e r h a 11 n i s und das A r b e i t s g e b i e t 
der neuen Inspektoren betrifft, so diirfte es im allgemeinen dem der 
Inspektoren fiir den Z e i c h e n u n t e r r i c h t angepafót werden. In 
Niederosterreich, Bohmen, in zweisprachigen Gebieten, und in Galizien wird man 
sich mit einer Inspektorstelle nicht begniigen diirfen.

Um die E i n h e i 11 i c h k e i t in der Ausiibung der Inspektionen 
zu ermóglichen, miiBten wenigstens einmal des Jahres die einzelnen 
Inspektoren zu einer allgemeinen Konferenz einberufen 
werden, um daselbst den Austausch der Erfahrungen herbeizufiiliren, die 
Grundsatze notwendiger Verbesserungen zu besprechen und nach allen fachlichen 
Richtungen befruchtende Anregungen zu ermóglichen.

Dazu wird es aber notwendig sein, eine Zentralstelle zu schaffen, 
von welcher aus alle im Interesse der korperlichen Erziehung 
der Mittelschulj ugend notwendigen E r 1 a s s e und Verordnungen 
ausgehen sollten. Zu diesem Zwecke diirfte es sich sehr empfehlen, 
an hóchster Stelle, im Ministerium fiir Kultus und Unterricht, 
eine selbstandige Abteilung fiir die korperliche Erziehung 
unserer Jugend z u schaffen. Diese Abteilung hatte neben dem 
allgemeinen Gebiet der Gesundheitspflege im besonderen auch die Pflege der 
Interessen der korperlichen Erziehung unserer Jugend und damit auch den 
Pflichtenkreis der Mittelschulturnlehier und ihrer Inspektoren zu nmfassen. 
Dem gesamten ósterreichischen Schulturnen ware damit im Sinne der modernen 
Erziehungsreformen das richtige Ziel und Geprage gegeben.

Fassen wir die oben gemachten Ausftihrungen zusammen, so ergeben sich 
hieraus folgende Leitsatze:

1. Die Frage der fachgemaBen Uberwachung des Turnunterrichtes ist mit Recht 
eine der wesentlichen Angelegenheiten aller turnerischen Beratungen der letzten Zeit.

2. Die Tuminspektion hat zunachst auf die Durchfuhrung des lehrplanraaBig 
festgestellten Turnbetriebes und auf die rechte Ausnutzung der Turnstunden 
zu dringen.

3. Eine wesentliche Aufgabe der Turninspektoren wird es sein, an der 
Fortbildung der Turnlehrer mitzuwirken, ihnen jedes Weiterarbeiteri zu erleichtern, 
sie in der Entwickelung des Turnlehrfaches zu fordern, in allen turnerischen 
Fragen ihnen mit Rat und Tat an die Hand zu geheu und so eine Yeredelung 
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und Vereinheitlichung des ganzen Lehrverfahrens zu ermoglichen. Den mit der 
Schulaufsicht sonst betrauten Organen wie den Landesschulinspektoren und 
Direktoren felilen diesbeziiglich die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen.

4. Fiir die Einfiihrung der Turninspektoren spriclit auch die Zweiteilung 
der Landesschulinspektion in die fiir die humanistischen und realistischenf Facher. 
Den offenbarsten Beweis bietet die analoge Einrichtung beim Zeichenunterrichte. 
Auch das Turnen ist seinem Wesen nach ein so eigenartiges Fach, daB iiber 
die Vorziige und Mangel seines Betriebes nur fachlich geschulte Organe 
urteilen konnen.

5. Die Notwendigkeit einer solchen amtlichen Uberwachung ergibt sich auch 
aus den gleichen Einrichtungen des Auslandes.

6. Um der Richtigkeit des unterrichtlichen Verfahrens und durch sie der 
Fortbildung der Turnlehrer eine festere Grundlage zu schaffen, hat der Turn
inspektor praktische Unterrichtskurse zu halten, in denen Mnsterlektionen in 
stufenweisem Unterricht geboten werden.

7. Neben dieser mehr theoretischen Schulung wird er auch der rein 
praktischen Fortbildung der ihm zugewiesenen Turnlehrer sein Augenmerk 
zuwenden.

8. Er wird auch auf turntechnischem Gebiete seine Kenntnisse und Erfah
rungen in den Dienst der Schulen seines Wirkungskreises stellen.

9. Er hat auch dem Jugendspiele und allen der Mittelschule zuganglichen 
Leibesiibungen sein Augenmerk zuzuwenden.

10. SchlieBlich wird er auch dem gesamten Gesundheitswesen der in seinem 
Wirkungsgebiete liegenden Anstalten seine aufmerksame Fiirsorge nicht entziehen.

11. Die Turninspektoren sind eine notwendige Erganzung des Schullebens, 
die auf dem heute uberall geltenden Grundsatze der Arbeitsteilung beruht; sie 
werden dem Turnlehrer Freunde und Berater, den Direktoren und Landesschul
inspektoren eine fachlich begriindete und erweiterte Unterstiitzung sein.

12. Die AuBerungen ihrer Wahrnehmungen erfolgen in gleicher Weise wie 
die der Landesscliulinspektoren.

13. Die Inspektoren mogen zunachst wie beim Zeichenunterricht nebenamtlicli, 
spater doch miiBten sie hauptamtlich angestellt werden.

14. Zur Fiihrung solcher Inspektionen waren nur tiichtige, in ihrem Beruf' 
erprobte, aber auch wissenschaftlich tatige Turnlehrer heranzuziehen. Wo 
Universitaten bestehen, iibertrage man das Amt den Leitern der Universitats- 
tumanstalt.

15. Hinsichtlich des Zahlenverhaltnisses und des Arbeitsgebietes diirften im 
allgemeinen die bei den Zeicheninspektoren bestehenden Einrichtungen ais Vorbild 
dienen.

16. Um ein einheitliches Vorgehen in der Ausiibung der Inspektionen zu 
ermoglichen, miiBten zeitweise eigene Beratungen der Inspektoren gepflogen 
werden. Zu diesem Zwecke wird im Interesse der Einheitlichkeit eine Zentralstelle 
notwendig sein. Es diirfte sich sehr empfehlen, im Ministerium fiir Kultus und 
Unterricht eine selbstandige Abteilung fiir kórperliche Erziehung zu schaffen.
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B.
I. Ungefiilir hundert Jahre sind es, seit man begonnen hat, das Spiel der Jugend 

dergestalt zu erweitem, daB man zur Wehrhaftmachung des Volkes geregelte 
Leibesiibungen einfiihrte. Zunachst auBerhalb der Schule, spater jedoch. aucli in 
der Schule selbst. Ósterreich folgte insbesondere der Nachbarmonarchie in der 
Fiirsorge fiir die kórperliche Ausbildung der Jugend.

Eine Folgę davon war, daB man im Turnwesen erfahrene Krafte aus 
Deutschland heranzog und denselben auch den Turnunterricht an Schulen 
iibertrug.

Mit dem weiteren Ausbau des Schulwesens wuchsen aber auch die Anforde- 
rungen, die man an alle mit der Erziehung der Jugend betrauten Krafte zu 
stellen genotigt war.

Ais der Zwang alle Schiiler zur Pflege des Tumens trieb, da muBten auch 
das Lehrgeschick und die Erziehungskunst der Turnlehrer gróBer werden. DaB 
es nun so manchem biederen Turnersmanne nicht mehr gelang, die Begeisterung 
fiir das Turnen wachzuerhalten, ist nur zu leicht erklarlich und die geringe 
Beteiligung am Turnen an Anstalten mit nnobligatem Turnunterrichte war haufig 
nur eine Folgę mangehider padagogischer Bildung nnd mangelnden Eifers des 
Lehrers.

An den Universitaten hat man bisher nur wenig getan, um durch Beistellung 
geeigneter Hallen die Jugend zum Turnen anzueifern und das Interesse an der 
korperlichen Ausbildung zu fordem. Sollen nun alle diese stbrenden Umstande, 
sollen die Klagen iiber Wertlosigkeit sowie Willkiirlichkeit des Tumunterrichtes 
beseitigt werden, muB man das Gute selbst mit Zwang einfiihren, das Turnen an 
allen Schulen zum Pflichtgegenstand machen und auch den Studierenden an den 
Hochschulen Turnsale schaffen. Zn Turnlehrern an allen Schulen aber muB man 
erprobte Krafte verwenden.

Solche, die nie den Geist einer Mittelschnlbildung in sich anfgenommen haben, 
die nicht im engen, geistigen Zusammenhange mit Schule und Schiiler stehen, 
miissen abgehalten werden. Soli das Turnen zu dem Ansehen und zu der Bedeutung 
gelangen, auf das es denselben Anspruch machen darf wie jedes andere 
Unterrichtsfach, so verhiite man, ihm Lehrkrafte znznfiihren, dereń mangelnde 
geistige, gesellschaftliche und padagogische Qualitaten selbst den Schiilern zum 
BewuBtsein kommen miissen.

Um dem vorerwahnten Ziele vollauf gerecht zu werden, diirfen nur Krafte 
fiir dieses Fach herangezogen werden, die dazu geeignct und berufen sind. Das 
sind Krafte, die durch Absolvierung einer Mittelschule oder Lehrerbildungs- 
anstalt sowie durch den Besucli eines der an den Universitaten vom Staate ein- 
gefiilirten Turnkurse ilire Eignmig zum Erzieher erweisen kónnen. Sollte durch 
Umstande gezwungen ein mit dem Turnwesen wohlvertrauter Kandidat die Zu- 
lassung zur Lehramtspriifung anstreben, der keine oder nur teilweise Mittelschul- 
bildung genossen hat, so móge er erst nachholen, was er versaumt hat und eine 
Priifnng ablegen, die bezeugt, daB er sich spater angeeignet, was er in seiner
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Jugend an allgemeiner Bildung sich zu eigen zu machen unterlassen muBte. Eine 
Ausnahme von dieser Regel, wie sie im Artikel III, Absatz 2 der Verordnung 
des Ministers fiir Kultus und Unterricht vom 10. September 1870, Z. 9167, ihre 
Rechtfertigung findet, diirfte aber nur in den seltensten, wirklich besonders 
beriicksichtigungswiirdigen Fallen Platz greifen.

Beziiglich der eigentlichen Ausbildung zum Turnlehrer ist bereits von ver- 
schiedenen Seiten eine Regelung, beziehungsweise Anderung der bestehenden 
Einrichtungen gewiinscht worden, und eine solche ware auch im Interesse der 
Sache selbst gelegen.

Wollen wir der Zerfahrenheit. im Unterrichtsbetriebe ein Ende machen, 
wollen wir, dali nicht nach den verschiedensten Grundsatzen unterrichtet werde 
und nicht ein wahrer Methodenwirrwarr herrsche, dann miissen wir vor allem 
fiir eine einheitliche und griindliche Ausbildung unserer Turnlehrer Sorge tragen.

Dadurch allein wird man naturgemaB vermeiden konnen, dafi sich nur Halb- 
gebildete zu dem Turnlehramte drangen und sich hiefiir gar nur noch privatim 
vorbereiten, mit Mittel n und nach einer Methode, die ihnen der Zufall gerade an 
die Hand gibt. Die praktische Turnfertigkeit mag sich einer durch privaten 
FleiB erwerben, aber die nach bestimmten, methodischen Grundsatzen geleitete 
Ausbildung fiir den Lehrberuf mul.i der Staat iibernehmen.

Gegenwartig bestehen zweijahrige Kursę, die meist von Horern der Philosophie 
besucht werden. Wenn auch ein groBer Prozentsatz der Frequentanten die Lehr- 
amtspriifung ablegt, so wird doch ihre Verwendung im Turnunterrichte auBerst 
seiten in Anspruch genommen, und meist sind es Volksschullehrer, die mit oder 
ohne Turnlehrerpriifung den Turnunterricht an Mittelschulen erteilen. Und wo 
wurden diese fiir das Fach ausgebildet?

Die wenigen Turnstunden an der Lehrerbildungsanstalt konnen nur gerade 
ais Einleitung fiir eine spatere, tiefergehende Ausbildung angesehen werden, es 
bleibt dann nur noch die Beteiligung am Vereinsturnen und das Privatstudinni iibrig, 
das geniigen soli, um fiir die Ablegung der Lehramtsprufung aus Turnen fur 
Mittelschulen die notigen Kenntnisse zu vermitteln. Um nun sowohl den Horern 
der Hochschulen ais auch den iibrigen Kandidaten des Turniehramtes Gelegenheit 
zu bieten, sich fur ein von allen Behorden, Vereinen, ja der gesamten Bevolkerung 
ais wichtigen Faktor der Erziehung anerkanntes Fach auszubilden, waren die 
bestehenden Kursę enger an die Universitat anzugliedern und entsprechend zu 
erweitern. Einen bedeutenden Aufschwung in dem Besuche des Kufses und eine 
hóhere Ziffer derer, die die Priifung aus Turnen ablegen, ware gewiB zu ver- 
zeichnen, wenn die hohe Unterrichtsbehdrde sich entschlieBen wiirde, das Turnfach 
einem anderen, wissenschaftlichen Fache gleichzustellen und es ais Haupt- oder 
oder zumindest Nebenfach bei den Lehramtspriifungen fiir Mittelschulen gelten 
zu lassen. Nur unter dieser Voraussetzung werden sich geniigend Akademiker 
finden, die, im Turnen griindlich vorgebildet, es auch ernst zu betreiben verstehen.

Die vollstandige Ausbildung bleibe zunachst den zweijahrigen Kursen iiber- 
lassen, die der Uniyersitat einverleibt werden und eine Vermehrung der 
wbchentlichen Stundenzahl erfahren miiBten.
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Diese Erweiterung ist begriindet in der langjahrigen Erfahrung der Kurs- 
dozenten, welche bei der jetzt festgesetzten geringen Stundenzahl nur selten den 
Stoff vollstandig durcharbeiten konnen, den sie, ohne der Ausbildung zu schaden, 
haufig aus Mangel an Zeit, nur kurz zusammenfassend behandeln mussen. Ins
besondere gilt dies beim praktischen Turnen. Das jetzt bestehende AusmaB von 
sechs wochentlichen Stunden geniigt kaum, um ungeiihten Turnern, und das sind 
die meisten Freąuentanten, jene Fertigkeit im Selbsttumen beizubringen, die von 
einem gepriiften Turnlehrer gefordert werden muB.

Wo bleibt aber Zeit iibrig tur die eigentliche Einfiihrung ins Lehramt, die 
Unterrichtslehre, Methodik und Systematik, fiir Hospitierungen und Lehrversuche ? 
Wenn dieser so wichtige Teil der Ausbildung bisher nur wenig beriicksichtigt 
werden kónnte, so war es eben der Zeitmangel, der hindernd im Wege stand.

Es seien darum festzusetzen fiir
Praktisches Turnen, Methodik, Systematik, sowie

Lehryersuche............................................................ wbchentlich 10 Stunden
Tumgeschichte und Theorie...................................... „ 2 „
Anatomie, Physiologie, Diatetik, Hygiene und

erste Hilfe bei Unfallen........................................... „ 4 „
Mit der Erweiterung der Zahl der Unterrichtsstunden diirfte aber auch ein 

Ubelstand, der sich nicht selten in der Praxis geltend macht, wenigstens eine 
teilweise Milderung erfahren. Er betrifft die Aufnahme von Kursteilnehmern 
ohne jedwede turnerische Vorbildung. DaB Kandidaten, die erst im 19. oder 
20. Lebensjahre zu turnen beginnen, nach zwei Jahren nur sehr selten die zur 
Ablegung der Priifung nótige Fertigkeit erlangen konnen, ist einleuchtend; daB 
solche Besucher aber hemmend auf den Fortgang des ganzen Kurses wirken, ist 
selbstyerstandlich. Es sei also bei der Aufnahme in den Kurs zu fordem, daB 
der Kandidat in der Mittelschule das Turnen besucht habe und hierin die Noten 
sehr gut oder gut erreichte.

Hat er eine geringere oder keine Notę aus Turnen im Zeugnis der obersten 
Klasse einer Mittelschule, so kann ihm die Kursleitung eine Aufnahmsprufung 
gestatten, von dereń Erfolge die Aufnahme in den Kurs abhangig zu maclien 
ware. Von den Absolventen der Lelirerbildungsanstalten und den sonstigen, hin- 
reichend Vorgebildeten, die Turnlehrer an Mittelschulen werden wollen, sind nur 
diejenigen in der Lagę diesen Kurs zu besuchen, die zufallig in einer der Stadte 
wohnen, wo diese Kursę abgehalten werden. Um es auch anderen zu erleichtem, 
einen regelrechten, staatlichen Kurs zu besuchen und die notige Ausbildung zu 
erlangen, sollte von den Dozenten der bestehenden zweijahrigen Kursę jahrlich 
oder doch jedes zweite Jahr ein eigener, sozusagen konzentrierter Kurs von sechs 
MonateD abgehalten werden.

In etwa wbchentlich 30 Stunden ware damit die Gelegenheit geboten, den 
durch jahrelanges, auf privatem Wege geiibtes Studium und eifrige Pflege des 
praktischen Tumens yorbereiteten Kandidaten den letzten Schliff zu geben, ihnen 
insbesondere die methodische Verarbeitung des gesamten Turnstoffes vor Augen 
zu fiihren und sie mit einem erprobten Tumsysteme yertraut zu machen. Hiedurch 
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ware die Emheitlichkeit in der Betriebsweise der korperlichen Ubungen gesichert, 
und dem oft planlosen Probieren verschiedener Tumsysteme Einhalt geboten.

Die Einfiihrung eines solclien auBerordentlichen sechsmonatlichen Kurses, 
der ferner dem in den nachsten Jahren infolge de? obligaten Einfiihrung des 
Tumens an allen Gymnasien zu befiirchtenden Mangel an geeigneten und 
gepriiften Lehrkraften abhelfen konnte, wiirde iiberdies einem langgehegten 
Wunsche der meisten Turner entsprechen,

Durch Gewahrung des notigen Urlaubes mit Belassung der Beziige wurden 
insbesondere tiichtige Volksschullehrer in die Lagę versetzt, sich in einem dieser 
Kursę zu tiichtigen Turnlehrern auszubilden.

Der Besuch dieses zweiten Kurses ware von einer strengen Aufnahmspriifung 
im praktischen Turnen abhangig zu machen, da derselbe ja weniger der Aus
bildung der eigenen Turnfertigkeit, ais vielmehr der griindlichen methodischen 
Behandlung des Lehrstoffes dienen soli.

Der oben erwahnten Einheitlichkeit im Tumbetriebe wegen, ware ferner 
die Zulassung zur Lehramtspriifung von dem Besuche eines dieser Kursę abhangig 
zu machen.

II. Die Notwendigkeit einer Verbesserung der die kdrperliehe Ausbildung 
der Jugend bezweckenden Mafinahmen fand auch die Wiirdigung des hohen 
k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht, das in einer allseits mit Freude 
begriifiten Verordnung des Jahres 1909 bestimmte, an allen Gymnasien sei der 
Turnunterricht ais obligater Gegenstand einzufiihren. Durch die nach einigen 
Jahren vollstandig durchgefiihrte Vorschrift wird die Zahl der Tnrnstunden an 
allen Mittelschulen eine Hóhe erreichen, der die vorhandenen Lehrkrafte nicht 
gewachsen sind und der nur durch eine Vermehrnng der Turnlelirerstellen 
begegnet werden kann.

Wenn nun die bestehenden Kursę einesteils den Zweck haben, den Teil- 
nehmern eine fiir ihren schweren Beruf erforderliche, griindliche Ausbildung 
zuteil werden zu lassen, so beugen sie andernteils auch dem drohenden Mangel 
an geeigneten Turnlehrern vor, und der Durchfiihrung der so segensreichen 
Vorschrift steht ein weiteres Hindernis nicht mehr im Wege.

So grofi nun der durch die obligate Einfiihrung des Turnens an allen 
Gymnasien zu erhoffende Fortschritt sein mag, wenn erprobte und gewissenhafte 
Lehrkrafte den Unterricht erteilen, so gering kann aber auch der Erfolg sein, 
wenn der Unterricht handwerksmaOig betriehen und von Personen erteilt wird, 
die weder die Eignung noch die ausdauernde Liebe zum Gegenstande besitzen. 
Um nun eine gewisse Garantie fiir die Anstellung sowie eine gewissenhafte 
Tatigkeit von tiichtigen Fachmannern zu haben, die schon durch eine genaue 
Durchfiihrung der bestehenden, jetzt nicht hinreichend beachteten Vorschriften, 
durch eine zweckmaOige Ausniitzung der bereits zu Gebote stehenden, jetzt 
vielfacli verschwendeten Zeit, sowie durch Anwendung einer allseits erprobten 
Methode anstatt der jetzt herrschenden Zerfahrenheit eine Sicherheit im Erfolge 
gewahrleisten, empfiehlt es sieli, den Turnunterricht durch im Amte erprobte 
Fachinspektoren beanfsichtigen zu lassen.
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Die Notwendigkeit der Bestellung eigener Turninspektoren ergibt sieli aber 
auch aus dem Umstande, dafi die Direktoren der Mittelschulen und die Schul- 
inspektoren im allgemeinen einerseits mit dem Tumwesen nur wenig vertraut, 
andrerseits mit anderen Amtsgeschaften so uberbiirdet sind, dafi sie dem Tum- 
unterrichte eine angemessene Uberwachung nicht angedeihen lassen konnen.

Beziiglich der Einrichtungen zur Beaufsichtigung der korperlichen Aus
bildung der Jugend sind mis die Vereinigten Staaten von Nordamerika weit 
voraus. Hier ist an jeder grofieren Anstalt die Leitung der korperlichen 
Erziehung einem eigenen physical-training-direktor iibertragen, dem ein zahl- 
reiches Personal untersteht. In den meisten Staaten Deutschlands besteht die 
Institution der Turninspektoren schon seit Jahren und es wird dort fiir eine 
eingehende Aus- und Fortbildung der Turnlehrerschaft in weitgehendem Mafie 
gesorgt. Im Jahre 1907 hat auch Ungarn fiir einen weiteren Ausbau des Tum- 
wesens durch Anstellung von mehreren Turninspektoren Sorge getragen.

Da die zunachst zu ernennenden Turninspektoren nicht nur den Turn- 
unterricht zu beaufsichtigen sondern auch die Reorganisation des Turnunterrichtes 
und der Turnlehrerausbildung in die richtigen Wege zu leiten haben wurden, 
Aufgaben, die nur Mannern zustehen, die in mehrjahriger, praktischen Tatigkeit 
die Mangel der bestehenden Einrichtungen aus eigener Erfahrung kennen gelemt 
haben, sollten nur solche Krafte zu Turninspektoren ernannt werden, die ais 
praktische Turnlehrer und Turnlehrerbildner die Eignung hiezu besitzen.

Wenn die Zahl der Turnstunden durch die obligate Einfiihrung an allen 
Scbulen in den nachsten Jahren vielleicht die doppelte Hohe der bisherigen 
erreichen diirfte, so waren die Turninspektoren mit der Beaufsichtigung des 
Turnunterrichtes allein zur Geniige beschaftigt.

Wahrend der Ubergangsperiode jedoch ware es sowohl mit Riicksicht auf 
die Einheitlichkeit und Griindlichkeit in der Turnlehrerausbildung ais auch mit 
Riicksicht auf die materiellen Ersparnisse wiinschenswert, den Turninspektoren 
neben ihrer Tatigkeit ais Aufsichtsorgane iiber das Turnwesen auch die 
Ausbildung der Turnlehrerschaft zuzuweisen, in welchem Falle ihnen freilich 
eine Hilfskraft zur Seite gestellt werden miiBte, die sie in beiden Turnkursen 
teilweise zu entlasten imstande ware.

Ihr Hauptaugenmerk hatten die Inspektoren auf die Beaufsichtigung der 
korperlichen Ausbildung der Jugend an den Mittelschulen zu richten. Hiebei 
ware zu empfehlen, den im Dienste stehenden Turnlehrern mehr ais Berater 
und Helfer, denn ais Vorgesetzten gegeniiberzutreten, auf daB die beim Turn- 
unterrichte ganz besonders notwendige Berufsfreudigkeit keine EinbuBe erleide. 
Diese zu wecken und zu erhalten ware wohl eine der vornehmsten Aufgaben 
der Turninspektoren.

Beziiglich der Unterrichtserteilung hatte der Turninspektor dariiber zu 
wachen, daB nach bestimmt geregeltem Piane vorgegangen, die Unterrichtszeit 
voll ausgeniitzt sowie die nótigen VorsichtsmaBregeln getroffen wurden. Er hatte 
zu trachten, die Turnlust der Schiiler zu heben, damit sie aus eigenęm Antriehe 
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und mit Freude die oft anstrengenden Ubungen ausfiihren, wodnrch der giinstige 
EinfluO auf die Kórperentwicklung erzielt wird.

Der Forderung der hygienischen Maftnahmen, der Einrichtung von Tum- 
und Spielplatzen, den Jugendspielen, der Vornahme von Wanderungen sowie der 
Pflege des Schwimmens, Ruderns, Rodelns, Eislaufens, Fechtens, der zweck- 
dienlichen Verwendung der Unterrichtspausen, iiberhaupt allen dem korperlichen 
Wohle der Schuljugend dienenden Einrichtungen hatte der Turninspektor seine 
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Auch dem Turnunterrichte an Volks- und Biirger- 
schulen hatte er sein Angenmerk zu widmen, was wohl zunachst in der Fiirsorge 
fiir eine ausreichende turnerische Ausbildung der Kandidaten der Lehrer- und 
Lehrerinnen-Bildungsanstalten zum Ausdruck kommen miifóte. Durch eine Ver- 
mehrung der Turnstunden an diesen Anstalten wiirde das Reformwerk beginnen, 
durch Fortbildungskurse in den verschiedenen Inspektionsbezirken kónnte den 
bereits wirkenden Lehrern Gelegenheit geboten werden, sich mit der Lehrweise 
und den Neuerungen im Turnunterrichte vertraut zu machen.

Uber die bei seinen Inspektionen gemachten Wahrnehmungen hatte er dem 
Direktor der Anstalt und dem Landesschulrate, eventuell einmal im Jahre auch 
dem Ministerium zu berichten.

In allen das Turnwesen betreffenden Angelegenheiten mit Einschlufi der 
Standes- wid Personalfragen der Turnlehrer ware der Turninspektor ais Fachmann 
beizuziehen und sein Urteil ais das schwerwiegendste zu beriicksichtigen. Soli 
der Turninspektor Gutes wirken konnen, so muli er so gestellt sein, dal.’> er 
den Turnlehrern und den Anstaltsdirektoren gegeniiber autoritativ auftreten und 
seine Meinung im Landesschulrate mit Nachdruck vertreten kann. Dies ware am 
besten dadurch zu erreichen, daO einerseits den Turninspektoren Sitz und in 
allen irgendwie mit ihrer Tatigkeit zusammenhangenden Fragen auch Stimme 
im Landesschulrate eingeraumt wiirde, und dali andrerseits ihre Beziige und 
ihr Rang in einer der Ausdehnung und Wichtigkeit ihrer Tatigkeit entsprechenden 
Weise normiert wurden.

Die Mindestzahl der erforderlichen Turninspektoren diirfte etwa zehn sein. 
Die Wirkungskreise derselben kónnten mit Riicksicht auf die Kommunikation, 
Zahl der Schulen und die bestehenden Turnlehrerbildungskurse etwa folgender- 
mafJen festgesetzt werden:

1. Fiir deutsche Schulen in Niederosterreich, Oberósterreich, Salzburg und
der Bukowina mit 146 Schulen...............................................................................2

2. Fiir deutsche Schulen in Bóhmen, Mahren, Schlesien und Galizien mit
147 Schulen....................................................................................................................2

3. Fiir cechische Schulen in Bóhmen, Mahren wid Schlesien mit 163 Schulen 2
4. Fiir deutsche, italienische, kroatische, slowenische Schulen in Tirol,

Vorarlberg, Karoten, Krain, Steiermark, Kiistenland wid Dalmatien mit 135 
Schulen......................................................................................................................... 2

5. Fiir polnische, ruthenische und rumanische Schulen in Galizien, Schlesien
und der Bukowina mit 123 Schulen.................................................................... 2
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Zum Schlusse sei mir gestattet, die sich aus yorliegendem Berichte ergebendeu 
Leitsatze kurz zusammenzufassen:

1. Ais Vorbildung fur den Turnlehrerbernf diene die Absolvierung einer 
Mittelschule, Lehrerbildungsanstalt oder eine diesen gleichgestellte Anstalt.

2. Die Ausbildung der Turnlehrer finde in zweijahrigen und sechsmonatlichen 
Kursen statt, welche den Universitaten angegliedert werden.

3. In den sechsmonatlichen Kurs werden nur Hórer aufgenommen, die im 
praktischen Turnen den Stoff einer achtklassigen Mittelschule vollstandig 
beherrschen.

4. Zur Turnlehramtsprufung wird nur zugelassen, wer einen dieser beiden 
Kursę besucht hat.

5. Die Priifung aus Turnen gelte ais Teilprufung fur die Lehramtsprufung 
fur Mittelschullehrer.

6. Die wóchentliche Stundenzahl des zweijahrigen Kurses werde mit 16, die 
des sechsmonatlichen mit 30 Stunden festgesetzt.

7. Die Prufungsvorschrift wird dementsprechend abgeandert.
8. Zur Fbrderung der kórperlichen Ausbildung der Jugend werden zehn 

Turninspektoren angestellt.
9. Ihre Aufgabe ist die Beaufsichtigung des Turnunterrichtes sowie die 

Fbrderung aller MaOnahmen fiir die korperliche Ausbildung der Jugend.
10. Die Turninspektoren haben Sitz und in ihren Fachangelegenheiten auch 

Stimnie im Landesschulrate.
11. Ihre Anstellung ist eine definitive und ihr Rang ihrer Stellung angemessen.



IV.

Thema IV.
Inwieweit konnte der Turnunterricht auch den Zwecken der mili
tarischen Vorbildung der Mittelschiiler dienen? Ist die Einfiihrung 

von SchieBiibungen wiinschenswert und durchfuhrbar ?

Referent: Ottokar Piskacek, k. k. Oberst in Wien.

I. Ein durch das Turnen oder durch sonstige korperliche Ubungen gestahlter 
Korper mit gesunden, gut entwickelten inneren Organen ist widerstandsfahig 
gegen aufiere Einfliisse und Krankheiten und hat begriindete Anwartschaft auf 
eine bedeutend hinausgeschobene Altersgrenze.

Welchen Beruf man immer ergreifen mag, niemals bleibt es gleichgiiltig, 
ob man sich auf seinen Korper vollkommen verlassen kann, ob man ihm 
Anstrengungen zumuten darf, oder ob er schon bei geringer physischer 
Anforderung versagt.

Dafi aber insbesondere der Soldatenstand nur auf gesunde, kraftige Manner 
reflektieren mu(J, ist wohl bekannt.

Dies zu erreichen ist die rationelle Korperbewegung, also Turnen, und 
zwar hauptsachlich Freiubungen — nicht so sehr das kunstreiche Geratturnen 
— ein uberaus wichtiges Hilfsmittel.

Die Vorteile des Turnunterrichtes: Entwicklung von Kraft, Mut, Ausdauer, 
gleichmaliige Arbeit des ganzen Korpers und seiner Muskeln und Gelenke, 
Beseitigung leichter Kórpermangel oder iibler Gewohnheiten etc. sind Bedingungen 
fiir einen guten Soldaten.

Mit znnehmender Kraft und Gewandtheit, Freude am Wagen und Konnen, 
werden die Nerven gestarkt, wachst das Selbstvertrauen und auch die geistige 
Frische. es werden Entschlossenheit, Kaltbliitigkeit, Geistesgegenwart, Un- 
erschrockenheit, zaher Wille erzeugt, gleichzeitig aber auch Abhartung, 
Widerstandstahigkeit gegen Strapazen und Selbstbeherrschung.

Dies alles sind Eigenschaften, die fiir den militarischen Beruf geradezu 
unerlaftlich geworden sind.

Ich habe schon bei der Mittelschul-Enquete des Jahres 1908 die Ehre 
gehabt, darauf hinzuweisen, dali die Anforderungen in geistiger und physischer 
Richtung, die jetzt an den Soldaten im Kriege gestellt werden, auch mit 
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Riicksicht auf die in Aussicht stehende Einfiihrung der zweijahrigen Dienstzeit 
es dringend notwendig • erscheinen lassen, mit der militarischen Erziehung der 
Schuljugend und der breiteren Volksschichten, noch vor dem Eintritte in das 
wehrpflichtige Alter zu beginnen.

Es ist nicht zu zweifeln, daB die Erfolge der Japaner gegeniiber den 
Rnssen zum grofien Teile ihren vom ganzen Volk mit Verstandnis und Uber- 
zeugung von Jugend auf intensiv betriebenen Leibesiibungen, der damit ver- 
bundenen Lebensweise und ihrer gesundheitsmafiigen Korperstahlung und Ab
hartung zu verdanken sind.

Die wesentlich reichere Kultur unserer Lebensverhaltnisse lafit nicht sofort 
auf diesen Gebieten bei uns Gleiches erreichen. Wir konnen aber viel durch die 
nachstliegenden Hilfsmittel, d. i. Turnen und Pflege sonstigen Sports, erzielen.

Die gegenwartigen Lehrplane fiir den Unterricht im Turnen weisen die 
wóchentliche Unterrichtszeit an den Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen 
mit zwei Stunden, an den Volks- und Biirgerschulen mit 1 bis 3 Stunden, aus.

Es ist dies nicht viel, zudem ist nicht iiberall die Beteiligung rege. Beim 
Gerattumen kommen die Schiiler nach der Reihe drań, stehen die langste Zeit 
eigentlich herum — das so wichtige Freiturnen (schwedische Gymnastik) ist 
wenig beliebt, weil auch wenig effektvoll.

Die durchschnittlich geringe Teilnahme am Turnen wird hauptsachlicli durch 
die grofie Zahl von Dispensen bedingt, die besonders an Gymnasien mit bloB 
fakultativem Tumbetrieb anBerordentlich ist.

Diese Dispens sollte nur auf Grund arztlicher Zeugnisse erfolgen, womoglich 
nur bestimmte Arten von Ubungen in sich schliefien, iiberhaupt geregelt werden.

Einsichtige Arzte fanden ja selbst, dafi das schadliche lange Sitzen in den 
Schulen, durch geeignete Bewegung, und zwar aller Muskeln, also Turnen, 
paralysiert wird.

Dafi der bisherige Tumunterricht zur Starkung des Korpers und zur 
Hebung der Gesundheit der durch die lange Sitzarbeit — insbesondere der 
Mittelschiiler — entstehenden schadlichen Einfliisse nicht vollkommen hinreicht, 
beweisen wohl die in den letzten Jahren verschlechterten Tauglichkeits- 
verhaltnisse.

Dies ist insbesondere bei den Einjahrig-Freiwilligen der Fali, unter denen 
die Zahl der Untauglichen bedeutend grófier ist, ais wie bei den iibrigen 
Rekruten.

Diese Verringerung an physischem Werte der Einjahrig-Freiwilligen ist 
infolge der kiirzeren Zeit ihrer militarischen Ausbildung, der naturgemafi 
erhóhteren Anforderungen und durch den plótzlichen Ubergang von der lang- 
jahrigen geringen korperlichen Tatigkeit zur scharfen Anspannung ihrer Krafte 
im Waffendienste, fur sie umso empfindlicher.

Die Forderung der korperlichen Gesundheit liegt also im Interesse des 
ganzen Volkes, damit die Jugend zu gesunden, kraftigen und widerstandsfahigen 
Mannern herangezogen werde, auf welche die Armee — wie schon eingangs 
erwahnt — angewiesen ist.
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Der Staat aber hat und muB ein Interesse daran haben, iiber eine móglichst 
groiie Zahl wehrfahiger, allen Strapazen gewachsener Burger zu verfiigen.

Es ware ein Gebot unaufschiebbarer und zwingender Notwendigkeit, daB 
der Turnunterricht an allen Volks- und Burgerschulen, an den Mittelschulen 
sowie an den mittleren Fach- und Spezial-Lehranstalten samtlicher im Reichs- 
rate vertretenen Kónigreiche und Lander obligat werde.

Ais eine Erganzung des Turnunterrichts sind die Jugendspiele aufzufassen 
und es ist sehr erfreulich, daB seit zwei Jahren eine lebhaftere Teilnahme an 
diesen Ubungen wahrzunehmen ist.

Die wenigsten Eltern sind in der Lagę, fiir die kbrperliche Entwicklung 
ihrer Kinder selbst ausreichend sorgen zu kónnen, weil ihnen teils die Mittel, 
teils das Verstandnis, aber auch die Zeit sowie die richtige Eignung zur Beauf
sichtigung und Leitung solcher Jugendbeschaftigung fehlen.

Beziiglich der Pflege der Jugendspiele hat das Ministerium fiir Landes- 
verteidigung in der Notę vom 11. Marz 1908, Pras. Nr. 585, dem Ministerium 
fiir Kultus und Unterrioht seine Anschauungen nachstehend prazisiert:

Die Spiele kónnen in Schulhófen, in Ermangelung solcher auf Exerzier- oder 
sonstigen freien Platzen abgehalten werden; auf Exerzierplatzen allerdings nur 
dann, wenn diese nicht von den Truppen beniitzt werden.

Im Verlaufe dieser Spiele wird es leicht móglich sein, oline jede Anwendung 
lastigen Zwanges allmahlich und maBvoll einen militarischen Einschlag einzufiigen.

So kann dann beispielsweise ein Teil der fiir Jugendspiele gewidmeteu Zeit 
Ralliierungsiibungen gewidmet werden, die die Jugend an Aufmerksamkeit, 
rasches Erfassen auBerer Vorgange, Punktlichkeit und Gehorsam gewóhnen.

Auch die Durchfiihrung kleiner Frontmarsche ware bei dieser Gelegenheit 
empfehlenswert, um die jungen Leute zu befahigen, sich auch in der geschlossenen 
Form leicht und geschickt zu bewegen.

Diese Ubungen waren in die Spiele einzustreuen, um sie nicht eintónig zu 
gestal ten.

Vorteilhaft wiirde es ferner sein, wenn beim korporativen Auftreten der 
Schuljngend in Ortschaften sich einfacher militarischer Formen bedient wiirde; 
zur Erzielung einer guten Haltung und geordneter Bewegung in der geschloss*enen  
Form diirfte ein Appell an den Ehrgeiz der jungen Leute, einen giinstigen Ein- 
druck anzustreben, gewiB vollkommen geniigen.

Inwieweit in einzelnen Fallen auch sonstige militarische Bewegungsformen 
angewendet werden, muB der Einsicht und dem Urteil der zur direkten Leitung 
der Jugend Berufenen iiberlassen bleiben.

Keineswegs aber lagę es im Interesse der Sache, wenn der Spielplatz durch 
den Exerzierplatz vóllig verdrangt wiirde.

Die Landwehrverwaltung hat sich bei dieser Gelegenheit auch dagegen 
ausgesprochen, daB Schiilern im Knabenalter zugemutet wird, Musikkapellen zu 
formieren und ihre jungen Organe hiehei Anstrengungen auszusetzen, denen sie 
wohl kaum gewachsen sein kónnen, und angedeutet, daB es vollkommen geniigen 
wiirde, wenn sich die Schuljugend bei Trommelschlag zu bewegen weifi.
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Wie aber von sehr schatzenswerter Seite mitgeteilt wurde, sind es gerade 
die Eltern, die ihre Kinder — beispielsweise in den Knabenhortkapellen — im 
Musikunterricht ausgebildet wissen wollen, um auf diese Art den Jungen spater 
einen Nebenverdienst sicherzustellen.

Auf alle Falle muB es aber vermieden werden, daB sich Hortkapellen in 
Gasthausern und auf Eislaufplatzen produzieren.

Auch den Handfertigkeitsunterricht zu pflegen erweist sich in sozialer 
Beziehung sehr ersprieBlich. Er sollte jedoch, da die korperliche Vorbildung 
wohl wenig durch ihn gewinnt, nur bei ausgesprochen schlechter oder sehr 
kalter Witterung vorgenommen werden.

DaB auch dem Betrieb des Schwimmens und Eislaufens seitens der Unterrichts- 
verwaltung die erforderliche Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist sehr erfreulich, 
und ware die weitere Forderung dieser Geschicklichkeiten sowie auch sonstiger 
— ohne Ubertreibung geiibten — Sportiibungen ais Rudern, Skilaufen, Rodeln, 
leichter Athletik auch ferner die notwendige Aufmerksamkeit zu widmen.

Auch die weitere Ausgestaltung der Schulerausfluge ware anzustreben, 
wodurch der Jugend nicht nur der Vorteil gesunder, kraftigender Bewegung, 
sondern auch der einer Weiterung des Blickes und der Bekanntmachung mit 
Land und Leuten gegeben wiirde, was sowohl im Interesse des Unterrichtes ais 
auch der korperlichen Entwicklung gelegen ist.

DaB die von Fachmannem planmaBig geleiteten und mit Wohlwollen 
beaufsichtigten Spiele, welche schatzenswerte Eigenschaften zeitigen, wie Ent
wicklung der Individuałitat, Selbstandigkeit und Abhartung, Heiterkeit, auch 
einen bedeutenden moralischen Wert haben, bedarf keiner Klarlegnng.

Diese Frage fiihrt zunachst dazu, einer in letzter Zeit zur Entwicklung 
gelangten Institution zu gedenken, die alle Beachtung verdient.

Es sind das die Knabenhorte.
Schon bei der Mittelschulenąuete habe ich der militarischen und sonstigen 

Knabenhorte sowie der verschiedenen Sportvereinigungen, die gesunden und 
kraftigenden Sport fordem, Erwahnung getan und łiiebei der Hoflhung Ausdruck 
verliehen, daB das Verstandnis fiir diese privaten Vereine auch auBerhalb 
Wiens, insbesondere in den kleineren Stadten und auf dem Aachen Lande in 
immer weitere Kreise dringe.

Bei uns in Osterreich ist die Verbreitung der genauen Kenntnis der 
militarischen Institutionen in den weitesten Volkskreisen von eminenter Wichtigkeit, 
denn der Sinn und das Interesse fiir diese Einrichtungen ist infolge der herr- 
schenden Unkenntnis sehr gering.

Es ist naturgemaB. daB eine kórperlich vorgebildete Jugend auch die 
militarische Ausbildung wesentlich erleichtem und den mit dem militarischen 
Dienst unabweislich verbundenen physischen Strapazen mehr gewachsen ware, 
sie daher leichter und besser absolvieren wurde.

Vorsorgen in dieser Richtung erweisen sich daher heute schon sehr dringend * 
und unerlaBlich.
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Es werden daher folgende Antrage gestellt:
1. Obligatorische Einfuhnuig des Turnunterrichtes an samtlichen Volks- und 

Biirgerschulen, an den Mittelschulen sowie an mittleren Fach- und Spezial- 
Lehranstalten, insoferne der obligatorische Unterricht noch nicht eingefuhrt ist, 
und zwar drei Stunden wochentlich;

2. Einfiihrung eines teilweise militarischen Einschlages beim Turnunterricht 
und .den Jugendspielen sowie

3. tunlichste weitere Forderung der Fertigkeiten des Schwimmens, Eis- 
laufens und sonstiger die Kraftigung des Kbrpers beeinflussenden Sportiibungen, 
vor allem, wo dies moglich ist, des Ruderns, an allen vorgenannten Anstalten,

4. Unterstiitzung der Bestrebungen der Knabenhorte und ahnlicher Insti
tutionen sowie der sonstigen auf die Abhartung und Kraftigung des Korpers 
abzielenden Vereinigungen.

II. Es eriibrigt noch einer zweiten, nicht minder wichtigen Angelegenheit 
naher zu treten.

Die Grundlage der heutigen Kampffiihrung ist eine hohe Fertigkeit im 
SchieBwesen, dessen Kenntnis und Ubung daher gróBte Wichtigkeit erlangt hat.

Hierin sich zu vervollkommnen ist in der kurzeń Dienstzeit schwer, und um 
so schwieriger, wenn der zweijahrige Prasenzdienst Einfiihrung finden soli.

In richtiger Erkenntnis dieser Tatsache haben in den letzten Jahren die 
meisten Staaten, insbesondere Frankreich, Italien, Belgien, Holland 
und Rum ani en der Ausbildung der Jugend im SchieBen Aufmerksamkeit 
geschenkt und in dieser Beziehung schon sehr Beachtenswertes geschaffen.

In Rumanien speziell ist das ScheibenschieBen an den Volks-, Mittel- und 
Gewerbeschulen gesetzlich eingefuhrt.

A
Selbst England, das vom Meere geschiitzt, mit allen Interessen auf das 

Meer verwiesen, und in den letzten Jahrzehnten zumeist nur Kolonialkriege zu 
fiihren liatte, sieht sich jetzt — trotz aller Vorteile seiner Lagę — gezwungen, 
mit seinem bisherigen Wehrsystem zu brechen und die Einfiihrung der allgemeinen 
Wehrpflicht vorzubereiten.

So ist denn auch in GroBbritannien in den letzten Jahren eine leb- 
liafte Teilnahme der englischen Jugend an den SchieBiibungen eingetreten, die 
bestandig wachst.

Das Milizsystem der Schweiz beruht auf dem nationalen SchieBwesen, es 
ist daher selbstverstandlich, daB in diesem Lande das SchieBen von der Jugend 
ganz besonders eifrig betrieben wird.

In Ungarn wurde der erste Versuch zur Einfiihrung der militarischen 
SchieBausbildung der Jugend an mehreren Privat-Mittelschulen bereits im 
November 1906 gemacht.

Anfangs Janner 1907 regte der koniglich ungarische Landesverteidigungs- 
minister beim koniglich ungarisclien Unterrichtsministerium diese Angelegenheit 
mit dem Ersuchen an, auch den Schiilern der staatlichen Lehranstalten Gelegen
heit zur militarischen SchieBausbildung zu geben.
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Die Folgę davon war, daB in jedem der 12 Schulbezirke eine, daher im 
Ganzen 12 Mittelschulen mit der probeweisen Einfiihrung der militarischen Aus
bildung betraut wurden.

Am Schlusse des Schuljahres 1907/08 verlautbarten Direktoren und Professoren 
in den Jahresberichten ausfiihrliche Studien iiber die militarische Ausbildung der 
Schuljugend, iiber dereń Verlauf und Erfolg sie sich sowohl in diesen Studien, 
ais auch in den an den koniglich ungarischen Landesverteidigungsminister erstatteten 
Berichten mit grbBter Anerkennung auBerten.

Ende Marz 1909 war diese Ausbildung an den in nachstehender Tabelle 
angefiihrten Anstalten organisiert oder in der Organisierung begriffen:

Anstalten

Zahl der 
an der Ans- 
bildung teil- 
nehmenden 

Schiiler

Zahl der Instruktoren

Lehrer
, , TT l von der konigl.yomk.u.k Heer nQg Landwegr

Offiz. U.-Offiz. Offiz. U.-Offiz.
1 Volksschule................... 50 1 — — — 1

73 Mittelschulen................ 3555 40 3 6 40 76

4 Burgerschulen............. 169 2 — — 1

5 Lehrerpraparandien . . . 209 — — — 2 2

2 Gewerbeschulen .... 43 — — — — —
7 Handelsschulen............. 336 2 — — —
2 Spezialschulen und 

Anstalten................... 128 — — — — 1

9 Hochschulen................ 591 — — — 3 5

Zusammen . . . 5081 45 3 6 46 85

Au 73 ungarischen Mittelschulen war somit die militarische Ausbildung im 
SchieBwesen bereits eingefiihrt, im Ganzen an 141 Schulen und Vereinen im 
Flusse oder organisiert.

Parallel mit der SchieBausbildung wird an den ungarischen Schulen auch 
angestrebt, Interesse fiir den Beruf und Organisation der bewatfneten Macht zu 
wecken, beziehungsweise zu festigen; es werden Orientierungsaufgaben im Freien, 
das Distanzschatzen und sonstige Tatigkeiten der Truppen im Frieden und im 
Kriege sowie interessante Kriegsepisoden etc. besprochen.

Auch dieser Unterrioht ist sehr wertvoll, denn es ist zweifellos im Interesse 
des Staates, schon in der Jugend Sinn fiir Wehr und Waffe zu wecken, damit 
der Mann dereinst bereit sei, Ansehen und Besitz seines Vaterlandes machtvoll 
zu schiitzen.

Wahrend also schon in mehreren Staaten ernste Schritte fiir die Vorbildung 
der Jugend in militarischer Richtung, insbesondere aber im SchieBen geschehen 
sind, sind wir noch im Riickstande.
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Zweifellos wird diese Bewegung weiter greifen und wir sollten nicht die 
letzten sein; haben wir doch Riickstandigkeit im Wehrwesen schon mehrmals hart 
genug empfinden und biiBen miissen.

Insbesondere aber im Hinblick aut' die bevorstehende zweijahrige Dienstpflicht 
sind Vorkehrungen fiir die militarische Vorbildung der Jugend und zwar zunachst 
im SchieBen dringend nbtig.

Der Vorgang ware etwa folgender:
Im allgem einen wird es tunlich sein, die Schiiler vom 14. Lebensjahre an 

zu KapselschieBiibungen, vom 17. Lebensjahre an zu scharfen SchieBiibungen 
heranzuziehen.

Dem entsprechend wiirde sich dieser Unterricht auf die Oberstufe der 
Mittelschulen sowie auf die mittleren Fach- und Speziallehranstalten erstrecken.

Erwagt man jedoch, daB ein groBer Teil der studierenden Jugend nach 
Absolvierung der Unterstufe der Mittelschulen sowie die iiberwiegende Mehrzahl 
der Biirgerschiiler das weitere Studium aufgibt und sich gewerblichen Berufen 
widmet, so ware es zweckmaBig im letzten Schuljahre an diesen Anstalten den 
jungen Leuten die Kenntnis der Armeewaffen sowie die SchieBinstruktion in 
jenem MaBe beizubringen, das sie befahigt, noch das KapselschieBen durch- 
zufiihren.

Fiir die Durchfiihrung der SchieBiibungen wiirde sich der ohnedies freie 
Samstagnachmittag am besten eignen, weil fiir die Schiiler der schulfreie Sonntag 
folgt und an diesem Tage auch die etwa gewiinschten militarischen Instruktoren 
am ehesten zur Verfiigung gestellt werden konnten.

Die Turnstunden fiir diesen Zweck zu verwenden erscheint nicht empfehlens- 
wert, um die ohnedies knapp bemessene Zeit fiir diese, die Gesundheit fórdernden 
Ubungen nicht zu beeintraehtigen.

An geeigneten Lokalitaten fiir die Abhaltung des SchieBunterrichtes wird 
es an keiner Anstalt fehlen.

Wie ich an authentischer Stelle erfahren, wird bei dem Streben des Mini- 
steriums fiir Kultus und Unterricht, den „ungeteilten Unterricht*  an den Mittel
schulen einzufuhren, die Moglichkeit geboten, fiir die am Samstag entfallenden 
Jugendspiele einen anderen Nachmittag in Aussicht zu nehmen.

Fiir die SchieBiibungen hatten die Bestimmungen der SchieBinstruktion 
maBgebend zu sein.

Im Ministerium fiir Landesverteidigung wurde eine „Anleitung fiir den 
SchieBunterricht an den Mittel- und Fachschulen etc/ zusammen- 
gestellt, die auf den das Waffen- und SchieBwesen behandelnden Vorschriften 
basiert, und nach welcher der SchieBunterricht der Schuljugend durchgefiihrt 
werden konnte.

Es ist selbstverstandlieh, daB die Landwehrverwaltung auch der Hochschul- 
jugend beim Betreiben der SchieBausbildung jede tunliche Forderung zuteil 
werden lieBe.

Der sportliche Sinn hat sich seit einigen Jahren sehr entwickelt; es ist kein 
Zweifel, daB SchieBen und Turnen der bevorzugte Zeitvertreib der Jugend werden
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kónnte, sobald sie dereń Nutzen einsieht und Gelegenheit findet, darin Wetteifer 
zu betatigen.

Es ware deshalb auch angezeigt, jahrlich entsprechend dotierte FreischieBen 
zu veranstalten, die sehr aneifernd wirken konnen.

Das Ministerium fiir Landesverteidigung sowie auch das Reichskriegs- 
ministerium wurden bei Einfiihrung von SchieBiibungen an den Mittelschulen und 
an den mittleren Fach- und Speziallehranstalten jede tunliche Forderung 
angedeihen lassen.

Um das Interesse fiir das militarische SchieBwesen zu fórdern, soli die Aus
bildung nie etwa durch iibertriebene Forderungen zu einer ermiidenden Abrichtung 
werden, vielmehr die Ausiibung eines militarisch betriebenen Sports darstellen, 
ohne in ein iiberfliissiges und direkt schadlich wirkendes Formenwesen auszuarten.

Die Ausbildung miiBte, um das Einhalten der entsprechenden Richtung — 
planmaBiges gleiches Vorgehen — sowie das Vermeiden von Ubertreibnngen zu 
gewahrleisten, im engsten Einvernehmen mit dem Ministerium fiir Knltus und 
Unterricht sowie den iibrigen kompetenten Zentralstellen, unter der Leitung des 
Ministeriums fiir Landesverteidigung erfolgen.

Nach den vorstehenden Ausfulirungen glaube ich in ersehópfender Weise 
nachgewiesen zu haben, daB die Einfiihrung von SchieBiibungen an den Schulen 
wiinschenswert nnd durchfiihrbar ist.

Auf Grund der in Ungarn beim freiwilligen SchieBwesen der Jugend bereits 
gemachten Erfahrungen, die das regste Interesse aller Beteiligten und sehr 
befriedigende Result.ate gezeitigt haben, muB schlieBlich auch im Interesse einer 
gleichmaBigen Erstarkung der Wehrmacht der Monarchie beantragt werden, 
SchieBiibungen an den hóheren Klassen der Mittelschulen und der mittleren 
Fach- und Speziallehranstalten sowie der letzten Klasse der Biirgerschulen an 
samtlichen diesen Anstalten Osterreichs ehetunlichst ins Leben treten zu lassen.

flnhang.

A.
Bestimmungen fiir den SchieBunterricht an Schulen.

Z weck.
Der SchieBunterricht an den Schulen bezweckt die Vorhereitung der Jugend 

fiir den militarischen Dienst.

Durchfiihrung.
Fiir die praktische Durchfiihrung ist ein besonderes Programm festgesetzt.
Um die Vornahme dieses Unterrichtes in zweckdienlicher Weise zu gewahr

leisten, wird den Schulen die weitgehendste Unterstntznng seitens der Militar- 
uud Landwehrvei*waltung  znteil.
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Umfang der Unterstiitzung.
Diese Unterstiitzung umfal.it die Mitbenutzung von GarnisonsschieB- und 

Exerzierplatzen, dann ararischem Scheibenmateriale, die Beistellung von 
Instruktoren, Zielem und Avisoposten, die leihweise Uberlassung von Waffen 
und KapselschieBeinrichtungen, Riistungssorten und endlich die kostenlose oder 
kaufliche Uberlassung von Munition zum Selbstkostenpreise.

Inanspruehnahme.
Die beziiglichen Anmeldungen sind seitens der Schuldirektion vor Begiun 

des Schuljahres im Wege der Schulbehdrde an jenes Landwehrterritorialkommando 
zu richten, in dessen Bereich sich die Schule befindet.

Diese Anmeldung hat zu enthalten:
1. Die Zahl der Teilnehmer, hierunter unbemittelt,
2. die Angabe, ob militarische Instruktoren benotigt werden oder ob der 

Unterrioht durch ein Mitglied des Lehrkbrpers geleitet wird,
3. auf welchem SchieBplatze die SchieBiibungen abgehalten werden sollen, 

endlich
4. die Menge der kauflich zu iiberlassenden Munition.
Dieser Anmeldung ist ein Revers nach beiliegendem Muster anzuschlieBen. 

(Beilage 1.)
Auf Grand der vorgelegten Anmeldung wird das Landwehrterritorial

kommando sodann die erforderlichen Verfiigungen treffen und die Schuldirektion 
hievon in Kenntnis setzen.

In den der Einrichtung des Unterrichtes folgenden Jahren kónnen die 
Ansuchen entsprechend modifiziert werden.

Instruktionsort, SchieBplatze.
1. Der Unterrioht hat grundsatzlich in Raumlichkeiten (Hbfen) der Schulen 

stattzufinden; die Beniitzung von Exerzierplatzen ist zulassig, wenn sie nicht von 
den Truppen benotigt werden.

2. Die Mitbenutzung der GarnisonsschieBplatze wird den Schulen kostenlos 
zugestanden, wenn sie die Haftung fiir alle wahrend der Beniitzungsdauer durch 
Fahrlassigkeit entstandenen Scliaden sowie die Verantwortimg fiir bei ihren 
SchieBiibungen etwa eintretende Ungliicksfalle, endlich die Verpflichtung iiber- 
nehmen, auf SchieBplatzen, dereń Grund nicht ararisoh ist, eine durch ihre 
SchieBiibungen etwa. vom Eigentiimer geforderte Pachtzinserhóhung zu tragen.

3. Die Beniitzung kann nur an solchen Tagen erfolgen, an welchen der 
SchieBplatz nicht von der Truppe beniitzt wird.

4. Die Regelung der Beniitzung erfolgt durch das Landwehr- (Militar-) 
stationskommando, das in jeder den SchieBplatz betreffenden Angelegenheit 
entscheidet.

umfal.it
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5. Die Beniitzung ararischen Scheibenmaterials kann nur gegen volle Ent- 
schadigung Platz greifen.

6. Die Beistellung von Zielem und Avisoposten zu SchieBiibungen auf 
GarnisonsschieBplatzen findet nur an Wochentagen statt.

7. In Orten, wo keine GamisonsschieBplatze bestehen, jedoch burgerliche 
SchieBstatten vorhanden sind, hat sich die Schuldirektion wegen Mitbeniitzung 
derselben mit den Eigentiimem ins Einvernehmen zu setzen, eventuell hiezu um 
die Intervention des Landwehrterritorialkommandos anzusuchen.

8. In Orten endlich, wo keinerlei SchieBstatten vorhanden sind, wird sieli 
auf das KapselschieOen besclirankt werden mussen.

Unterrichtsleiter, Instruktorem
1. Wird um militarische Instruktoren angesucht, so ubergeht die Leitung 

des Unterrichts an einen Offizier, Fahnrich oder alteren Unteroffizier.
2. Die Beistellung von militarischen Instruktoren erfolgt aus dem Stande 

des nachstgelegenen Truppenkorpers.
Das Landwehrterritorialkommando gibt der Schuldirektion diesen Truppen- 

kiirper bekannt, worauf dessen Kommando mit der Schuldirektion wegen Ver- 
fassung des Ausbildungsprogrammes das Einvemehmen pflegen und der Direktion 
den Unterrichtsleiter und die Instruktoren namhaft machen wird.

3. Die Beistellung dieser Instruktoren kann nur an jedem Samstag Nach
mittag erfolgen.

4. Erfolgt der Unterricht durch militarische Instruktoren, so hat fiir die 
Dauer desselben ein Mitglied des Lehrkorpers anwesend zu sein, um fiir Aufrecht- 
haltung der Disziplin zu sorgen.

5. Die Beistellung des Unterrichtsleiters und militarischer Instruktoren an 
Schulen, die nicht in Gamisonsorten bestehen, erfolgt nur in dem Falle, wenn 
die Hin- und Riickreise dieses Personals vom, beziehungsweise in den nachsten 
Garnisonsort nicht mehr ais einen Tag erfordert; in diesem Falle hat der Unter
richt nur an jedem zweiten Samstag stattzufinden.

6. Schulen, bei denen die obige Voraussetzung nicht zutrifft, mussen sich 
selbst behelfen, doch wird auch in diesem Falle gestattet, dali zu Beginn jedes 
Schuljahres ein Offizier der nachstgelegenen Garnison auf kurze Zeit in den 
Stańdort der Schule delegiert wird, um der Direktion zur Errichtung des SchielJ- 
unterricht.es an die Hand zu gehen.

Waffen, Munition.

1. Die unentgeltliche leihweise Uberlassung von Waffen erstreckt sich auf 
Repetiergewehre sowie auf Repetierkarabiner oder -stutzen samt den erforder- 
lichen Reąuisiten; iiberdies werden KapselschieBeinrichtungen verliehen.

unterricht.es
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2. Die Entlehnung erfolgt auf unbeschrankte Zeit, wobei das Eigentumsrecht 
der Landwehrverwaltung gewahrt bleibt.

3. Der Umfang der Entlehnung riehtet sich nach der Anzahl der Teil
nehmer.

Im allgemeinen sind die in der Beilage 2 enthaltenen Normen maOgebend. 
(Beilage 2.)

4. Zu den SchieBiibungen sind von den kdrperlich schwacheren Schiilern 
Repetierkarabiner oder -stutzen zu beniitzen.

5. Den Landwehrterritorialkommandos steht es frei, die Menge und Art der 
angeforderten Waffen nach MaBgabe der Bestande zu regeln und in Fallen 
konstatierten Mifóbrauches die Einziehung der Waffen zu verftlgen,

6. Die erwahnten Kommandos werden nach Grenehmigung der Gresuche den 
dem Standorte der Schule nachstgelegenen Landwehrtruppenkorper zur Abgabe 
der bewilligten Waffen, Munition etc. anweisen und hievon die Gresuchsteller in • 
Kenntnis setzen.

Es steht sodann letzteren frei, die Sorten beim Truppenkorper iiber dessen 
Aviso zu iibemehmen oder aber um die Zuseiidung zu ersuchen.

Im letzteren Falle ist der Empfang dem absendenden Truppenkiirper bei 
ausfiihrlicher Angabe der Gattung und Stiickzahl der Sorten schriftlich zu 
bestatigen.

7. Findet die Ubernahme durch einen Delegierten statt, so hat sich dieser 
zu legitimieren und die Empfangnahme schriftlich zu bestatigen.

8. Nach Ubernahme der Sorten obliegt der Schule dereń femere Instand- 
haltung und iibernimmt der Entleiher gleichzeitig die volle Verantwortung fiir 
die gesicherte Deponierung.

9. Die entliehenen Waffen werden zweimal jahrlich durch einen Waffen- 
meister visitiert.

10. Reparaturen an den entliehenen Waffen werden iiber Ansuchen der 
Schule beim nachsten Landwehrtruppenkorper, dem die Waffen zuzusenden sind, 
bewirkt; kostenlos nur dann, wenn nicht Fahrlassigkeit vorliegt.

11. Wird eine Waffe (Reąuisit) unbrauchbar oder gerat sie in Verlust, so 
hat die betreffende Schule bei jenem Landwehrtruppenkorper um den Austausch 
(Ersatz) anzusuchen, der die Sorten beistellte.

Der Austausch (Ersatz) erfolgt mu? in dem Falle kostenlos, wenn kein Ver- 
schulden nachgewiesen wird; andemfalls ist der Schaden zu ersetzen.

12. Alle mit den entliehenen Sorten einlangenden PackgefaOe sind nach der 
Entleerung an den Absender riickzustellen.

13. Die Transportkosten bei Versendnngen tragt die Landwehrverwaltung.
14. Fiir jeden unbemittelten Schiiler werden pro Schuljahr 100 Kapsel- 

schiisse, fiir die unbemittelten Schiiler der Mittelschulen und gleichwertigen 
Anstalten iiberdies je 40 Stiick scharfe Patronen unentgeltlich iiberlassen; fiir
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die iibrigen Teilnehmer erfolgt die Uberlassung von 8 mm scharfen Patronen 
M. 93 und von 8 mm Exerzierpatronen M. 98 zum Selbstkostenpreis und zwar: 

1000 Stiick 8 mm scharfe Gewehrpatronen M. 93 zu 70 Kronen und 
1000 „ 8 mm Exerzierpatronen M. 98 „ 32 „

15. Die Verwendung von 8 mm scharfen Patronen M. 93 darf nur auf 
solchen Schie&platzen erfolgen, dereń bauliche Beschaffenheit die nótige Sicherheit 
gewahrleistet.

Zur Beniitzung auf anderen SchieOplatzen ist die zur Einfiihrung gelangende 
Schiitzenpatrone zu verwenden,

16. In den Gesuchen sind die erforderlichen Munitionsquantitaten genau zum 
Ausdruck zu bringen.

17. Beziiglich Zuweisung, Ubernahme und Deponierung der Munition, dann 
Begleichung der Transportkosten gilt das bei Waffen Gesagte.

18. Nach dem Einlangen der Munition ist der entfallende Betrag an jenen 
Truppenkorper zu zahlen, welcher die Munition zugesendet hat.

19. Die Munitionsbestandteile, und zwar Magazine, Kartons und Patronen- 
hulsen sowie die Verschlage sind zweimal jahrlich, und zwar Ende Juni und 
Ende Dezember an den erwahnten Truppenkorper riickzusenden, wofiir keinerlei 
Ersatz geleistet wird.

20. 8 mm Unterrichtspatronen werden unentgeltlich leihweise iiberlassen, 
KapselschieUmunition kann durch Vermittlung des nachsten Landwehrtruppenkórpers 
kauflich hezogen werden.

Riistungssorten, Instruktionen, Drucksorten.

1. An Riistungssorten werden Gewehrriemen, Infanterieleibriemen nnd 
Patrontaschen geliehen; der Umfang ist aus der Beilage 2 zu entnehmen.

Alle die Waffen betreffenden Bestimmungen gelten analog auch fiir die 
Riistungssorten.

2. Jede Schule wird mit einer „Anleitung“ fiir den SchieUunterricht beteilt; 
sonstige Dienstbiicher werden nur ausnahmsweise und nach MaBgahe der 
Bestiinde geliehen.

3. Die erforderlichen Schuftblatter kónnen bei der Uberrenterschen Druckerei 
hezogen werden.

Die SchuiJblatter bleiben in Verwahrung der Schule und sind den Teil- 
nehmern bei Yerlassen der Schule auszufolgen.

8
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Beilage 1.

Muster.

Revers.
Die unterzeichnete Schuldirektion unterwirft sich hiemit 

den „Bestimmungen iiber den SchieBunterricht an Schulen“ im 
vollen Umfang.

N., am 19

Name der Schule.

Uuterschrift des Direktors.
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Beilage 2.

Ausweis iiber die Dotierung einer Schule.

8*

Anzalil Gegenstand Anmerkung

2 Repetiergewehre, hierunter eines M. 95
4 Repetierkarabiner oder -stutzen
1 Schraubenzieher samt Heft
1 lange

Wischstange M. 6
■ *) Fiir Kara

biner wer-1 kurze
1 dreiteiliger Putzstock samt Wischer den keine

50 8 mm Unterrichtspatronen Riemen ab-
10 Magazine gegeben.

5 Kartons
nicZiU.

1 Adjustierzange
1 KapselausstoBer

20 Ladekonusse
4 Magazine hiezu
4 Zusatzkome Nr. 1 oder 2
1 Schulscheibenplatte samt Zielschwarzen 

und Zielfigur Kapsel- 
schieB-

5 ungedeckt liegende Figuren
3 gedeckt liegende Figuren
5 feld- vorlaufende Figuren einrich-

2 maBige seitwartslaufende Figuren. tung

3 Ziele knieende Figuren
5 attakierende Reiterfiguren

2 trabende Reiterfiguren

1 Richtmaschine
1 Schulscheibenkasten samt Stander
1 Sandkasten
6 Gewehrriemen *) Riistungs- 

sorten6 Infanterieleibriemen
6 Patrontaschen
1 Anleitung fiir den SchieBunterricht an Mittel- und 

Fachschulen, bei Schiitzenvereinen und ahnlichen 
Kórperschaften.

Die Anzahl der Sorten richtet sich nach der Anzahl der Teil- 
ndimp.r- auf 10 bis 15 Schiller ist ein Gewehr (Karabiner, 
Stutzen) zu rechnen.

(Jbige Dotierung entspricht 60 bis 80 Teilnehmern.
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B.

Programm fur den SchieGunterricht und die Vornahme von SchieB- 
iibungen an den Mittelschulen, an mittleren Fach- und Speziallehr- 

anstalten sowie Burgerschulen.

1. Allgemeine Z eiteinteilung.

Der Unterricht, bezie hungsweise die SchieRausbildung hat jahrlich anfangs 
Oktober zu beginnen und ist ohne wesentliche Unterbrechung bis Ende Mai des 
betreffenden Schuljahres fortzusetzen.

Fiir die Vornahme des Unterrichtes, respektive der SchieBiibungen ist der 
Samstagnachmittag zu verwenden; die Ubung soli etwa 2 Stunden dauern.

Nach Abzug von Feiertagen und systemisierter Ferien sowie einzelner 
Samstage fiir Besichtigungen, Ausfliige, Teilnahme an einzelnen Ubungen der 
Garnison etc. diirften 50 Lehrstunden fiir die SchieRausbildung verfugbar bleiben.

Die Feststellung eines detaillierten Wochen- oder Tagesprogrammes ist 
schwierig, weil ortliche, klimatische und Witterungs- sowie sonstige nicht vorher- 
zusehende Verhaltnisse (Schiilerzahl, GroRe und Entfernung der SchieRplatze etc.) 
hierauf wesentlichen EinfluR nehmen.

Den Beginn des Unterrichtes und der Ubungen an den in Betracht 
kommenden Ubungstagen festzusetzen, muR daher dem betreffenden Ubungsleiter 
iiberlassen bleiben.

2. Teilnahme, dann Verteilung des theoretischen Unterrichtes 
und der praktischen SchieBiibungen.

Die Vornahme des Unterrichtes im SchieRwesen erstreckt sich auf die 
Schiiler der 4. Klasse der Untermittelschulen sowie auf die Schiiler samtlicher 
Obermittelschulen und gleichartigen Anstalten, dann die Schiiler der hbchsten 
Klasse der Burgerschulen.

Alle diese Schiiler werden jahrlich dem theoretischen SchieRunterrichte, 
der Vorschule, dem KapselschieBen und dem Distanzschatzen beigezogen, wahrend 
die Schiiler der zwei letzten Klassen der Obermittelschulen und gleichartigen 
Anstalten iiberdies noch das UbungsschieBen mit scharfer (Sc.hiitzen-)Munition 
vorzunehmen haben.

3. Ausbildungsvorgang.

Vorzunehmen sind:
a) Vorbereitender theoretischer Unterricht und Vorschule;
b) KapselschieBen;
c) UbungsschieBen mit scharfer Munition, BelehrnngsschieBen, BestschieBęn;
d) Distanzschatzen, Preisdistanzschatzen.
ad a) Ais Grundlage hiefiir hatte der im k. k. Ministerium fiir Landes- 

verteidigung bearbeitete ,,Leitfaden“ zu flienen.
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Die Theorie ist auf das unumganglich notwendigste MaB zu bescliranken 
und sowohl bei dieser ais auch bei den sonstigen Unterweisungen, Ubungen etc. 
vom Anschauungsunterricht ausgiebigst Gebrauch zu machen.

Fiir den theoretischen Unterricht und die Vorschule sind bei den Schiilern 
der 4. Klasse der Untermittelschulen (gleichartigen Anstalten und der hóchsten 
Klasse der Burgerschulen) 12 bis 14 Lehrstunden (6 bis 7 Samstagnachmittage) 
zu verwenden. wahrend bei den Schiilern der iibrigen hoheren Klassen mit Beginn 
eines jeden Schuljahres der Wiederholungsunterricht auf hochstens 8 Lehrstunden 
herabzusetzen sein wird.

Der theoretische Unterricht erstreckt sich auf eine nur auf die Praxis hin- 
fuhrende allgemeine Kenntnis des Repetiergewehres (Karabiner, Stutzen) und 
dessen Einrichtung; die wichtigsten Bestandteile, dereń Zweck und Wirkung 
sollen bekannt sein, ebenso wie Munition und KapselschieBeinrichtung.

Bei der Vorschule ist nur das zu lehren, was wirklich praktisch verwertet 
werden kann.

Die Vorschule umfaBt:
Die praktische Anwendung jener wichtigsten Teile des Exerzierreglements 

fiir die k. u. k. FuBtruppen, welche das Benehmen beim Gebrauch der Feuerwaffe, 
Stellung und Korperlagen, Ladę- und Feuergriffe betreffen.

Hiebei ist der Unterricht iiber das Repetiergewehr, die Munition, das Zer- 
legen, Reinigen und Zusammensetzen der Waffen fortzusetzen.

AnschlieBend daran sind die wesentlichsten, fiir das Verstandnis not- 
wendigsten Grundsatze iiber die Theorie des SchieBens nach der „Anleitung“ 
zu veranschaulichen.

Es folgt dann die Erklarung der Ziel- und SchieBregeln, der Zweck des 
Aufsatzes, die Bedeutung der tiefsten und der Normalaufsatzstellnng, worauf alle 
auf das SchieBen des Mannes bezughabenden Griffe und Voriibungen systeraatisch 
zu schulen sind.

Hierauf folgt die Vorfiihrung und Beschreibung der Scheibe und dann die 
Erlauterung iiber das Verhalten auf dem SchieBplatze.

Nach diesen Unterweisungen mit den damit im Znsammenhange stehenden 
Ubungen ist mit dem KapselschieBen zu beginnen.

ad b) Das KapselschieBen bezweckt, den jnngen Schiitzen fiir das SchieBen 
mit scharfen Patronen vorzubereiten, den geiibten Schiitzen in weiterer steter 
Ubung zu erhalten.

Das KapselschieBen ist wahrend des ganzen Ubungsjahres — ohne langere 
ITnterbrechungen eintreten zu lassen — vorzunehmen.

Es ist vornehmlich im Freien zu iiben.
Ein geeigneter Platz wird sich meist leicht finden lassen; die auf die 

Sicherheit bezughabenden Vorkehrmigen diirfen nicht auBer Acht gelassen werden. 
In den meisten Schulen werden sich wohl die Hófe fiir die Vornahme des Kapsel- 
schieBens eignen.

Fiir den Fali ungiinstiger Wittermig empfiehlt es sich, ein geeignetes Lokal 
(Turnsaal, Gang, Lehrsaal) dafiir zu wahlen.
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Jeder Schiiler hat in einem Ubungsjahre 100 Schiisse abzugeben.
Fiir jeden Schiiler ist jahrlich ein KapselschieGblatt anzulegen, in das die 

Treffergebnisse jedesmal einzutragen sind. Ein Muster fiir dieses SchuBblatt 
bildet die Beilage 1 der „Anleitung“.

Es wird sich empfehlen — hauptsachlich mit den Schiilern jener unteren 
Klassen, die das UbungsschiefJen mit scharfer Munition nicht vornehmen — gegen 
SchluB des Ubungsjahres — ein KapselbestschieBen zu veranstalten.

Eine solche Veranstaltung hebt die Lust fiir das SchieRwesen und vermag 
den Wetteifer unter der Jugend anzuregen.

Die in bescheidenen Grenzen zu haltenden Beste konnen mit geringen Mitteln 
(Spenden, freiwillige monatliche kleine Abgaben) beschafft werden.

ad cj Das UbungsschieSen mit scharfen Patronen bildet an den Mittelschulen 
und gleichwertigen Anstalten im allgemeinen den AbschluO der SchieBausbildung.

Ebenso wie das KapselschieOen ist das UbungsschieOen wahrend des ganzen 
Ubungsjahres — ohne langere Unterbrechungen eintreten zu lassen — vorzunebmen.

Beim UbungsschieOen besonders wurden sich Unterbrechungen ais merklicher 
Riickschritt in der SchieBausbildung fiihlbar machen.

Nur bei iibermaliiger Hitze oder Kalte, dann bei ausgesprochen stiirmischem 
Wetter, sind keine Schiefiiibungen vorzunehmen.

Es darf kein Schiiler zu den SchieBubungen mit scharfer Munition zugelassen 
werden, der nicht hiefiir durch die Vorschule und das KapselschieUen entsprechend 
vorbereitet wurde.

Die Ubenden werden in Schieliklassen eingeteilt.
Die Schiiler der vorletzten Klasse der Obermittelschulen und gleichwertigen 

Anstalten, dann jene der letzten Klasse dieser Schulen, welche die Bedingungen 
fiir die 2. SchieBklasse nicht erfiillt haben, bilden die 1., alle iibrigen der letzten 
Klasse dieser Anstalten die 2. SchieOklasse.

Fiir jeden Schiiler der beiden obersten Klassen ist mit Beginn eines jeden 
Ubungsjahres ein seinen bisherigen Schiefóerfolgen entsprechendes Schufiblatt 
anzulegen.

Ein Muster fiir die Schufiblatter der 1. und 2. SchieBklasse enthalten die 
Beilagen 2 und 3 der „Anleitung“.

Fiir das UbungsschieOen hat jeder Schiiler der beiden obersten Klassen 
40 Patronen zu verwenden.

Fiir das BestschieOen sind 6 Patronen per Schiitzen zu bestimmen, die nicht 
in der fiir das UbungsscliieOen enthaltenen Patronenzahl inbegriffen sind.

Mit Riicksicht auf die verhaltnismaSig niedrig gehaltene Munitionsdotation 
darf die fiir jeden Schiiler der zwei obersten Klassen festgesetzte Patronenzahl 
nur fiir das seiner SchieBklasse entsprechende Schufóblatt verwendet werden.

Gegen SchluB des Ubungsjahres ware mit den Schiilern der zwei obersten 
Klassen, zur Hebung der Lust und Freude am SchieBwesen, ein BestschieOen. 
vorzunehmen.

Eine solche Veranstaltung, wenn auch in noch so bescheidenen Grenzen 
gehalten — ist ein wesentliches Mittel zur Anregung des Wetteifers.
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Die Beschaffung der Beste wird sich auch hier durch freiwillige Spenden 
und dann durch monatliche kleine Abgaben der Schiller erzielen lassen.

ad d) Das Distanzschatzen ist heutzutage ein mit der SchieRausbildung, 
wie iiberhaupt mit dem ganzen SchieRwesen eng im Zusammenhange stehender, 
mit diesem unzertrennlicher und hochst wichtiger Ausbildungszweig.

Das Verstandnis nnd die Erfahrung der Leiter und Instruktoren wird diese 
veranlassen, der Jugend durch Vorfuhrung praktischer Beispiele (auf dem SchieR- 
platze) vor Augen zu halten, welch eminenten EinfluR das Distanzschatzen auf 
den Trefferfolg ausiibt; daR selbst der beste Schiitze unausgesetzt MiRerfolge 
haben wird, wenn er die SchuRdistanz nicht richtig zu beurteilen vermag.

Fiir das Distanzschatzen sind im allgemeinen keine eigenen Unterrichts- 
stunden festzusetzen, nachdem sich sehr oft Gelegenheit bieten wird, bei gemein- 
samen Spaziergangen oder Ausfliigen, ferner bei Spielen und sportlichen Ubungen, 
das Distanzschatzen zu schulen.

Die „Anleitung" gibt geniigende Anhaltspunkte ilber den Vorgang bei der 
Schulung im Distanzschatzen.

Fiir jeden Schiiler, der fur die SchieRausbildung in Betracht kommenden 
Klassen ist zu Beginn eines Ubungsjahres ein nach der SchieRinstruktion vor- 
geschriebenes Distanzschatzblatt anzulegen, in welches alle vorgenommenen 
Schatzungen einzutragen sind.

Das Distanzschatzblatt bietet im Verlanfe des Ubungsjahres wertvolle 
Anhaltspunkte iiber den Erfolg des Einzelnen in diesem Ausbildungszweige und 
liefert Daten dariiber, in welcher Richtung intensivere Schulungen wid Wieder- 
holnngen von Schatzungen notwendig erscheinen.

Gegen SchluR des Ubungsjahres ist mit den in Betracht kommenden Schillera 
ein Preisdistanzschatzen vorzunehmen.

Die Art des Vorganges hiebei enthalt in ausfiihrlicher Weise die Instruktion 
fiir die Infanterie- und Jagertruppe.

Je nach der Gro Re der Anstalt ist das Preisdistanzschatzen — bei Anstalten 
mit geringer Schiilerzahl unter Zusammenziehung aller an der SchieRausbildung 
beteiligten Klassen, an Anstalten mit gróRerer Schiilerzahl bei Vereinigung von 
2 bis 3 Klassen vorzunehmen.

Zur Markierwig sind die Schiiler der witeren Klassen zu verwenden.
Die Beschaffung einiger in bescheidenen Grenzen gehaltener Preise wird, in 

ahnlicher Weise wie fiir das BestschieRen, angestrebt werden miissen.

4. Leiter, Instruktoren, Ubungspartien.

Beziiglich der Leitung des SchieRunterrichtes nnd der SchieRausbildung 
enthalten die ..Bestirnmungen" die erforderlichen Daten.

An Schulen mit einer geringeren Schiilerzahl sind 2 bis 3, mit gróRerer 
Schiilerzahl 3 bis 4 Lehrer ais Leiter des SchieRwesens zu verwenden.

Die anfangs etwa auftretenden Friktionen miissen und werden gewiR bald 
iiberwunden werden.
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Die Gehilfen miissen eine griindliche Fertigkeit im SchieBen und eine bessere 
Kenntnis im SchieBwesen im allgemeinen besitzen, um die Instruktoren erfolgreich 
unterstiitzen zu konnen.

Ais Gehilfen sind die Schiiler der letzten zwei Klassen, die das meiste 
Geschick und Verstandnis fiir den SchieBunterricht dartun und besonders gute 
Erfolge im SchieBen aufzuweisen haben, fiirzuwahlen.

Die Verwendung ais Gehilfen sollen sie ais eine besondere Auszeichnung 
und ais Beweis des ihnen geschenkten Vertrauens betrachten.

Der Unterricht wird ganz besonders dadurch gefórdert, wenn die Gehilfen 
den jiingeren oder nicht so geschickten Kameraden gegenuber in jeder Beziehung 
ais Vorbild dienen konnen, und wenn diese es verstehen, den Wetteifer fiir das 
SchieBwesen stets rege zu erhalten.

Fiir den Unterricht und die praktischen SchieBiibungen sind die Teilnehmer 
in Partien von mbglichst geringer Starkę einzuteilen.

Die Teilnehmer am Unterricht miissen zum unbedingten Gehorsam erzogen 
werden; allen Anordnungen seitens der Ubungsleiter, Instruktoren und Gehilfen 
ist unweigerlich Folgę zu leisten, soli das Ausbildungsziel erreicht und die 
personliche Gefahrdung der anderen Teilnehmer vermieden werden.

5. Sonstige Unterrichtsgegenstande.

Bei der Vornahme des SchieBunterrichtes wird sich haufig in den Pausen, 
dann auch bei Ausfliigen etc. Gelegenheit ergeben, den Schiilern — ihrem 
Alter entsprecheńd — mancherlei Kenntnisse zu vermitteln.

Diese haben zu umfassen:
Allgemeines iiber die Wehrmacht und die Organisation derselben, Bedeutung 

der Armee in volkserziehlicher Richtung und ihres bildenden Einflusses, Karten- 
lesen (Spezialkarte des Aufenthaltsortes), Erzahlung von kriegsgeschichtlichen 
Episoden, hauptsachlich solcher, bei welchen sich das betreffende Hansregiment, 
beziehungsweise Leute aus der engeren Heimat ausgezeichnet haben etc. etc.

Jede sich darbietende Gelegenheit ist zu beniitzen, um bei den jungen Leuten 
durch Besichtigung von Feldtelegraphen, Geschiitzen, Maschinengewehren, Feld- 
kiichen, Gewehr- und Munitionsfabriken etc. etc. das Interesse an den militarischen 
Einrichtungen wachzurufen.

c.
Knabenhorte und Jugendwehren.

Es wurde schon bei der Mittelschul-Enquete militarischerseits darauf hin- 
gewiesen, daB die hohen Anforderungen in geistiger und physischer Richtung, 
die gegenwartig an den Soldaten im Kriege gestellt werden, es dringend notwendig 
erscheinen lassen, mit der militarischen Vorbildung der Schuljugend und der 
breiteren Volksschichten noch vor dem Eintritte in das wehrpflichtige Alter zu 
beginnen.
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Bei dieser Gelegenheit wurde auch erwahnt, daB die meisten europaischen 
Staaten, den hohen Wert der militarischen Vorhildung der Jugend richtig ein- 
schatzend, MaBnahmen getroffen haben, welche die Wehrfahigkeit auf eine breitere 
Grundlage stellen.

Je nach den Bediirfnissen des einen oder des anderen dieser Staaten umfaBt 
diese Vorbildung teils eine intensivere Pflege des Turnunterrichts und militarischer 
Exerzitien, teils beschaftigt sie sich mit SchieBubungen und anderen den spateren 
militarischen Dienst vermittelnden Fertigkeiten.

Was in den einzelnen Staaten zur Forderung der militarischen Vorbereitung 
der Jugend geleistet wird, mogen nachstehende Ziffern beweisen.

In der Schweiz betragt fiir diesen Zweck der Staatsbeitrag pro Mitglied 
durchschnittlich 4 Franks jahrlich; die SchieBvereine erhalten zur Beschaffung 
von Munition eine jahrliche Subvention von 2 Millionen Franks.

In Italien waren im Budget 1905/1906 fiir das nationale SchieBwesen 
778.000 Lirę eingestellt.

Nach franzosischen Berichten betragt in England die staatliche. Subvention 
fiir die SchieBausbildung der Jugend 12 bis 13 Millionen Franks.

Die staatliche Jahresdotation in Rumanien belauft sich auf 350.000 Lei, 
Deutschland widmet fiir die militarische Vorbildung der Jugend jahrlich zirka 
1 Million Mark.

Aus diesen Daten erhellt zur Geniige, daB die genannten Staaten — sicherlich 
auch im engsten Zusammenhang mit den Schwierigkeiten der zweijahrigęn Dienst- 
zęit — umfassende Bestrebungen in dieser Hinsicht gemacht haben.

In ITngarn wurde die militarische Vorbildpng der Schuljugend im SchieBen, 
nachdem der Wert derselben seit dem Spatherbst 1906 an einzelnen Mittelschulen 
erprobt und erkannt wurde, im Vorjahre auf samtliche Mittelschulen, Fachanstalten 
und Biirgerschulen ausgedehnt, dann auch sonstigen sportlichen Vereinigungen 
eine weitgehende staatliche Unterstiitzung zuteil.

In Osterreich konnen — ausgenommen die in Tirol und Vorarlberg gesetzlich 
stąttfindenden Landsturm-SchieBiibungen, an denen die in den zwei ersten Jahren 
der Landsturmpflicht stehenden Jiinglinge teilzunehmen haben — nur jene Schiitzen- 
vereine, die sich auch die Heranbildung von Jungschiitzen zur Aufgabe stellen — 
ais die militarische Vorbildung der Jugend ausubende Korperschaften be- 
zeichnet werden.

Dann unter anderen auch die Landsturmschiitzenschule des Wiener 
Schiitzenvereins. die seit 16 Jahren in dieser Hinsicht eine eifrige und sehr 
erfolgreiche Tatigkeit ausubt, sowie die Kamtner Schutzenvereine.

Im Friihjahr 1906 entstand in Wien unter dem Namen „LandstraBer 
Knabenhort“ eine private, im militarischen Sinne organisierte Institution, in der 
Schiller der Volks- und Biirgerschulen, demnach Knaben im Alter von 6 bis 14 
Jahren, aufgenommen wurden.

Das Interesse, das sowohl seitens der Kinder ais auch dereń Eltern dieser 
Institution entgegengebracht wurde, war ein auBerórdentliches; namentlich fiir 
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jene, die infolge der sozialen Verhaltnisse nicht in der Lagę sind, ihre Kinder in 
den schulfreien Stunden entsprechend beaufsichtigen zu kónnen.

Diese fand einen solchen Anklang, dali im Laufe des Sommers 1906 in 
den verschiedenen Bezirken Wiens 21 Knabenhorte mit zirka 4000 Knaben 
entstanden.

Dieses besonders giinstige Ergebnis ware wohl nicht zu verzeichnen gewesen, 
wenn die Errichtung der Knabenhorte nicht tatsachlich einem Bediirfnis des 
minder bemittelten, daher auch iiberwiegend groBten Teiles der Bevólkerung 
entsprochen und wenn nicht gewisse Grundprinzipien der Organisation, wie zum 
Beispiel die gefallige und praktische Uniformierung, sowie iiberhaupt das militarische 
AuBere den Beifall und das Interesse der Eltemschaft und der Kinder gefunden hatte.

Von den angefiihrten 21 Knabenhorten haben sich 20 in einen Verband 
yereinigt, an dessen Spitze ein Biirgerschuldirektor und mehrere Ortsschulrats- 
mitglieder standen, wahrend der Schópfer des „LandstraBer Knabenhort“ in 
diesem Verbande die Stelle des sogenannten Kommandanten einnimmt.

Der Zweck dieser Knabenhorte ist, die Jugend dem verderblichen Einflusse 
der StraBe zu entziehen, der infolge der Unbeaufsichtigung in der freien Zeit 
eiutretenden Verwahrlosung und Verrohung zu entreiBen, sie durch anregende 
Beschaftigung zu braven, manierlichen, tiichtigen, korperlich und geistig gesunden 
Jiinglingen zu erziehen.

Die Zoglinge erhielten Matrosenanziige, die von den Eltern auf eigene 
Kosten beschafft wurden.

Diese zahlen fiir die Beaufsichtigung der Kinder in den Horten 2 Kronen 
monatlich in oO Heller-Raten; die Kinder der Unbemittelten sind von jeder 
Zahlung enthoben (ungefahr 40 %').

Bis zum Herbst 1906 bestand die Beschaftigung der Knaben in rein formellen 
Exerzierubungen im Freien, die bei Eintritt der kiihleren Witterung von der 
Zentralleitung auch auf andere Gebiete —• wie das Erledigen der Schulaufgaben, 
Vorlesungen etc. — ausgedehnt wurde.

Durch das Entgegenkommen von Ortsschulratsmitgliedern und Direktoren 
einzelner Schulen wurden die Horte in mehreren Wiener Bezirken in Schulraumen 
untergebracht, wahrend sie in anderen Bezirken genotigt waren, durcli Miete von 
Lokalen — leider auch in Gasthausern — ihrer Beschaftigung nachzugehen.

Mit der Uberwachung der Knaben bei Ausarbeitung der Schulaufgaben 
wurden • zumeist Padagogen betraut.

Es mag wohl zum groBen Teile dem in dieseu Knabenhorten anfanglich 
betriebenen Drill und dem prononciert militarischen Anstrich sowie dem Hang 
zu Schaustellungen zuzuschreiben sein, daB sich ein groBer Teil der Lehrerschaft, 
der anfanglich dieser Institution sympathisch gegeniiberstand, an ihr sogar aktiv 
beteiligt war, nach und nach ungiinstig gegeniiberstellte.

Die Gemeinde Wien, beziehungsweise der Bezirksschulrat in Wien, verhielt 
sich den Knabenhorten gegeniiber infolgedessen im allgemeinen passiv.

Uberdies hatte die Leitung der Knabenhorte — nach Ansicht der kompetenten 
Schulbehorde — es verabsaumt, die Bewilligung fiir ihre Tatigkeit einzuholen, 
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was zur Folgę hatte, dafi dieser angeblich auch den Bestimmungen des Reichs- 
volksschulgesetzes unterstelienden freien Vereinigung vom Bezirksschulrate in 
Wien im Erlafiwege eine Reihe von Bedingungen fiir den Bestand vorgeschrieben 
und die Vornahme militarischer Ubungen untersagt wurde.

Infolge Intervention des Ministeriums fiir Kultus und Unterricht gelangtc 
dieser Erlafi nicht zur Durchfiihrung, doch hat sich die ungiinstige Situation 
der sogenannten militarischen Knabenhorte auch seither nicht gebessert.

Die Gemeinde Wien wurde aber auf die grofie Bedeutung dieser Institution 
aufmerksam und widmete anlafilich des 60jahrigen Regierungsjubilaums Seiner 
Majestat Ende Oktober 1907 einen sehr namhaften Betrag zur Griindung. 
Erhaltnng und Forderung von „stadtischen Knabenhorten .

Durch diese von der Gemeinde geschaffene Institution wurde die Existenz 
der militarischen Knabenhorte deshalb gefahrdet, weil die Gemeinde Wien die 
Lokalitaten in ihren Schulen den eigenen Horten zuwies, die ersteren Horte 
dadurch der bisher genossenen Begiinstigungen verlustig gingen.

Der Verband der militarisch organisierten Knabenhorte forderte bei dieser 
Gelegenheit das Verbleibcn samtlicher von ihm angestellten Instruktoren bei 
Belassung ihres Nebeneinkommens sowie die Beibehaltung der Elternversammlungen 
ais Grundlage fiir die Wahl von Ansschiissen.

Es ware im hóchsten Grade bedauerlich, wenn nicht zwischen den stadtischen 
und den militarischen Knabenhorten eine baldige und vollkommene Einigun? 
herbeigefiihrt werden wiirde, und kleinliche Partei- oder Privatinteressen die Fort- 
entwicklung dieser Horte schadigen sollten, die ja nur dann fiir das Volk und 
den Staat den Zweck erfiillen, wenn die Gesamtbevblkerung von ihnen einen 
Nutzen hat, die Organisation mithin auf alle Kronlander der Monarchie aus- 
gedehnt wird.

Kein Einsichtsvoller und Uberlegender wird den Wert und Vorteil verniinftig 
geleiteter Knabenhorte in sozialpolitischer Hinsicht verkennen.

Es ist eine unleugbare, im hohen Mafie betriibende und zu bedauernde Tat- 
sache, dafi die Leichtfertigkeit, Verwahrlosung und Verrohung eines namhaften 
Teiles der Jugend im stetigen Wachsen begriffen ist, und zeitweise — namentlich 
aber in den Grofistadten — bedenkliche Form en annimmt.

Die Ursachen dieser Erscheinung sind hauptsachlich in der Armat und den 
traurigen Erwerbs- und Lebensverhaltnissen eines grofien Teiles der Bevolkerung, 
dann in Fehlern bei der Erziehung der Kinder und dem Mangel an Aufsicht und 
Leitung, yielleicht auch zum grofien Teile in der einstigen mangelhaften Erziehung 
der Eltern zu suchen.

Diese sozialen Verhaltnisse machen sich in Stadten und auf dem Lande 
verschiedenartig geltend, doch bleibt ihr nachteiliger Einflufi gleich, weil die 
Eltern zur Arbeit aufier dem Hause gezwungen, die Kinder zumeist sich selbst 
und den Verlockungen verkommener Spielgenossen iiberlassen miissen.

Diese ungiinstigen sozialen Verhaltnisse finden in hygienischer Beziehung in 
der minderen Ernahrung der Kinder, mitnnter auch in nicht geniigender arztlicher 
Obsorge etc. eine wesentliche Yerscharfung.
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Die seit Jahren beobachteten, immer ungiinstigeren Tauglichkeitsverhaltnisse 
der zur Stellung gelangenden jungen Manner weisen unzweideutig darauf hin, dal.’) 
eine Abhilfe dringend geboten ist.

Nicht minder ist der Wert der Knabenhorte in militarischer Beziehung 
unter der Voraussetzung, dali diese Institutionen auf breite Basis gestellt, iiber 
alle Kronlander ausgedehnt und derart erweitert werden, dafi sie auch die 
zwischen der gesetzlichen Schulpflicht und der Militardienstpflicht stehende Jugend 
miteinbeziehen.

Bei der Institution der Knabenhorte stehen zu bleiben, ware eine halbe 
Mafinahme, denn nur in ihrer erweiterten Form bringen sie jene Vorteile fiir die 
Ausbildung, die in den Knabenhorten angebahnt wurden.

Der militarische Wert derselben liegt hauptsachlich in der Forderung der 
korperlichen Ausbildung, w’odurch gesunde und kraftige Manner in die Armee 
gelangen, die Tauglichkeitsverhaltnisse gebessert werden.

Wenn sich auch erfreulicherweise in den letzten Jahren Tumiibungen und 
Sport sehr entwickelt haben, so ware es wiinschenswert, der korperlichen Aus
bildung eine auch den militarischen Zwecken dienende einheitliche Richtung 
zu geben.

Dieses karne den Rekruten wahrend der Ableistung ihrer militarischen 
Dienstzeit zugute, denn sie wiirden, korperlich vorgebildet, den mit dem 
militarischen Dienst unvermeidlich verbundenen physischen und moralischen 
Anforderungen besser und leichter gewachsen sein.

Aber auch auf geistigem Gebiete lagę der Vorteil der militarischen 
Organisation dieser Institutionen, weil die militarischen Fahigkeiten friihzeitig 
entwickelt und der jungę Mann mit einem gewissen Verstandnis fiir den Soldaten- 
beruf den Prasenzdienst beginnen wiirde.

Auch dies bedeutet eine wesentliche Erleichterung der Ausbildung, wobei 
die Tatsache nicht iibersehen werden darf, dafi bereits dem Knaben, beziehungs
weise dem Jiingling die Begriffe Ordnungssinn, Pflichtgefiihl, Gehorsam und 
Disziplin bis zu einem gewissen Grade beigebracht werden.

Ferner darf man auch nicht aufier achtlassen, dafi durch die bessere 
Kenntnis der Armee und ihrer Einrichtungen, ihrer auf die Erziehung der breiten 
Massen des Volkes gerichteten Bestrebungen, auch eine richtige Beurteilung des 
Wesens der Wehrmacht in weitesten Kreisen gefbrdert werden und dadurch der 
staatsgefahrlichen antimilitarischen Propaganda am besten und natiirlichsten 
gesteuert wird.

Um aber im vorstehenden Sinne wirken zu konnen, sollten Horte und Schule 
Hand in Hand geben, sollten die Schulbehórden und die Lehrerschaft sich diesen 
modemen Bestrebungen und Anregungen auf dem Gebiete der individualisierenden 
Jugendfiirsorge nicht verschliefien, sondern in richtiger Erkenntnis ihrer Tragweite 
zu dereń Durchfiihrung hilfreiche Hand bieten.

Wenn die militarisch organisierten Knabenhorte trotz aller fiir sie 
ungiinstigen Yerhaltnisse noch heute bestehen, so verdanken sie es zum grbfiten 
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Teile der OpferwiUigkeit gerade des unbemittelten Teiles der Bevólkerung, die 
von der Niitzlichkeit dieser Institution fiir das Wohl ihrer Kinder iiberzeugt, 
die kleinen pekuniaren Beitrage nicht gescheut hat.

DaB diese Horte unter der Leitung des neuen Verbandsprasidiums, welches 
in umsichtiger, opferwilliger und besonders taktvoller Weise den schwierigen und 
freiwillig iibernommeneu Pfiichten selbstlos nachkommt, fast alles von den 
militarischen Formalitaten und Ubertreibungen, die sie anfanglich so sehr bevorzugt, 
nunmehr definitiv abgestreift, und niitzliche, insbesondere aber die Gesundheit 
fordernde und vielseitige Beschaftigungen fiir die Knaben in ihr Programm auf- 
genommen haben, erwies sich deutlich bei dem am 12. September 1. J. durch- 
gefiihrten Wettbewerb.

Bei dieser Produktion konnten der auBerordentliche Eifer seitens der Jugend, 
die regste Anteilnahme der Angehórigen der Zoglinge fiir diese Bestrebungen, 
insbesondere aber die verstandige, zielbewuBte und sachgemaBe Leitung samtlicher 
anwesenden Horte konstatiert werden.

Damit aber bei der in Aussicht genommenen Verallgemeinerung dieser 
Institntionen die einzelnen Kronlander nicht ganz verschieden und einseitig vor- 
gehen, ware die Herstellung einer Harmonie zwischen den Horten der Gemeinde 
Wien und den militarisch organisierten Knabenhorten sehr erwiinscht, damit 
beide Institutionen — dereń bisheriger Tatigkeit nur alle Anerkennung gezollt 
werden muB — gemeinsam vorgehen und der Reichshaupt- und Kesidenzstadt 
Wien die ihr gebiihrende fiihrende Kolie zufallt.

Von der Einsicht der hier maBgebenden Persbnlichkeiten muB aber erwartet 
werden, daB die auf das Wohl unserer gesamten Jugend gerichteten Bestrebungen 
keinen Schaden erleiden.

Zwischen Schule und Beginn der aktiven Dienstleistung liegen 7 Jahre, eine 
lange Spanne Zeit und hinreichend, viel des Guten, was dem Knaben beim 
Unterrichte beigebracht wurde, wieder vergessen zu lassen, andererseits den 
Jiingling durch unbeaufsichtigte, unsittliche und wiiste Lebensfuhrung auf Abwege 
zu bringen.

In dieser Periode aber entwickelt. sich der jugendliche Korper rasch und 
grundlegend. Gerade wahrend dieser Zeit bediirfte also die mannliche Jugend der 
systematischen Kdrperpflege ganz besonders. Mit Ausnahme der Mittelschiiler 
fehlt aber diese dermalen nahezu vollstandig.

Eine Abhilfe hiefiir ist in den Jugendwehren zu finden.
Die Jugendwehren miiBten die korperliche Vorbereitung, die fiir die spatere 

militarische Ausbildung notwendig ist, neben der heute sehr schwierigen SchieB- 
ausbildung, hauptsachlich aber auch die ethische Richtung der Jugenderziehung 
beriicksichtigen und dadurch zu Statten werden, in welchen sicii der Staat 
mannhafte, wehrfreudige, verlaBliche und tuchtige Burger heranzieht.

Auf welche Art ware aber eine in so groBem Umfange gedachte Organisation 
durclizutuhren?
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Es geht kaum an, die Jugendwehren sogleich ais selbstandige Institutionen 
zu schaflen. Es ware ihre Anlehnung an Bestehendes daher zunachst in 
Erwagung zu ziehen.

Sehr naheliegend ist es, wenn wir an die Tirol-Vorarlberger Schieiistande 
in erster Linie denken.

Das Schutzenwesen Osterreichs beruht auf der freiwilligen Teilnahme seiner 
Mitglieder und die betreffenden Korperschaften konstituieren sich, abgesehen von 
den nach dem kaiserlichen Patente vom 22. August 1851 bestehenden Biirger- 
und Schiitzenkorps, lediglich auf Grund des ailgemeinen Vereinsrechtes.

In Tirol und Vorarlberg ist aber das Schiefistandswesen gesetzlich organisiert; 
in beiden Landem haben iiberdies — gleichfalls auf gesetzlicher Grundlage — die 
zwei jiingsten Jahrgange der Landsturmpflichtigen SchieOiibungen zu absolvieren.

Die Einfiihrung der Schieftstandsordnung in samtlichen Kronlandern und im 
Zusammenhange hiemit die Durchfiihrung von Schieliiibungen mit den jiingsten 
Landsturmpflichtigen in ganz Osterreich ware zweifellos geeignet, die Wehr- 
fahigkeit der mannlichen Bevólkerung sehr zu steigem.

Dieser Generalisierung stehen jedoch mehrfache Schwierigkeiten entgegen. 
In Tirol und Vorarlberg beruht das Schiefistandswesen, wie auch das Land- 
sturmschielien der Hauptsache nach auf Tradition.

Eine ruhmreiche Landesgeschichte bildet das leitende Motiv zu dem aufJer- 
ordentlichen Entgegenkommen des Staates, das sich in dem Zugestandnis vonWaflen- 
iibungsenthebungen und in einer weitgehenden finanziellen Unterstiitzung auOert.

Das SchieUstandswesen hat sich daselbst, iibrigens ahnlich wie in der 
Schweiz, aus dem Charakter des Landes und seiner Bewohner entwickelt, es 
ist durchaus volkstiimlich und genieBt daher auch die intensive Forderung des 
Landes und der Gemeinden.

Mit Ende 1908 waren in Tirol und Vorarlberg 485 SchieUstande mit 
63.840 Standschiitzen vorhanden.

In den iibrigen Kronlandern mangeln die angefiihrten Bedingungen mehr 
oder weniger; es besteht sogar bedauerlicherweise wenig Interesse fiir das 
gewóhnlich auch etwas kostspielige Schutzenwesen.

Um das Schief.istandswesen popular zu machen, geniigt eben nicht allein 
das Einschreiten des Staates, es bedarf auch der Mitwirkung der Lander und 
Gemeinden; ob diese Mitwirkung in allen Teilen des Reiches zu erzielen sein 
wiirde, ist dermalen zweifelhaft, und der Staat hatte iiberdies aufierordentliche 
Lasten zu tragen.

Ein gesetzlich organisiertes Schieiłstandswesen setzt fiir jeden unbescholtenen 
Staatsbiirger die Móglichkeit voraus, einem SchieOstande beizutreten.

Welch ungeheure Summen wiirde die Schaffung so zahlreicher Schiefistatten 
allein erfordern!

Die jabrlichen staatlichen Beitrage fiir das Tiroler SchiefJstandswesen 
mit zirka 125.000 Kronen ais Grundlage angenommen, wiirde ein gesetzlich 
begriindetes Schiel3standswesen in Osterreich einen sehr hohen einmaligen und 
einen jahrlichen Aufwand von ungefahr 3V2 Millionen Kronen erfordern.
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Eine Verallgemeinerung der in Tirol und Vorarlberg eingefuhrten 
LandsturmschieBiibungen setzt die Generalisierimg des SchieBstandswesens voraus, 
damit der Landsturmpflichtige in seinem Aufenthaltsorte oder in der Na-he 
desselben die Ubung zu absolvieren vermag.

Hiezu tritt die unentgeltliche Abgabe der Munition und die Entschadigung- 
des Instruktionspersonals.

Ali dies wiirde, neuerdings die Ausgabe fiir Tirol und Vorarlberg mit 
zirka 51.000 Kronen ais Grundlage angenommen, jahrlich etwa U/2 Millionen 
Kronen, zusammen demnach 5 Millionen Kronen kosten, wobei die notwendig 
werdenden bedeutenden staatlichen Subventionen fiir SchieBstandsbauten gar 
nicht in Kalkiil gezogen sind.

Unter allen Umstanden bliebe aber noch die Frage offen, ob Schiefiiibungen, 
die nur zum geringen Teile unter militarischer Leitung erfolgen, wie gegenwartig 
in Tirol und Vorarlberg, jener Wert beizumessen ist, der ein Acpiivalent 
fiir die Leistung des Staatsschatzes bildet.

Wollte man die militarische Leitung zur Bedingung machen, so miiBten die 
Landsturmpflichtigen entweder in die nachste Garnison einberufen oder die 
militarischen Ubungskommanden moglichst zahlreich gemacht werden.

In ersterem Falle wiirde bei der grofien raumlichen Ausdehnung mancher 
Landsturmbezirke ein Teil der Landsturmpflichtigen durch einige Tage seinem 
Berufe entzogen, im anderen die Truppe durch zeitliche Abkommandierung einer 
groBeren Anzahl von Offizieren und Chargen geschadigt werden.

Auf Grund vorstehender Darlegungen kann gesagt werden, dafi die finanziellen 
Krafte des Staates, der Lander und Gemeinden dermalen die gedachte Organisation 
nach dem Muster der Tirol-Vorarlberger SchieBstande kaum gestatten.

Dagegen weisen die zahlreichen in Osterreich bestehenden Burger- und 
Schiitzenkorps, Militarveteranen-, insbesondere aber die Schiitzenvereine — durch- 
wegs loyale, patriotische Vereinigungen, von welchen viele eigene SchieBstatten 
besitzen — die Richtung, in der vorgegangen werden muB.

Allerdings sind diese Vereinigungen in der Monarchie sehr ungleich verteilt.
Wahrend in den Alpenlandern, in Bóhmen, Mahren und Schlesien 

zahlreiche private SchieBstande vorhanden sind, besitzen die Karstlander sowie 
Galizien dereń sehr wenige; in letzterem Kronland sind nur 3 vorhanden.

Freilich sind in Galizien zahlreiche Garnisonsorte, welche diesen Ubelstand 
zum Teil beheben; immerhin ware es aber notwendig, an die Herstellung primitiver 
nnd billiger SchieBstatten zu schreiten, um das Interesse fiir das Schiitzenwesen, 
namentlich in Galizien zu erwecken.

Zumindest miiBten Einrichtungen fiir das KapselschieBen geschaffen werden, 
das eine sehr rationelle Vorschule bildet und nicht allzu kostspielig ist.

Hiezu miiBten aber auch seitens des Staates Subventionen bewilligt werden.
Das Gros der Mitglieder der Jugendwehren wiirde dem Bauernstande, ein 

sehr betrachtlicher Teil jenem der Arbeiterschaft entstammen.
Werden nun die zahlreichen gewerblichen Fortbildungsschulen, Handwerker- 

schulen etc. einer im Orte oder zunachst desselben befindlichen Yereinigung, 
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die das SchieBen betreibt, angelehnt, so konnten diese Schiller und die Bauern- 
sóhne etwa zweimal wochentlich zu einem angemessenen Unterrichte, dann 
rationellem Turnen sowie zu den SchieBiibungen herangezogen werden.

Die erforderliche Munition, zum grbBten Teil Schiitzenpatronen, sowie die 
KapselschieBeinrichtungen waren dazu fiir die Unbemittelten vom Staate unent- 
geltlich zu iiberlassen, sonst zum Erzeugungspreise abzugeben.

Die Ausbildung im SchieBen hatte zu umfassen: vom 14. bis inklusive 
18. Lebensjahr das KapselschieBen, im 19. und 20. Jahr neben diesem auch 
scharfe SchieBiibungen; jedem Teilnehmer waren pro Jahr 20 scharfe Patronen 
und 50 Patronen fiir das KapselschieBen zuzugestehen.

In Orten, wo das scharfe SchieBen — mangels an SchieBstatten — undurch- 
fiihrbar ist, ware bloB das KapselschieBen vorzunehmen.

Fiir jeden Schiller ware ein Grundbuch nebst SchuBblatt, aus denen alle 
seit seinem Eintritt in die Jugendwehrabteilung erfiillten Pflichten zu entnehmen 
sind, anzulegen und vom Gemeindeamte evident zu fiihren.

Die in allen Kronlandern auf Grund des allgemeinen Vereinsrechtes 
konstituierten Jugendwehrabteilungen konnten, je nach ihrer Starkę, aus Ziigen 
oder Kompagnien bestehen und der Aufsieht der Bezirkshauptmannschaften 
unterstellt werden.

Der auf solche Art militarisch vorgebildeten Jugend sollten gewisse Vorteile 
bei der Erfiillung ihrer Wehrpflicht zugestanden werden.

Es kónnte in das in absehbarer Zeit erscheinende neue Wehrgesetz die 
Bestimmung aufgenommen werden, daB Dienstpflichtigen, die sich vor ihrem 
Eintritte in das Heer im militarischen Turn- und Schiefiwesen besonders erfolgreich 
vorgebildet haben und dies bei ihrer Einreihung vor einer militarischen Kommission 
nachweisen, die Ableistung der letzten ihnen im Reserveverhaltnisse obliegenden 
Waffeniibung nachgesehen werden kann.

Dies wiirde sicherlich den Eifer der Jugend im besonderen Mafie heben, 
sie wiirde dieser Institution zustromen, um dieser Begiinstigung seinerzeit teil- 
liaftig zu werden.

Es fragt sich nun: wie soli das zahlreiche Lehr- und Instruktionspersonal 
beschaffen sein und woher soli es genommen werden?

In einer Sache, bei der es sich um das Wohl eines groBen Teiles unserer 
Jugend handelt, mufi mit besonderer Rigorositat und Vorsicht vorgegangen werden.

Grundbedingung fiir die Wahl der Instruktoren miiBte die volle Vertrauens- 
wiirdigkeit sowie dereń Befahigung fiir diesen Zweck sein, sie miiBten aber 
auch Herz und Sinn fiir das Wohl der heranwachsenden Jugend besitzen.

Bei dem Zweck dieser Institution, die jungen Lente neben der ethischen 
Erziehung auch physisch zu heben, sie zu kraftigen, zu widerstandsfahigen 
Mannern heranzubilden und ihnen endlich die Grundbegriffe des SchieBens bei- 
zubringen, ist es zweifellos, daB hiebei Offiziere und die Lehrerschaft vereint 
wirken miissen.
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Der voraussichtlich sehr groBe Bedarf an Instruktionspersonal wird zur 
Folgę haben, daB man auf loyale Manner aller gebildeten Gesellschaftskreise, 
darunter insbesondere auch auf Mitglieder von Turnvereinen etc. reflektieren wird.

Um rasche EntschluBfahigkeit, Mut, Energie und eine gewisse Abhartnng 
der Jugend zu erzielen, bediirfen diese Instruktoren nicht so sehr der theoretisch 
erworbenen Befahigung zum Lehrfache, ais yielmehr besonderer Charakter- 
eigenschaften und Geschicklichkeiten, eines impulsiven Temperaments und einer 
hohen Mannhaftigkeit.

Es werden sich daher auch Personen eignen, die mit einem warmen Herzen 
fiir die Jugend und klarem Blick fiir dereń Bediirfnisse, Intelligenz, praktischen 
Sinn, Tatkraft und die Fahigkeit vereinen, besonders durch ihre Individualitat 
zu wirken.

Solche Personen, die sich selbstlos in den Dienst der guten Sache stellen, 
schlechtweg auszuschlieBen, lagę gewiB nicht im Interesse der Knabenhorte und 
Jugendwehren und wiirde die Entwicklung dieser Institution eher hemmen 
ais fordern.

Lehrern, die diesen Institutionen freiwillig ihre Mitwirkung leihen, ware 
durch entsprechende Zulagen — wie es diese gute Sache gewiB yerdient — eine 
Entschadigung zu bieten — umsomehr — ais die meisten unter ihnen, infolge 
der Tatigkeit an den Horten, auf die sich durch Erteilung von Privatunterricht 
sonst ergebenden pekuniaren Vorteile verzichten miiBten.

Wer sich 4 bis 5 Stunden im Tag in einer Klasse mit 50 bis 60 Schiilern 
abmiiht, wird in der Regel an Arbeit gerade so viel geleistet haben, ais seine 
Krafte vertragen.

Die Beschaftigung in den Horten aber stellt an die Krafte und Nerven der 
Lehrer weitere ganz besondere Anforderungen, fiir die man ihnen billigerweise 
— auch um ihre Tatigkeit anzueifern — reichlich Ersatz bieten miiBte.

Dasselbe gilt auch fiir die, die Ausbildung leitenden Offiziere des Ruhe- 
standes, die nichtaktiven Offiziere, Fahnriche, Kadetten, Kadettaspiranten, 
Unteroffiziere etc. sowie die iibrigen fiir diesen Zweck tatigen Personen.

DaB durch die Beschaftigung in den Knabenhorten und Jugendwehren das 
Interesse des Schulunterrichtes in keiner Weise beeintrachtigt, beziehungsweise 
daB die Schiiler an der Erfiillung ihrer Obliegenheiten der Schule gegeniiber 
nicht gehindert werden, muB unter allen Umstanden gefordert werden.

Im iibrigen miiBte getrachtet. werden, fiir die Knabenhorte und Jugend
wehren die weitgehendste Unterstiitzung der staatlichen, stadtischen und sonstigen 
Behorden zu erlangen.

Um einen gleichmaBigen Vorgang in diesen Vereinen zu erzielen und unver- 
niinftigen Einfiihrungen zu stenem, miiBte im direkten Einvernehmen der 
kompetenten Zentralstellen (der Ministerien des Innem, des Unterrichts, der 
ofientlichen Arbeiten, des Ackerbaues, des Eisenbahnministeriums und des 
Ministeriums fiir Landesverteidigung) ein einheitlicher Beschaftigungsentwurf in 
Form einer leichtfaBlichen Tnstruktion geschaffen werden.

9
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Weiters ware der Vorsorge einer entsprechenden Heranbildung der Lehrer 
in den Lehrerbildungsanstalten fiir das Turnen, unter eventueller Heranziehung 
von Militarturnlehrern, ein besonderes Augenmerk zuzuwenden.

Zum Schlusse muli noch ausdriicklich betont werden, dali bei dieser Organi- 
sation alle Ubertreibungen zu vermeiden sind.

Auch bedarf es keiner die Eitelkeit der Jugend fórdernden Schaustellungen, 
keiner Waffen — ausgenommen jener fiir den Schiefiunterricht — um den Eifer 
fiir diese emste Sache wachzurufen.

Die ethische Vorbereitung fiir den Militardienst hatte mit der kbrperlichen 
stellenweise Hand in Hand zu gehen und es sollte erreicht werden, dali die 
Jugend — wie es z. B. vorbildlich im Deutschen Reiche der Fali ist — mit 
Freude und Stolz in die Wehrpflicht eintritt.

Freilich sind hiezu finanzielle Opfer nótig.
Bei einem Staatsvoranschlag aber, der fur das Jahr 1909 nahezu W/z Mil- 

liarden Kronen betrug, werden wohl noch Quellen zu finden sein, um fiir das 
beste was wir haben, fiir unsere Jugend, in jeder Richtung vorsorgen zu kónnen.

Es werden daher folgende Antrage gestellt:
1. Verallgemeinerung der Institution der Knabenhorte nach dem Muster der 

Wiener Knabenhorte in samtlichen Kronlandern und
2. Schaffung von Jugendwehren fiir jene jungen Leute, die der Schulpflicht 

entsprochen haben, bis zu ihrem Eintritt in die Armee.
3. Zusammenfassung aller dieser Abteilungen in einen Reichsbund.



Thema 5.
Ist die Bildung sogenannter Knabenhorte an Volks- und Burgerschulen 
vom Standpunkte des Schulinteresses zu wunschen und wie sollen 

dieselben organisiert sein?

Referent: Hofrat Dr. Karl Rieger, Landesschulinspektor in Wien.

Die grundlegende gesetzliche Bestimmung fur a.lle Malinahmen auf dem 
Gebiete der Kinderfiirsorge ist der § 20 des Reichsvolksschulgesetzes. Wenn 
derselbe normiei*t,  dal.) Eltern oder dereń Stellvertreter ihre Kinder oder Pflege- 
befohlenen nicht ohne den Unterricht lassen diirfen, welcher fiir die óffentlichen 
Volksschulen vorgeschrieben ist, so ist damit das Grundrecht der Kinder auf 
Unterricht und Erziehung dffentlich anerkannt und gesetzlich festgelegt. Der 
Staat iibernahm ein Schutzrecht iiber alle schulpflichtigen Kinder gegeniiber der 
Indolenz, der Unwissenheit oder dem Unvermógen der Eltern, damit die fiir die 
Bildung eines Kindes entscheidenden Lebensjahre nicht ungeniitzt voriibergehen. 
Deshalb wurde die allgemeine Schulpflicht fiir die Dauer von acht Jahren obliga- 
torisch erklart und vorgesorgt, dali selbst die nicht vollsinnigen und die ver- 
wahrlosten Kinder eine zur Erfiillung der allgemeinen und besonderen Lebens- 
zwecke ausreichende Ausbildung ihrer geistigen Krafte erhalten.

Indem so der Staat dort., wo in der Familie die Bedingungen zur wahren 
und zweckmaliigen Bildung der Kinder nicht ausreichend gegeben waren, das 
Recht der Kinder schiitzte, durfte er an der Riickwirkung der obligatorischen 
Schulpflicht auf die Familie nicht achtlos vorubergehen. Die obligatorische Schul
pflicht bringt Eltern mit grolier Kinderzahl Lasten, die unter Umstanden 
driickend werden, auch wenn der Unterricht unentgeltlich ist und ihnen die 
Lehrmittel frei verabreicht werden. Die Untersuchung der Falle sittlicher 
Gefahrdung schulpflichtiger Kinder hat eine Reihe von Tatsachen an den Tag 
gebracht, die offenbaren, dali nicht nur Entartung der Familie odei' Indolenz und 
Unwissenheit der Eltern an dem Manko hauslicher Erziehung Schuld tragen, 
sondern dali die stetig schwieriger werdenden Bedingungen, unter denen eine 
sichere Lebensexistenz begriindet werden kann, oft unabsehbares Elend herbei- 
fuhren, so dali arbeitsame Eltern, die mit riihrender Aufopferung an ihren 
Kindera hangen, aulier stande sind, ihren Erziehungspflichten nachzukommen.
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Die Forschnng nach den Ursachen sittlicher Gefahrdung und Verwahrlosung 
der schulpflichtigen Jugend hat auch die Erziehung in der Familie in ihrer 
grundlegenden Bedeutung fiir die ganze Zukunft der Kinder erkennen lassen und 
diejenigen belehrt, welche von der obligatorischen Schulpflicht allein sich allzu- 
viel fiir die Volkserziehung erhofft haben. Heute wird allgemein anerkannt, dal.‘> 
die Grundlage, auf welcher der jungę Mensch bei seinem Eintritt ins Leben stellt, 
desto widerstandsfahiger und fester ist, je besser und griindlicher seine hausliche 
Erziehung war.

Mit dieser Einsicht erhielten die gmndsatzlichen Bestimmungen des Reichs- 
volksschulgesetzes, betreffend die Anstalten zur Pflege, zur Bewahrnng und zur 
Erziehung noch nicht schulpflichtiger Kinder, die Pflege- und Erziehungsanstalten 
fiir die verwaiste Jugend, die staatlich geordnete Fiirsorge fiir strafwiirdig 
werdende verwahrloste Kinder und die óffentlichen sowie privaten rettenden Ein
richtungen die erforderliche Wiirdigung. Allgemein wurde ihnen eine grolJe 
Bedeutung fiir die Volkserziehung zuerkannt.

Man erkannte aber auch, dali zwischen den Hilfstatigkeiten fiir die vorschul- 
pflichtige und fiir die verwahrloste Jugend eine grausame Liicke klafft. Die 
Kinderbewahranstalten entlassen ihre Pflegebefohlenen lange bevor sie noch ohne 
Vater und Mutter aul.ierhalb der Schulzeit sich selbst zu behelfen imstande sind 
und erst, wenn so manche von ihnen den Versuchungen unbeaufsichtigten Umher- 
treibens erlegen sind, werden sie in Besserungsanstalten gesteckt, oder sie 
wachsen, wie die Statistik der jugendlichen Kriminalisten in erschreckender Weise 
dartut, zu gemeingefahrlichem Wandel auf, da sie sich der ihnen drohenden 
recbtzeitigen Abgabe an Besserungsanstalten und Rettungshauser zu entziehen 
wulJten.

Da war schon seit geraumer Zeit der gute Wille sich opfernder Menschen- 
freunde bereit, dem klar erkannten Bediirfnisse der Kinder armerer Familien, 
denen die unentbehrliche hausliche Obliut fehlt, nach Kraften abzuhelfen. Es 
entstanden Schutz- und Kinderstationen, Knaben- und Madchenbeschaftigungs- 
anstalten auf humanitarer Grundlage, welche sich die Aufgabe stellten, schutz- 
bediirftige Knaben und Madchen wahrend der schulfreien Zeit in Obliut. zu 
nehmen und entsprechend zu beschaftigen.

Geleitet vom Geiste der der Volksschule obliegenden Erziehungspflicht sind 
in der Schul- und Unterrichtsordnung vom 29. September 1905, Z. 13200, 
R. G. BI. Nr. 159, Bestimmungen aufgenommen worden, welche sich auf das 
Betragen der Schiiler auOerhalb der Schule und auf eine geeignete Uberwacliung 
derselben beziehen (so § 74, Abs. 1, § 80, Abs. 1, § 86, Abs. 1). DemgemalJ wird 
es der Lehrerschaft zur Pflicht gemacht, Kindern, bei denen die hausliche 
Erziehung zu wiinschen iibrig lalot, eine erhohte Aufmerksamkeit zuzuwenden 
und mit Eifer die Griindung jener Institutionen zu fórdern, welche geeignet sind, 
die Schuljugend von den Gefahren der Strafte ferne zu halten, wobei insbesondere 
der Kinderhorte und Beschaftigungsanstalten gedacht wurde.

Ais unter der Einwirkung dieser Bestimmungen die Frage, wie am zweck- 
maOigsten die unbeaufsiclitigte Jugend den Yersuchungen und Yerlockungęn der 
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StraBe entzogen und an eine zweckmaBige Ausfullung der scliiilfreien Zeit 
gewóhnt werden kónnte, Gegenstand der offentlichen Diskussion wurde, kam — 
es war im Laufe des Jahres 1906 — der Hauptmann a. I). Franz O pelt auf 
den Gedanken, die den Knaben angeborene Liebe fiir das Soldatenspiel heran- 
zuziehen, um Vereinigungen zu schaffen, welche schulpflichtige Knaben des Nach- 
mittags nach Beendigung des Unterrichtes sammeln und mit denselben militarische 
Ubungen vornehmen sollten.

Die gefallige Uniformierung und das militarische AuBere der Einrichtung 
und nicht zum geringsten das ausgesprochene Organisationstalent der leitenden 
Persónlichkeit fand derart Anklang bei Eltern und Kindern, dali sich im Laufe 
des Jahres 1907 in den verschiedenen Gemeindebezirken Wiens 21 Knabenhorte 
auftun konnten, die zu einem Zentralverband vereinigt wnrden. Nach auBen hin 
stellten sie sich ais eine im militarischen Sinne organisierte Jugendfiirsorge- 
Institution dar, in welcher Schiiler der Volks- und Biirgerschulen, demnach 
Knaben im Alter von 6 — 14 Jahren aufgenommen werden und eine militarische 
Vorbildung erhalten.

Darin traf das brennende Problem der Kinderfursorge ais Ausgleich einer 
naturlichen Folgę der allgemeinen Schulpflicht mit einem dringenden Bediirftiisse 
zusammen, das aus den liolien Anforderungen in geistiger und physischer Richtung, 
die gegenwartig an den Soldaten im Kriege zu stellen sind, hervorgegangen ist. 
Die von O pelt ins Leben gerufenen Knabenhorte erfreuten sich daher der Unter- 
stiitzung von einer Seite, auf die bei der Errichtung und Ausgestaltung von 
Knabenhorten im vorhinein nicht gerechnet werden konnte. Die militarische 
Organisation dieser Knabenhorte fiibrte jedoch zu Verwicklungen, welche die Stellung 
der Schule und der Lehrerschaft zu diesen wichtigen Fursorgeeinrichtungen tief 
beruhrten. Ein kleiner Teil der Lehrerschaft stand zwar den militarisch organi- 
sierten Knabenhorten freundlich gegeniiber und nahm aktiven Anteil, allein die 
iiberwiegende Mehrheit verhielt sich ablehnend; ein Teil sali mit MilJtrauen, ein 
anderer mit Besorgnis auf diese neuen Einrichtungen. Die Lehrer begriindeten 
ilire Haltung mit dem Hinweise auf den iibertriebenen Drill, auf die ausschlielłlich 
militarischen Zwecke und auf den Hang zu Schaustellungen. Namentlich diese 
wnrden leidenschaftlich bekampft, weil sie bei den Kindern nur Eitelkeit, Eifer- 
sucht, Diinkel und hochmutige Selbstgefalligkeit erzeugen kónnen und Triebe 
erregen, welche die sittliche Bildimg arg gefahrden. Auch machten viele Lehrer 
auf den schulfremden Zweck der militarisch organisierten Knabenhorte aufmerksam 
und gaben zu bedenken, dali durch den EinflulJ von ausgedienten Offizieren und 
Unteroftizieren auf die schulpflichtige Jugend die Erziehungsarbeit der Schule eine 
nachteilige Ablenkung erfahrt. Ferner hoben sie hervor, daU sich mit den schul
fremden Persónlichkeiten zwischen Schule und Hans ein Faktor einschiebt, der die 
ohnehin schon unter den Lasten der Schulpflicht leidenden Beziehungen zwischen 
Schule und Hans zu beeintrachtigen droht, weil sich zwischen ihnen und den Lehrern 
Mifłverstandnisse nicht vermeiden lassen, welche die Schulkinder und ihre Eltern aus- 
zuniitzen verstehen. SchlieBlich wiesen die Lehrer darauf hin, dalł die militarisch 
organisierten Knabenhorte nach ihrer Zusammensetzung der regelnden EinfluB- 
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nahme der Schulbehorden, die in dem § 24 des nieder-osterr. Landesgesetzes vom 
25. Dezember 1904, L. G. BI. Nr. 97, betreffend die Schulaufsicht, durch das dort 
festgelegte Aufsichtsrecht des Bezirksschulrates iiber die Knabenhorte vorgesehen 
ist, entzogen erseheinen.

In Erkenntnis der Bedeutung des Hortwesens fur die Volkserziehung ging 
die Gemeinde Wien aus AnlaB des GOjabrigen Regierungsjubilaums Kaiser Franz 
Josefs I. an die Griindung eines Zentralvereines zur Errichtung und Erhaltung 
von Knabenhorten in Wien, der nach § 2, Punkt b, seiner Statuten bezweckte, 
alle Bestrebungen, die geeignet sind, die mannliche Schuljugend sittlich-religiós 
zu erziehen, ihre korperliche Ausbildung zu fordern und sie vor Verwahrlosung 
zu schiitzen, nachdriicklich zu unterstiitzen. In diesem Vereine sollte allen Fiirsorge- 
einrichtungen fiir die schutzbedurftige mannliche schulpflichtige Jugend zusammen- 
gefalit und durch die von der Gemeinde Wien dem Vereine gewahrte bedeutende 
Subvention gefordert werden. Zu diesem Zwecke wurden von den Proponenten 
dieses Vereines die Leitungen samtlicher Knabenhorte zu einer Verhandlung ein- 
geladen. Die Gemeinde Wien wollte den AnschluB des Zentralverbandes der 
militariach organisierten Knabenhorte ermoglichen und auch diese Art der 
Knabenfiirsorge im Rahmen des Zentralvereines sicherstellen. Die Verhandlungen 
fiihrten nicht zu dem angestrebten Ziele. Die im Zentralvereine verbundenen 
Knabenhorte und die militarisch organisierten Knabenhorte des Zentralverbandes 
gingen von da an getrennte Wege. Der Zentralverband betonte in der Offentlich- 
keit weit mehr wie frither seine Autonomie auch in der Aufstellung des 
Beschaftigungsplanes und geriet in Gegensatz zu den sogenannten stadtischen 
Knabenhorten, die in ihrem Piane der erziehlichen Handarbeit gróBeren Spiel- 
raum gewahrten und die militarische Vorbildung nur ais eine der regelmaBig wieder- 
kehrenden Beschaftigungen aufnahmen, ohne jedoch die Bedeutung derselben in Abrede 
zu stellen. Gerade dieser Gegensatz fiihrte in Wien zu dem Wendepunkte in der 
Entwicklung des Hortwesens, zu dem die gleichen Bestrebungen in Deutschland 
bereits vor 25 J ahren gelangt waren: man stellt namlich vor der Aufgabe, ein 
zweckmaBiges Verfahren zu finden, um die freiwillig gemeinniitzige Tatigkeit im 
Dienste der Fiirsorge fiir die schulpflichtige Jugend mit den Forderungen einer 
planmaBigen Erziehung in Einklang zu bringen. Auch dort war die Saat rasch 
aufgegangen, ais der philosophische Padagoge Franz Xaver Sc hm id, ein Osterreicher 
von Geburt, im Jahre 1872 die Anstalt „Sonnenblume” fiir arme schulpflichtige 
Kinder gegrilndet hatte, und nach seinem Muster in Augsburg eine Erziehungsanstalt, 
in Miinchen durch einen aus Darmstadt stammenden Feuerwehrleiter ein Knabenhort 
entstanden war, ais sich der preuBische Minister des Innern durch ein von Miinchen 
aus ergangenes Fiirwort im Jahre 1883 veranlaBt sah, die Griindung von Vereinen 
zur Beaufsichtigung und Uberwachung schulpflichtiger Kinder wahrend der schul
freien Zeit den gróBeren Stadten des Reiches zu empfehlen.

Schon ein Jahr darauf kam es auf dem nordwestdeutschen Gemein- 
niitzigkeitstage in Hannover zu lehrreichen Auseinandersetzungen iiber die Zwecke 
und Aufgaben derartiger Fiirsorgeeinrichtungen. Namentlich die Anschauungen 
des Realschullehrers Reddersen, des Begriinders der Bremer Ferienkolonie, 
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dessen Streben dahin ging, alle Jungen von der StraBe abzuziehen und solange 
wie nótig, teils bildend und teils unschuldig unterhaltend, im Knabenheim zu 
beschaftigen, und die Ansichten des Professors Julius Post in Hannover, der aus 
dem dortigen Knabenhort eine Verbindung von Schulgarten und Werkstatte gemacht 
hatte, um die Anregung zu einer ersprieBlichen Ausfiillung von MuBestunden ins 
Haus hineinzutragen, fuhrten zur vollen Wiirdigung des entscheidenden Wertes der 
Fiirsorgeeinrichtungen tur die scbulpflichtige Jugend und ihres Verhaltnisses zur 
hauslichen Erziehung.

Zunachst wurde anerkannt, daB Knabenhorte und verwandte Einrichtungen 
fiir die Schuljugend aller der Bevólkerungsschichten anzustreben sind, in 
welchen die hauslichen Verhaltnisse eine Erganzung oder einen Ersatz der 
Familien erziehung erheischen. Doch diirften diese niitzlichen Veranstaltungen nicht 
so eingerichtet sein, daB sie die Kinder der Hauslichkeit entfiihren oder den so 
wertvollen Familienverband lockern, vielmehr waren sie bestimmt, die Knaben 
nur fur die Zeit in Obliut zu nehmen, fiir welche kein Familienschutz besteht. 
Gleichzeitig wurde auch festgestellt, daB sich die Kinderfiirsorge nach den 
Bediirfhissen der sozialen Lagę der einzelnen Bevólkerungsschichten richten muB, 
daB also eine Mannigfaltigkeit der Einrichtungen ais naturliche Folgę dieser 
Riicksichtsnahme anzustreben ist, damit jede Veranstaltung den ilir eigentiimlichen 
Bereich hat, in welchem keine die andere ersetzen kann.

An diese Einsicht schloB sich das Streben, fiir die Ergebnisse der freiwillig 
gemeinnutzigen Tatigkeit die Stadtschulrerwaltungen zu interessieren und zur 
Stellungnahme zu veranlassen, was auch tatsachlich gelang. Unter den mannig- 
faltigen Bestrebungen sind die Bemiihungen der Schulverwaltungen in jenen 
deutschen Stadten am lehrreichsten, in welchen die Differenzierung der Schiiler- 
massen nach auBeren und inneren Merkmalen bereits in betrachtlichem Umfange 
durchgefuhrt wird. Sie zeigen, wie notwendig es ist, die Stellung der Ein
richtungen fiir die der Obliut bediirftige, schulpHichtige Jugend zur Schule 
zu regeln.

In Charlottenburg, wo fiir eine noch giinstiger situierte Bevólkerung zu 
sorgen ist, schien es ausreichend, fiir die Kinder der unbemittelten Bevolkerung, 
denen es wahrend der kalten Jahreszeit an einem warmen und ausreichend 
erleuchteten Rannie in der elterlichen Wohnung fehlt, nur wahrend der Winter- 
monate zu sorgen. Fiir diese Kinder sind an zwei Gemeindeschulen Arbeitsstunden 
eingerichtet, damit diese Kinder ihre Schularbeiten ordnungsmaBig verfertigen und 
sich niitzlich bescbaftigen konnen. Die Aufsicht obliegt den Lelirern. Um aber 
den Beschaftigungsstunden einen mehr familienhaften Charakter zu geben, wurde 
mit dem Vereine „Jugendheim“ ein Ubereinkommen getrotfen, sich neben den 
Lehrern an der Aufsicht zu beteiligen.

In Frankfurt am Main, wo man die langste Zeit die Knabenhorte selbstandig 
sich entwickeln lieB, hat man neuestens die Bedeutung einer engeren Verbindung 
der Horte mit der Schule anerkannt. Daher wurden unter Mitwirkung der Stadt- 
schulverwaltung die mannigfachen Veranstaltungen freiwillig gemeinniitziger 
Tatigkeit fiir diejenigen Yolksschulkinder, die nach dem Nachmittagsunterrichte 
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die Wohnung verschlossen finden, weil beide Eltem aulierhalb arbeiten, in einem 
Verein, dem Vereine fur Kinderhorte, zusammengefalit. Man erhofft sich durcli 
Einflulinalime auf einen einzigen Verein leichter die erziehliche Tatigkeit in den 
Horten iiberwachen und fordem zu kónnen und die erziehlichen Aufgaben der 
Schule zu unterstutzen. Der Yerein gewahrt gegen sehr geringe Yergutung ein 
Yiemhrbrot mit Milek, Aufenthalt, Beaufsichtigung, Gelegenheit zur Anfertigung 
der Schul aufgaben und zu nutzlicher Beschaftigung. Die Beschaftigung selbst ist 
nocli nicht organisiert, die Beaufsichtigung einstweilen dadurch geregelt, dali die 
Mehrzahl der Horte mit Schulen verbunden sind, der Leiter der Selmie die Ober- 
aufsicht fiilirt und darauf zu acliten hat, dali der Verein einem geeigneten 
Aufsichtspersonale die Jugend anvertraut.

In Mannheim, wo die mannigfachen Schuleinrichtungen fiir jede Art indivi- 
dueller Forderung der schulpflichtigen Kinder streng zentralisiert sind, wurden 
die Knabenhorte in das Schulsystem eingegliedert. Mit Ausnahme zweier zentral- 
.gelńgener Schulen, fiir die ein gemeinsamer Hort eingerichtet ist, und einer 
weiteren Selmie, fiir die kein Bediirfnis vorliegt, besitzt jetzt jede Knabenschule 
ihren eigenen Hort. An der Spitze jedes Hortes stehen zwei Hortleiter, die 
abwechselnd durch drei Tage der Woche die Kinder zu betreuen haben. Zu 
Hortleitem, von denen mindestens einer der eigenen Schulabteilung zu entnehmen 
ist, werden erfahrene Lehrer bestellt. Sie stehen mit dem Oberlelirer und dem 
Lehrkorper der betreffenden Schulabteilung in steter Fiihlungnahme, was sowohl 
fiir die Neuaufnalime von Zóglingen, ais auch tur ilire Uberwachung in und auiier 
der Selmie, fiir den Hortbesuch und fiir das Verhalten der Knaben im Horte von 
bober Bedeutung ist und die besten Fruchte tragt.

Zu Beginn des Aufenthaltes im Horte wird das Vesperbrot eingenommen. 
Nach Anfertigung der Schularbeiten geht es liinaus ins Freie zu munterem Spiel 
und kraftigender Bewegung. Im Sommer werden die Zoglinge ins Bad, im Winter 
auf die Eisbahn gefuhrt. Ubungsmarsche, namentlich im Winterhalbjabr, dienen 
zur Gewóhnung an kbrperliche Anstrengungen und kleine Entbehrungen. Wahrend 
der giinstigen Jahreszeit werden die Marsche durch Jagd- und Kriegsspiele, 
Dauerlauf mul Wettlauf belebt. Bei schleehtem Wetter wird die Zeit durch 
lumen, Singen, Deseń, Erzahlen und Gesellschaftsspiele gekiirzt. In den Winter- 
monaten steht unter den erholenden Beschaftigungen der Handfertigkeitsunterricht 
im Vordergrund. Am Sonntag vor Weihnachten finden in den einzelnen Sclml- 
abteilungen Weilmachtsfeiern statt. Die damit verbundene Ausstellung der im 
Horte gemachten Handarbeiten, die tumerischen Vorfuhrungen, die deklama- 
torischen und gesanglichen Darbietungen und die von einzelnen Horten ver- 
anstalteten Festsspiele fordem in erfreulicher Weise das Verhaltnis der Selmie 
zum Hause.

Dali das Leben im Knabenhorte nicht zu einer Verlangerung der die Jugend 
in die engen Bankę zwingenden Schulzeit ausarte, die den jugendlichen Regungen 
notgedrungen Gewalt antate, sondem dali sich die Zoglinge im Horte wohl fiihlen 
und jugendliche freude und echter Frohsinn das ganze Hortleben durchdringen, 
dariiber wacht der Erhalter der Knabenhorte, der Yerein „Knabenhort", und 
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entfaltet hierin tatsachlich unter namhafter Unterstiitzung der Stadtgemeinde 
eine besondere Sorgfalt, die wesentlich dazu beitragt, dali die zu Hortleitern 
berufenen Lehrer sieli zu echten Volkserziehern auszubilden streben.

Auch in anderen Stadten Deutschlands hat man giinstige Erfahrungen mit 
rationell betriebenen Knabenhorten gemacht, jedoch ist man iiberall der Ansicht, 
daB die dringend notwendige weitere Entwicklung der Jugendhorte Aufgabe der 
Allgemeinheit ist, der die Friichte der Opfer, die fiir die groBe Zahl schutz- 
bediirftiger schulpflichtiger Knaben gebracht werden miissen, in der Form von 
Erspamissen an Ausgaben fiir Arme, Kranke, Verwahrloste und Straflinge 
reichlich wieder zukommen. In Osterreich ist mit dem Ministerialerlasse vom 
25. Juli 1908, Z. 20961 ex 1907, die Forderung der Knabenhorte ais ein 
integrierender Bestandteil der Jugendfiirsorge offentlich anerkannt worden. In dem 
erwahnten Erlasse wurde ausdrucklich erklart, daB die Unterrichtsyerwaltung, 
welcher neben der Familie- die Fiirsorge der Jugend fiir die Erziehung obliegt, 
und welche auch dort, wo das Elternhaus seiner Erziehungspflicht nicht gerecht 
wird oder nicht gerecht zu werden yermag, durch besondere Einrichtungen ein- 
greifen kann, der Erfiillung dieser ihrer Aufgabe durch MaBnahmen yornehmlich 
praventiver Natur ohne Saumen nahertreten muB.

Die Bildung von Knabenhorten erscheint ais eine zweckmaBige Einrichtung fiir 
die schutzbedurftige Jugend wiinschenswert. Wo sie unter der Leitung und Fiihrung 
eines geeigneten Erziehungspersonales stehen, losen sie ihre Aufgabe im Dienste 
des Volkswohles. Sie erweisen sich ais Hilfsanstalten der Schulerziehung, denn sie 
bewahren die Schule vor Elementen, die unter dem Einflusse des MiiBigganges und 
schlechter Gesellschaft stehen. Sie unterstiitzen die Bestrebungen der Schule durch 
Gewohnung der Zóglinge an Zucht und Ordnung, Reinlichkeit, gute Sitte und HeiBige 
Arbeit und helfen mit, die Mangel hanslicher Erziehung auszugleichen. Ihre 
Errichtung und Forderung liegt daher' im wohlyerstandenen Schulinteresse.

Ais Hilfsanstalten der Schulerziehung miissen die Knabenhorte mit der 
Schule in enger Verbindung stehen. Nur in dieser Verbindung sind sie imstande, 
die erziehliche Arbeit in der Schule direkte zu fordern. Doch wie diese Verbindung 
am besten herzustellen ist, daruber sind noch lange nicht die Anschauungen 
geklart. Ist es zweckmaBiger, die Hortanstalten a-ls selbstandige Fiirsorgeein- 
richtungen sich entwickeln zu lassen und sie nur durch die Teilnahme der Lehrer
schaft an der Horterziehung mit der Schule in Verbindung zu bringen oder 
sind sie an den Volks- und. Burgerschulen selbst zu bilden?

Fiir die selbstandige Entwicklung der Knabenhorte spricht vieles. Sie gibt 
die Móglichkeit, die Knabenhorte auf eine breite Basis zu stellen und hiedurch 
weite Kreise der Bevolkerung fiir die Hortsache zu gewinnen. Sie bietet allen 
warmen Jugend- und Kinderfreunden Gelegenheit, sich in den Dienst der schutz- 
bediirftigen Jugend zu stellen, und gestattet die Riicksichtsnahme auf soziale 
Bestrebungen der Gegenwart, dereń volle Wiirdigung sich yielfach der Schule 
entzieht.

Schwierig dagegen ist bei einem nur auBerlichen Zusammenhang zwischen 
Schule und Fiirsorgeanstalt die Regehmg der Stellung des Lehrers im Hort- 
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betriebe. Dem Lehrer mufi in der Organisation des Hortes der notwendige 
erziehliche Einflufi gesichert sein, sonst entwickeln sich Knabenhorte sehr leicht 
zu einem Erziehungsfaktor mit schulfremden Einrichtungen und schulfremden 
Zwecken und konnen in dem Mafie der erziehlichen Aufgabe der Schule entgegen- 
wirken, ais sich ihre Wege von der Methode der Schulerziehung entfernen. Das 
zu erziehende Kind mufi ais ein ganzes erfafit werden, daher geniigt es nicht, 
den Lehrer im Horte nur fiir so weit erforderlich zu halten, ais dort auch die 
Ansfuhrung von Schularbeiten uberwacht werden soli. Dafi man dem Lehrer im 
Hortbetriebe zuweilen so enge Grenzen gezogen hat, kommt wohl daher, dafi im 
allgemeinen der Lehrer zu sehr mit der Unterrichts- und zu wenig mit der 
Erziehungstatigkeit in Verbindung gebracht wird. Wer soli berufen sein, im 
Knabenhort die volle Verantwortung der Schulerziehung gegeniiber dem Eltern- 
liaus zu iibernehmen, wenn nicht der Lehrer, zu dessen Verpflichtung es nach 
den gesetzlichen Vorschriften gehort, sittlich-religios zu erziehen und im Interesse 
der Erziehung den notwendigen Verkehr mit dem Elternhause angelegentlich 
zu pflegen.

Im Verkehre mit den Eltern der Schuljugend gibt es wohl kein heikleres 
und schwierigeres Erziehungsproblem, ais die richtige Behandlung der Beziehungen 
des Kindes zu seinen Eltern. Gerade diese Beziehungen bilden die Grundlage der 
Schulerziehung, denn es gibt fiir die ganze Charakterbildung eines jungen 
Menschen nichts wichtigeres, ais die Erziehung zur Ehrfurcht, die in der kind- 
lichen Gesinnung gegeniiber den Eltern wurzelt. Diese Grnndstimmung der Ehr
furcht ist ganz besonders in den Herzen jener Kinder zu wecken, zu iiben und 
zu erhalten, dereń Eltern ihren Pflichten nicht gerecht werden oder nicht gerecht 
werden konnen. Wenn in der Familie nur Not und Jammer hausen, wenn die 
Eltern im Zwiste leben und erniedrigende Szenen auffuhren, wenn der Vater 
trinkt und im Trunke Frau und Kinder mifihandelt, wenn ein Elternteil im 
Gefangnis gesessen oder verschollen ist, da gilt es den Kindern zu helfen, dafi 
sie ihre Eltern auch unter solchen schwierigen Verhaltnissen ehren und lieben, 
da heil.it es, den Kindern ihre Lebenserfahrungen so zu deuten, dafi sie trotz 
aller Hemmungen das natiirliche Geftihl betatigen konnen. Zur Losung dieser 
schwierigen Aufgabe gehort ein erfahrener Erzieher, der die Kinderherzen und 
die Bedingungen ihrer Entwicklung kennt und all die Hingabe und Opferwilligkeit 
besitzt, ohne die eine solche Hilfeleistung undenkbar ist. Nur einem echten 
Erzieher erschliefit sich das liebesbediirftige, zu Hause so oft kalt gelassene Herz 
der Knaben, nur zu ihm hat die Jugend volles Vertrauen, eben weil er ihre 
Unvollkommenheit versteht und wurdigt.

Nirgends ist ein solcher Erzieher notwendiger, ais im Knabenhorte, denn dort 
finden Kinder Aufnahme, die unter dem Drucke trauriger sozialer Verhaltnisse 
leben. Ihnen soli der Hort zu einem Erholungsorte werden, in dem sie geistige 
und leibliche Forderung finden; und er wird es ihnen nur dann, wenn der wichtige 
geistige Leiter da ist. Kommt dazu, dafi der Hortleiter Einsicht in das Schulleben 
und volles Verstandnis fur die Erziehungsaufgabe der Volksschule hat, dafi er mit 
den Einrichtungen der Yolksschule und ihren Erziehungsmitteln vertraut ist und 
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genau weiB, was der schulpflichtigen Jugend zugemutet werden kann, so wird 
er auch den rechten Zusammenhang zwischen Schule und Haus herstellen konnen. 
Zur Lbsung all dieser Aufgaben erscheint der Lehrer im Horte berufen und 
daher hat er auch ein Recht zu erwarten, daB ihm bei der Organisation des 
Knabenhortes eine leitende und fiihrende Rolle zufallt. Ist seine Stellung gesichert, 
dann wird er auch in das richtige Verhaltnis zu jenen opferfreudigen Jugend- 
freunden treten, die ihre Kraft in den Dienst der Horterziehung stellen, und wird 
ihre Mitwirkung fteudig begriiBen. Er wird wohl ohne Zweifel auch den groBen 
Vorteil solcher Mitwirkung erkennen, weil durch sie verhiitet wird, daB der 
Knabenhort, der eine Statte der Menschlichkeit, der Hingebung, des Gemeinsinnes 
und der Opferwilligkeit sein und bleiben soli, zur Lernschnle, zur Werkstatt oder 
zum Tummelplatz einseitig betriebener Leibesiibungen wird. Die yerantwortliche 

. Leitung eines Hortes durch den Lehrer liegt auch im Interesse der Horte selbst, 
welche dadurch bewahrt werden, daB sich Fehler einschleichen und MiBstande 
festwurzeln. Freilich muB der erziehende Hortleiter die Uberwachung der Jugend 
ais warmherziger, lebhaft interessierter Mitarbeiter an dem gemeinsamen Werke iiben.

Die Schwierigkeit der Organisation von selbstandigen Hort,en, die der regelnden 
EinfluBnahme der Schulbehórden ferne stehen, laBt es wunschenswert erscheinen, 
daB die Knabenhorte an den Volks- und Burgerschulen selbst gebildet werden. 
Die Erfahrungen, die in Mannheim mit den Einrichtungen der Knabenhorte 
gemacht wurden, lehren, daB die Eingliederung der Knabenhorte in den Schul- 
organismns ihnen so recht den Charakter von Fiirsorge-Anstalten der Schule zur 
Erganzung der hauslichen Erziehung verleiht.

Damit soli durchaus nicht gesagt werden, daB sich alle Knabenhorte nach 
Mannheimer Muster entwickeln miissen, so verlockend es auch sein mag, Ein
richtungen nach einem guten Vorbilde zu treffen. Denn schon die wenigen 
Beispiele, die bisher angefiihrt wurden, zeigen, wie die Erfahrungen der ver- 
schiedenen Stadte nur insoweit Geltung haben, ais sie den Bedingungen entsprechen, 
unter denen die Bevolkerung lebt. Aber gestattet ist es wohl, im AnschluB an 
diese Erfahrungen auf Aufgaben und auf Mittel und Wege zur Lbsung eines so 
wichtigen Problemes der Volkserziehung hinzuweisen. Dabei wird sich jedermann 
wohl bewuBt bleiben, daB das, was innerhalb dieses Rahmens angedeutet werden 
kann, noch keine Biirgschaft fiir eine vollstandige Lbsung aller Aufgaben gibt. 
Eines geht unzweifelliaft aus dem Vergleiche der demselben Ziele zustrebenden 
Bemuhungen hervor, daB eine befriedigende Ausgestaltung der Knabenhorte nicht 
zu erwarten ist, wenn man sich mit einer Einrichtung rein prophylaktischer Natur 
zufrieden gibt und nicht bestrebt ist, zu erreichen, daB in jedem Knabenhorte 
positive Erziehungsarbeit geleistet wird.

Die Erziehungsarbeit im Knabenhorte muB wie jede verniinftige Erziehung 
sich auf Gewohnung und Einsicht stiitzen. Zu gewbhnen ist der Hortzogling 
an Gehorsam und kindliche Ehrfurcht, an Ordnung und Reinlichkeit in jedem 
Sinne, an Ausdauer und Arbeitslust, an korperliche Anstrengung und an kleine 
Entbehrungen, an Selbstbeherrschung und Selbstuberwindung. Durch die Erziehung 
zur Einsicht muB der Zogling fiihlen und begreifen lernen, wie das Familien- 
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leben mit allen Freuden und Leiden fiir den Einzelnen eine Schule fur das spatere 
und grbBere Gemeinschaftsleben ist, wie jede Art von Festigkeit noch eine ganze 
Reihe anderer Festigkeiten mit sich bringt und Kraft erzeugt, wie alle Kraft- 
bildung froh und alles Sichgehe.nl assen elend nnd unzufrieden macht und wie das 
Leben des Einzelnen erst den vollen Wert im Dienste fiir andere erhalt.

Unter steter Riicksichtnahme auf diese beiden Grundlagen der Erziehung, 
konnen wenigstens einige maBgebende Grundsatze fiir die Regelung des Hort- 
lebens aufgestellt werden.

1. Die Zeit, zu der sich die Zdglinge im Horte einzufinden haben, muli fiir 
jeden einzelnen Schiiler ganz besonders mit Riicksicht auf die Entfemung des Hortes 
sowohl von den Schulen, aus welchen die Knaben aufgenommen werden, ais auch 
von der Wohnung der Kinder genau festgesetzt sein. Ebenso muB die Dauer des 
Anfenthaltes im Horte sich nach den hauslichen Verhaltnissen der einzelnen ■ 
Hortzdglinge richten, weil sonst. immer wieder der gute EinfluB des Hortes durch 
das StraBenleben beeintracht.igt werden kann. Daher sind auch Einrichtungen 
fiir schulfreie Werktage und fiir die Ferienzeit (Ferienhorte) zu treflen.

2. Da die der Hortfiirsorge bediirftigen Kinder meist ungeniigend ernahrt 
sind, empfiehlt es sich, nach ihrer Ankunft oder zu einer sonst zweckmaBig 
erscheinenden Zeit eine einfaclie Jause bestehend aus Milch und Brot gelegentlich 
etwa aus Obst und Brot zu geben. Der Aufwand hiefiir kónnte, soweit die 
Mittel des Hortes nicht reichen, dadurch bestritten werden, daB die Eltern je nach 
ihrer Leistungsfahigkeit zu den Kosten herangezogen werden.

3. An Schultagen haben die Zoglinge im Horte zunachst ihre Aufgaben 
anzufertigen. Es geniigt jedoch nicht, wenn die Hortzoglinge dabei iiberwacht, 
etwa iiberpriift oder abgehort werden, sondern dem Hortleiter muB es daran 
gelegen sein, auch bei den Schularbeiten ais Erzieher mitzuwirken, indem er in dem 
Kinde unabhangig von dem etwaigen Interesse, das der jeweilige Stoff einfloBt, 
die freiwillige Kraft zum Lernen und zum Arbeiten zu wecken sucht. Werden einzelne 
Kinder friiher ais die anderen fertig, so konnen sie auch angeleitet werden, den 
schwacheren bei der Arbeit behilflich zu sein, wie in einer guten Familie gerne 
altere Geschwister jiingere fordem, oder sie werden angeleitet, durch Lesen sich 
zu beschaftigen.

4. Sind die Aufgaben gemacht, dann gilt es die Knaben, wenn die Witterung 
es nur halbwegs gestattet, ins Freie zu kraftigender Bewegung und zu munterem 
Spiele hinauszufuhren und dem Streben der Jugend nach Vergniigen eine solche 
Richtung zu geben, daB seine Befriedigung zu einer Steigerung der korperlichen 
und sittlichen Krafte fiihrt. Wohl stbBt in groBereń Stadten die Pflege der 
Bewegungsspiele vor allem wegen des Mangels an zweckmaBig gelegenen und 
eingerichteten Spielplatzen noch vielfach auf erhebliche Schwierigkeiten, allein 
unter der entgegenkommenden Mitwirkung aller derer, denen die kórperliche 
Gesundheit, die geistige Frische und die sittliche Kraftigung der heranwachsenden 
Jugend am Herzen liegt, wird es gelingen, in absehbarer Zeit Spielplatze zu 
schaffen, die im Winter ais Eislaufplatze fiir die Schulkinder ausgeniitzt werden 

-konnen. Im Yerlaufe der Turn- und Jugendspiele ware es sehr leicht moglich, wenn 
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rein korperlicher Drill und Ausbildung zu rein mechaniscliem Gehorsam aus- 
geschaltet werden, allmahlich und ma(3voll einen militarischen Einschlag dem 
Jugendspiele zu geben und mit der militarischen Vorbildung der Jugend zu beginnen.

Auf welcher Altersstufe des schulpflichtigen Alters im Knabenhorte mit 
den militarischen Ubungen, olme ihren bildenden Wert zu beeintrachtigen, der 
Anfang gemacht werden kann, diirfte im Augenblicke schwer zu entscheiden sein; 
denn es fehlen bisher noch ausreichende, mit derartigen Einrichtungen anderswo 
gemachten Erfalirungen. In Rumanien besteht die militarische Jugenderziehung 
erst seit 1906 und in der Schweiz, wo von altersher Schiefi- und Waffeniibungen 
zu den Volkssitten gehorten, sorgt die Militarorganisation der schweizerischen Eid- 
genossenschaft vom 3. November 1907 im Artikel 102 fur den Vorunterricht der 
mannlichen Jugend im schulpflichtigen Alter nur dadurch vor, dali sie den 
obligaten Tumunterricht an allen Primar- und Sekundarschulen fordert. Sie 
nimmt die militarische Vorbildung der Jiinglinge vor dem Eintritt in das dienst- 
pflichtige Alter erst nach dem Austritte aus der Schule in Aussicht. Es ist daher 
wohl am Platze, einem Bedenken Raum zu geben, namlich dem, dal.'» bei einer 
verfriihten militarischen Vorbildung die erwartete giinstige Einwirkung auf die 
heranwachsende Jugend zum besten Teil verloren geben kann. Denn sehr leicht 
kann, da der Zweck der militarischen Ausbildung den Kindera noch z u feme liegt, 
das wohl geordnete Soldatenspiel, weil fur jede spielende Tatigkeit der Zeitpunkt 
der Sattigung kommt, in regellose Spielerei oder in rein aufJerliches Abrichten aus- 
arten, dem jede mehr innerliche Beeinflussung des jugendlichen Charakters abgeht. 
Das wertvollste der militarischen Erziehung, eine hingebende begeisterte Jugend 
im Dienste des Vaterlandes zu schaffen, die da begreift, wie untrennbar die 
Pflichterfullung des Einzelnen mit dem Gelingen einer groOen Sache verbunden 
ist, darf nicht auGerlichen Erfolgen geopfert werden. Korperstarke, Gewandt- 
lieit, Ausdauer, tollkiihnen Mut, rasches Erfassen auBerer Vorgange konnen wir 
auch an Menschen bewnndern, die im Kampfe mit Recht und Gesetz stehen. 
Diese Eigenschaften eines starken Mannes erlialten erst ihren liohen sittlichen Wert, 
wenn sie sieli mit dem festen Willen verbinden, sie im Dienste fur die Mit- 
menschen zu bewahren und wenn die sittliche Kraft zur Ausfiihrung dieses Vor- 
satzes vorhanden ist.

Insoferne der militarische Einschlag in das Jugendspiel den Zuwachs an 
leiblicher Kraft und Gewandtheit nahrt, den geselligen, freudigen lebensfrohen 
Wettkampf fordert, den Gemeinsinn iibt, die Freude am tatkraftigen Leben und 
die volle Hingabe an gemeinsam gestellte Aufgaben und Ziele starkt, mul.) ihn 
die Horterziehung in ihre Pflege nehmen und zwar nicht blofi gelegentlich, sondern 
grundsatzlich und in geordneter Weise. Mit dem Spiele kann dann eine weitere 
militarische Vorbildung namentlich an schulfreien Tagen und wahrend der Ferien- 
zeit auf gemeinsam zu unternehmenden Spaziergangen und Ausfłiigen in Feld und 
Wald sowie auf Schulwanderungen in Verbindung gesetzt werden.

5. Im Hort ist weiter das Bediirfnis der Kinder nach Abwechslung durcli 
Gewóhnnng an heilsame Ausfullnng der MuOestunden zu regeln, indem die Lnst 
am gemeinsamen frbhlichen Gesange und an Gesellscliaftsspielen, die keine getalir- 
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Vollen Triebe aufregen, wobl aber die Jugend von klein auf gleiches Recht und 
Gesetz mit anderen halten lehren, geweckt und gepflegt wird. Wo ein Schul- 
garten zur Verfiigung steht, gibt es da auch so manche Besc-haftigung, die ge- 
schickt eingefiihrt den Kindern mannigfache Lust und Freude bereitet.

6. Im Hort, soli aber auch Ordnungsliebe und Reinlichkeit geweckt, Geschick- 
liclikeit und Genauigkeit erzogen, Gelegenheit zur Ubung in Geduld, in Selbst- 
iiberwindung und Selbstkontrolle geboten, der Einbildungskraft gesunde Nahrung 
zugefuhrt und das Gemiit und der Wille stetig gebildet werden. Dieses Ziel 
kann im Knabenhort durch nichts so sicher erreicht werden, wie durch die 
erziehliche Handarbeit. Von diesem Standpunkte aus, nicht etwa ais spezielle 
Berufsvorbereitung, ist die erziehliche Handarbeit in die Knabenhorte einzufuhren. 
Wenn das Selbsterlebenlassen die Quelle produktiver Arbeit ist, so ist der 
Arbeitsunterricht unstreitig das beste Erziehungsmittel in dieser Richtung. Die 
Erfahrung lehrt, daB die Knaben sehr gerne Handarbeiten verrichten und mit 
ihrer Anfertigung Lust und Liebe zur Arbeit gewinnen. Viel tragt dazu die 
Freude an dem durch die Arbeit Geschaffenen bei. Die Knaben gelangen zur 
richtigen Einsicht, welche Miihe und welchen Aufwand an geistigen und kbrper- 
lichen Kraften die Herstellung selbst der gewóhnlichsten Gegenstande erfordert, 
und daB zum Gelingen eines grofien Werkes eines Menschen Arbeit nicht aus- 
reicht, sondern daB sich viele Hande regen miissen, um es zu vollenden.

7. Da im Horte frohes Familienleben den Grundton des gesamten Tun und 
Treibens bilden soli, so bedarf der Hort der Feste ebenso wie die Familie ihre 
Festtage hat. Des Menschen und vor allem des Kindes Art ist es, daB es die 
Bedeutung der Dinge auch auBerlich geoffenbart verlangt. Soli also dem Knaben 
das Leben im Horte in seiner ganzen Bedeutung zum BewuBtsein kommen, so 
muB es sich ihm durch Feste im Horte selbst von den Allwerkstagen bedeutungs- 
voll abheben. Dazu gibt es im Laufe des Jahres genug Gelegenheit. Insbesondere 
eignet sich das Weihnachtsfest so recht zu einer Feier im Horte. Da kann alles 
vorgefiilirt und gezeigt. werden, was im Horte geleistet wird, da konnen sich 
Eltern, Gonner, Freunde und Fórderer des Hortes um die Knaben versammeln, 
da wird die Anerkennung der Zóglingsleistungen empfangliche Herzen finden, in 
welche das Gefiihl der Dankbarkeit gegen alle Wohltater, dereń Menschenliebe 
sie ihr zweites Heim verdanken, begluckend einzieht. Hintanzuhalten sind schon 
alle Festlichkeiten, die nur Schaustellung der Wirksamkeit jener Personen sind, 
dereń Initiative oder Mitwirknng der Bestand oder die Entwicklung der Horte 
zuzuschreiben ist. Unzulassig und daher zu untersagen ist jede Mitwirknng von 
Hortzoglingen in bfientlichen Schaustellungen, Theatervorstellungen und ver- 
wandten Untemehmungen, namentlich wenn die Auffiihrungen in Gast- und Kaffee- 
hansern und in den Abendstunden stattfinden.

Von Horten, dereń Leben nach den entwickelten Grundsatzen geregelf wird, 
ist zu erwarten, daB sie die erziehliche Arbeit leisten konnen. Manches davon ist 
schon versucht und mit Erfolg durchgefiihrt worden, es haben sich auch dort 
wo die richtigen Personen an der Spitze eines Hortes standen, giinstige Riick- 
wirkungen auf die Schule feststellen lassen. Wenn die Uberzeugung sich allgemein
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durchgerungen haben wird, dali die Knabenhorte Erziehungsanstalten sind und 
eine wichtige soziale Erziehungsaufgabe ihnen zukommt, dann wird auch die 
Riickwirkung des Hortlebens auf die Familie nicht ausbleiben, zumal wenn die 
Horterzieher bemiiłrt sind, die Familienbande durch Erziehung der Knaben 
zur Ehrfurcht zu festigen.

Sollte es auch den Knabenhorten gelingen, ihrer groBen Aufgabe nach jeder 
Richtung hin gerecht zu werden, so ware damit die Zukunft vieler Hortzóglinge 
noch lange nicht ausreichend gęsich ert, und zwar so lange nicht, ais nicht auch eine 
Organisation fiir die schulentlassene Jugend besteht. Denn all die Knaben, die 
wahrend der Schulzeit des Hortschutzes bediirftig sind, treten aus der Schule 
unmittelbar in den bitteren Kampf des Erwerbslebens in Landwirtschaft, Industrie, 
Handel und Gewerbe und sind den zersetzenden Einfliissen schutzlos preisgegeben. 
Der Knabe, der ganz unfertig aus der Schule tritt, steht verlassen dem modernen 
Wirtschaftsleben gegeniiber, in welchem der Egoismus gebietet und dein jugend- 
lichen Arbeiter weder Fuhrung und Leitung gewahrt, so daB seine weitere Ent
wicklung ein Spiel des Zufalls wird, wenn niemand da ist, der ihm die erforderliche 
Anleitung und Aufklarung in all den Fragen und Zweifel geben kann, die sich ihm 
in den Jahren der machtigsten Entwicklung des Korpers und Geistes aufdrangen 
oder von anderer Seite in ihn hineingetragen werden. Da wirken alle Einrichtungen 
heilsam, welche die Jugend in der Zeit zwischen der Schule und dem Waffendienst 
zu tiichtigen Mitgliedern des Gemeinwesens heranbilden helfen. In diesem Rahmen 
diirften Jugendwehren Ausgangspunkt und Grundlage zu einem gesunden, frei- 
willigen ZusammenschluB der schntzbediirftigen Jugend zwecks Pflege des 
Gemeinsamkeitsgefiihles und des Gemeinsinnes werden. Wer die Erziehungskraft 
im geregelten Betriebe gemeinsamer Leibesiibungen kennt, wird den gemeinsamen 
Marsch- und Waffeniibungen in den Jugendwehren eine groBe Bedeutung fiir die 
staatsbiirgerliche Erziehung der schulentwachsenen Jugend znbilligen miissen, 
besonders, wenn mit der praktischen Vorbildung zum Wafiendienste die Einsicht 
in die Aufgaben der Wehrmacht im Dienste des Vaterlandes und der feste Wille 
dieser Einsicht zu folgen ausgebildet wird. Die Bildung von Jugendkompagnien 
fiir Sanitats- und Fenerwehrzwecke kónnten wesentlich zur Entfalt.ung des 
Gemeingeistes beitragen; sie passen auch in den Organismus der militarischen 
Vorbildung, da sie fiir die Erziehung echt soldatischer Tugenden verwertet 
werden konnen.

Die Organisation der Knabenhorte erweist sich schon nach den wenigen 
Andeutungen ais ein umfassendes Problem, zu dessen Bewaltigung das Zusammen- 
wirken staatlicher und gesellschaftlicher Krafte, das Ineinandergreifen von 
Behórden, Kdrperschaften und freien Vereinigungen unbedingt erforderlich ist. 
Es ist eine bedeutende und entscheidende Arbeit, die, unbeirrt um kleinliclie 
Personalfragen und trennende Tagesstrómungen, mit sachlicher Griindliclikeit und 
Gewissenhaftigkeit geleistet werden muB und auch geleistet werden wird.

Zur Losung der Aufgaben erscheint erforderlich:
1. Die Errichtung eines Kinderfursorgeamtes. Dasselbe ware ais Zentral- 

stelle fiir alle MaBnahmen, welche sich die Erziehung von Kindera des schul- 
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pflichtigen und vorschulpflichtigen Alters, die der ausreichenden Obhut der Familie 
entbehren, zum Ziele setzen. Dieses Amt ist ais Bestandteil der Unterrichts- 
verwaltung einzurichten mid mit einem Beirat aus all den an der Jugendfursorge 
beteiligten Kreisen zu nmgeben. Ihm obliegt die Organisation der Jugendhorte 
und die Regelung der Aufsicht iiber alle Fiirsorgeanstalten.

2. Die Starkung der sozialen Hilfstatigkeit und ilire Erziehung zu ziel- 
bewuBtem Handeln im Dienste der Uberwacliung der schutzbedurftigen Jugend. 
Dali er die weitgehendste Unterstutzung jedes Vereines oder Verbandes, der olme 
Nebenabsichten die Erziehung der schulpflichtigen und der Schulpflicht entlassenen 
Jugend bezweckt und sich dem regelnden EinfluB der Schulbeliórden unterzieht.

3. Die Riicksichtnahme auf das Problem der Fiirsorgeerziehung bei der 
Heranbildung des Lehrerstandes in den Lehrerbildungsanstalten.

4. Die Fortbildung des Lehrstandes auf diesem Ciebie te durcli geeignete 
Jnstruktionskurse und die Heranziehung eines Erziehungspersonales aus den frei- 
willig mitwirkenden Kraften durcli systematische Einfuhrung derselben in die 
Erzieliungstatigkeit der Yolksschule.



III.

\ erhandlmigspr-otokoll
(im Auszug).

10





Erster Verhandlungstag,
10. Janner 1910.

Beginn der Sitzung um 10 Uhr yormittags.

Vorsitzender Minister fiir Kultus und Unterricht Graf Sturgkh:
Hochgeehrte Anwesende! Indem ich Sie aufs ergebenste und herzlichste 

begruBe, spreche ich Ihnen allen meinen warmsten Dank aus, daB Sie meiner 
Einladung zu dei1 heute heginnenden Enąuete, welche sich mit der Frage der 
korperlichen Erziehung der Schuljugend beschaftigen wird, so bereitwillig 
gefolgt sind.

Die bezeichnete Frage war zwar auch in das Programm der von meinem 
Vorganger im Amte, Exzellenz Marc het, veranstalteten groBen Mittelschul- 
Enąuete vom Jahre 1908 aufgenommen worden, sie konnte aber bei der Fulle 
der damals behandelten organisatorischen Fragen eine abschlieBende Durch- 
beratung nicht erfahren.

Bei der Wichtigkeit der Frage Iiberhaupt und bei dem lebhaften Interesse 
der groBen Offentlichkeit fiir dieselbe habe ich mich zur Einberufung einer 
besonderen Enąuete entschlossen, die in ihrer Art die erste in diesem Hause sich 
nennen kann.

Ich will nun einleitend in diesem Kreise nicht auf das schon von Plato auf- 
gestellte Erziehungsprinzip, daB Korper und Geist gleichmaBig zu bilden seien, 
auch nicht auf die alte Lehre, daB nur in einem gesunden Korper ein gesunder 
Geist leben konne, zuriickgreifen, sondern nur einiges aus der Geschichte der 
korperlichen Erziehung in unserem Vaterlande hervorheben, um zu beweisen, daB 
die Unterrichtsyerwaltung auch diesem Erziehungsfaktor pflichtgemaB ihre Auf- 
merksamkeit gewidmet und bei ihren Aktionen das Beste gewollt hat. Und da 
mufl ich in erster Linie auf den Erlafl des damaligen Unterrichtsministers 
Sr. Exzellenz Baron Gautscb vom 15. September 1890 hinweisen, der gleich dem 
GoBlerschen Spielerlasse in PreuBen das Morgenrot einer neuen Zeit bedeutete.

Ich freue mich, Se. Exzellenz ais den Hauptforderer auf diesem Gebiete in 
unserer Mitte begriiBen zu konnen.

Der genannte ErlaB, der sich an die ganze Lehrerschaft wendet, gab frucht- 
bare Anregungen auf dem ganzen Gebiete der korperlichen Ubungen und gipfelte 
in der Einfiihrung des damals im Erziehungsprogramme der Schulen noch un- 
bekannten Jugendspieles. Der an die Lehrerschaft und an die Offentlichkeit 

10*  
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gerichtete Appell trug gute Friichte. Auf dem ersten intemationalen Kongresse 
fiir Schulhygiene in Niirnberg 1904 kónnte der Berichterstatter iiber die kórper
liche Erziehung der Jugend in Osterreich offen erklaren, „dali gerade in Osterreich 
die Frage der korperlichen Erziehung der Jugend trotz der verhaltnismafJig 
spaten und langsamen Anfange heutigen Tages eine Stufe der Entwicklung 
erreicht habe, dereń wir uns im Vergleiche mit anderen Landem keineswegs 
zu schamen brauchen/ Weitere Verfugungen der Schulbehórden folgten nach, so 
die Freihaltung zweier Nachmittage in der Woche fiir Spielzwecke, die Erweiterung 
der Unterrichtspausen mit der Aufforderung, dali die Schiller die gro ller en Pausen 
in freier Luft zubringen sollen, die Freihaltung der Sonntage und der Ferien ais 
Erholungszeiten, die Forderung des Schwimmwesens, die Herausgabe eines neuen 
Lehrplanes fiir Turnen samt Instruktionen, die Unterweisung der Lehramts
kandidaten fiir Mittelschulen in der Schulhygiene, die obligate Einfiihrung des 
Turnens an den Gymnasien und Realgymnasien, die Einfiihrung des schularztlichen 
Dienstes an staatlichen Lehrerbildungsanstalten und anderes.

Meine geehrten Damen und Herren! Um Ihnen ais Teilnehmern an dieser 
Enąuete einen Uberblick iiber den gegenwartigen Stand der korperlichen Aus
bildung der Mittelschuljugend zu geben, habe ich veranlaBt, dafi aus den Schul- 
programmen der letzten Jahre unter Beniitzung auch amtlicher Relationen ein 
Gesamtbild entworfen werde, das gewissermafien die Einleitung zu unseren 
Beratungen bilden soli. Dieses Bild zeigt viel Licht, aber auch — ich 
sagę es oifen heraus — viel Schatten. Indem ich dankbar anerkenne, was einzelne 
Lehrkórper, einzelne Lehrer, Kommunen, Lander, Vereine und Schulfreunde Vor- 
treffliches geleistet haben, so mui3 ich doch konstatieren, dafi noch viel zu tun 
iibrig geblieben ist, sollen wir den hohen Zieleń einer rationellen korperlichen 
Ausbildung der Schuljugend naherkommen. Es mufi weitergebaut werden, wo 
schon feste Fundamente vorhanden sind, und es muli der Boden vorbereitet werden, 
in den junges Reis gepflanzt werden soli. Ich habe es fiir wichtig und richtig 
erkannt, dafi die geehrte Versammlung sich zunachst mit der Frage beschaftige, 
in welcher Hinsicht eine Verbesserung der korperlichen Ausbildung der Mittel
schuljugend, sagen wir, der Schuljugend iiberhaupt, wiinschenswert ist, und wie 
die Bestrebungen der Schule durch das Eltemhaus wirksam unterstiitzt werden 
kónnten. Und da auch in Hinkunft das Turnen im Mittelpunkte der korperlichen 
Ubungen stehen soli, so wollen wir uns speziell mit dem Turnbetriebe, mit der 
Vor- und Ausbildung der Turnlehrer, der Einfiihrung von Turninspektoren 
beschaftigen. Ich gebe mich der Hoffiiung hin, daf.) auf Grund dieser Debatten 
die baldige Hinausgabe des neuen in Vorbereitung befindlichen Lehrplanes fiir 
das Turnen an Mittelschulen moglich sein wird.

Die Erweiterung des Programmes der korperlichen Ubungen durch Einfiihrung 
von Schiefiiibungen zum Zwecke der militarischen Vorbildung der Mittelschiiler 
sowie die in den letzten Jahren vielfach erórterte Frage der Errichtung von Knaben
horten und Jugendwehren wird der Gegenstand weiterer Erórterungen sein. 
Wahrlich eine bei der Kurze der zu Gebote stehenden Zeit und der Schwierigkeit 
einzelner Themen schwer zu bewaltigende Arbeit. Ich erlaube mir daher an die 
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geehrte Versammlung die Bitte zu richten, sich bei den Ausfiihrungen tunlichster 
Kurze zu befleiBen und namentlich Digressionen in das allgemeine Gebiet der 
Schulreform zu yermeiden. Dabei bemerke ich, daB die Verhandlungen der Enąuete 
nicht offentlich sind, sondern lediglich zur Information der Unterriciitsverwaltung 
dienen sollen. Eigentlich bindende Beschliisse werden demnach nicht gefaBt und 
werden eventuelle Abstimmungen nur zum Zwecke der Konstatierung der Ansichten 
vorgenommen werden. Ich habe veranlaBt, daB in den Tagesblattern kurze Mit- 
teilungen iiber den Verlauf der Beratungen erscheinen.

Und nun, geehrte Anwesende, wollen wir in die Beratungen eintreten mit 
dem Wahlspruche: Gesunde, frohe Jugend!

Zur formellen Geschaftsbehandlung schlagt. der Yorsitzende vor, aus 
praktischen Griinden Thema 1 und 2 gleichzeitig in Verhandlung zu nehmen. 
Ferner konnten die Referate und Korreferate das Einleitungswort der betreffenden 
Referenten, die gleichzeitig Mitglieder der Enąuete sind, ersetzen, so daB diese 
erst am SchluB der Debatte, iiber die einzelnen Themen das SchluBwort zu 
ergreifen hatten.

Nach einer kurzeń Debatte einigt sich die Versammlung auch dahin, daB 
das Thema 1. allenfalls auf die korperliche Ausbildung der Jugend iiberhaupt 
(und nicht nur auf die in den Mittelschulen) ausgedehnt und die Debatte iiber 
dieses erweiterte Thema nebst Thema 2 eine Art Generaldebatte zu bilden hatte.

Ais erster Redner ergreift das Wort: Dr. Freiherr von Gautsch. Der 
Redner betont, daB die Einberufung der Enąuete von allen, die sich fiir die Selmie 
und fiir die Jugend interessieren, mit Freude begriiBt worden, und man werde 
dem Unterrichtsminister aufrichtig dankbar sein, daB Gelegenheit gegeben 
worden sei, sich iiber diesen Teil der Jugenderziehung auszusprechen. Es sei 
erfreulich, feststellen zu konnen, daB heute die Erkenntnis von der Not- 
wendigkeit kórperlicher Ubungen in die breitesten Schichten der Bevolkerung 
iibergegangen sei. Redner habe jedoch schon in der Mittelschul-Enąuete vor zwei 
Jahren darauf hingewiesen, daB unsere Mittelschuljugend so belastet sei, daB sie 
kein Gramm neuer Belastung mehr vertrage. Wenn aus dieser Enąuete etwas 
Niitzliches fiir die Jugend hervorgehen solle, so miisse vor allem hiefiir Raum 
und Zeit geschaffen werden. Die theoretischen Disziplinen miiBten 
demnach der korperlichen Ausbildung Konzessionen machen. 
Redner bittet ferner dringend, die korperliche Ausbildung der Jugend nicht dem 
Turnlehrer allein zu tiberlassen. Man miisse yielmehr verlangen, daB jeder 
Lehrer an einer Schule nicht bloB Fachmann sei, sondern auch Erzieher und 
sich daher fiir die korperlichen Ubungen interessiere. Allerdings konne man dies 
nur unter der Voraussetzung fordem, daB der Bildungsgang des Lehrers in ent- 
sprechender Weise beeinfluBt werde, beziehungsweise, daB jeder Kandidat schon 
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wahrend seiner Vorbereitung fiir das Lehramt gezwungen sei, korperliche Ubungen 
zu machen, entsprechende Kursę zu freąuentieren und dann eine Priifung abzulegen, 
welche ihn befahigt, an der korperlichen Erziehung an ofientlichen Lehranstalten 
teilzunehmen. Auch miiBten die Lehrer verpflichtet werden, wenigstens bis zu 
einer gewissen Altersgrenze, etwa bis zum 40. Lebensjahre, sich an den Kbrper
ubungen der Jugend zu beteiligen. Ferner werde die Frage zu stellen sein, ob 
es denn iiberhaupt, wenn man auf die korperliche Erziehung wirklich so groBen 
Wert lege, in Zukunft statthaft sein werde, Jemanden zum ofientlichen Lehramte 
zu berufen, der die korperliche Eignung hiezu gar nicht besitze.

Zum erfolgreichen Betriebe der korperlichen Ubungen sei es auch notwendig, 
daB es den einzelnen Schulen ermoglicht werde, innerhalb eines allgemeinen 
Grundprogrammes jeweils dasjenige auszuwahlen, was fiir ihre Verhaltnisse 
paBt. Wiinschenswert sei es auch, daB die Eltern in die Lagę kommen, ihre 
beziiglichen Wiinsche zu auBern, wozu besonders die Elternabende dienen konnen. 
Ein detailliertes Reglementieren auf diesem Gebiete sei nicht empfehlenswert.

Was die SchieBiibungen betreffe, die ebenfalls auf dem Programme 
stehen, so wiirden dieselben gewiB an yielen Orten durchgefiihrt werden konnen, 
eine allgemeine Einfiihrung derselben erscheine jedoch undnrchfiihrbar. Wenn 
aber iiberhaupt etwas auf dem Gebiete militarischer Ubungen getan werde, so 
verlange es der Ernst der Sache, daB nicht spielerisch vorgegangen werde.

Redner beriihrt hierauf die Frage der Schularzte und bemerkt, daB es 
zur erfolgreichen Pflege der korperlichen Erziehung unerlaBlich sei, Arzte in 
entsprechender Weise heranzuziehen. Jeder Schiiler sollte mindestens einmal oder 
zweimal im Jahr von einem Arzte untersucht werden. Solange man ferner nicht 
ein arztliches Grundbuchblatt von der ersten bis zur letzten Klasse fiihre, 
werde man nicht iiberschauen konnen, was man durch die korperlichen Ubungen 
erreicht habe.

Wenn es auch mit unyerkennbar groBen finanziellen Opfern verbunden sei, 
so miisse doch dem Arzte ein breiterer Raum im Verkehre mit der Schule 
gestattet werden. Redner anerkenne dankbarst, daB, wie auch der Unterrichts- 
minister in seiner Ansprache hervorgehoben habe, in den letzten Jahren in 
der Frage der korperlichen Erziehung bereits viel geschehen sei. Es miisse aber 
auf diesem Gebiete weiter fortgeschritten werden, was allerdings groBe Opfer 
seitens des Staates, der Lander und der Gemeinden erheische. Aber auch die 
private Opferwilligkeit ware hiebei erwiinscht, die um so niitzlicher sein wiirde, 
ais sie der Allgemeinheit zugute karne.

SchlieBlich gab der Redner der Hoffnung Ausdruck, daB die Enąuete von 
Erfolgen begleitet sein werde, zumal an der Spitze der Unterrichtsyerwaltung 
ein Mann stehe, der diesen Bestrebungen sein regstes Interesse entgegenbringe 
und dieselben tatkraftigst fordere.

Privatdozent Dr. Bum erortert die Frage der geistigen und korperlichen 
Ermiidung. Bisher sei es eine allgemein yerbreitete Anschauung gewesen, daB 
ein Gegensatz zwischen diesen beiden Arten der Ermiidung bestehe, derart, 
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daB durch die Betatigung der Muskulatur die Ermiidung des Nervensystems 
paralysiert werde. Genauere Untersuchungen hatten aber das Gegenteil gezeigt. 
Mittels des Ergographen von Mosso sei es moglich, festzustellen, ob die 
Ermiidung gesteigert oder verringert werde. Redner habe damit vbllig einwandfreie 
Versuche an mehr ais 100 Mittelschiilem vorgenommen und konstatiert, daB 
durch das sogenannte deutsche Turnen die vorhandene geistige Ermiidung noch 
gesteigert werde. Daraus gehe hervor, dali durch die derzeit iibliche Art des 
Schulturnens die Ermiidung nicht aufgehoben, sondern beilaufig in demselben 
Mafie wie durch den normalen Schulunterricht erhbht werde. Die wesentlichste 
Ursache dessen sei der in keinem richtigen Verhaltnis zur verlangten Muskel- 
arbeit stehende Aufwand an Willensenergie, der bei diesem Tumbetrieb in 
Frage komme. Viel giinstigere Ermiidungskurven zeigen sich beim sogenannten 
Kurturnen, bei der schwedischen manuellen und maschinellen Gymnastik, vor 
allem bei Bewegimgsspielen und bei Sportiibungen.

Ans diesen Tatsachen ergeben sich folgende Schliisse: 1. Die pauschal- 
maliige Anwendung des sogenannten Schulturnens entspricht nicht odei’ nicht 
vollstandig dem Zwecke der Erholung. 2. An Stelle des deutschen Tumens sollte 
die nicht reglementare Betatigung der Muskulatur durch Kurturnen, Jugend
spiele und gemaliigten Sport freten. 3. Die korperlichen Ubungen sollten niemals 
im Zusammenhang mit dem Unterricht oder gar zwischen zwei Schulstunden, 
sondern an freien Nachmittagen stattfinden, weiters im Freien und wenn dies 
nicht moglich sei, in gut geliifteten, staubfreien, bis zu 13 Grad R. erwarmten 
Raumen. Von Sportiibungen empfehlen sich vor allem Schwimmen, dann 
verschiedene Arten von Rasenspielen, Bergsteigen, Rudern, Eislaufen und Skifahren. 
Direkt zu verwerfen sei das Radfaliren, weil kein Sport zu gesundheitsschad- 
lichen Ubertreibungen so verleite wie dieser. Vor allem sei aber das Singen zu 
empfehlen, da durch dieses am besten das richtige Atmen gelernt wird.

Was mit Kindem mit minderwertigem Organismus, mit angeborenen 
Herzfehlern, Flachbrnst, Verfettnng, Verkriimmung der Wirbelsaule, Haltungs- 
anomalien u. s. w. geschehen solle, dariiber konne nur der Arzt das entscheidende 
Wort sprechen. Daraus ergebe sich schon die Notwendigkeit des Schularztes.

Die an die Spitze des Themas 2 gestellte erste Frage: Entspricht der 
gegenwartige Tumbetrieb an Mittelschulen den modemen Anforderungen? beant- 
wortete der Redner mit einem entschiedenen Nein, und die zweite Frage: Ist 
eine Revision des bestehenden Lehrplanes fiir den Tumunterricht erforderlich ?, 
mit einem ebenso entschiedenen J a.

Frau Stromberg-Grofimann begriilJt ais Sehwedin und vom gymnastischen 
Standpunkte die Grundsatze in den Referaten von Dr. med. Piasecki und Turn
lehrer Klenka, weil in dereń Thesen fast das ganze schwedische Turnsystem 
von Lingg enthalten sei. Es ware aber wenig nutzbringend, aus diesem in sich 
zusammenhangenden und bis ins Kleinste methodisch geordneten System einzelne 
Ubungen herauszureilJen. Alle Lander, dereń Kbrperkultur am hochsten stehe 
(Schweden, Danemark, Belgien, England), hatten das schwedische lumen eingefuhrt.
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Wenn hier eine Kommission fiir Kdrperbildung zustande kommen sollte, 
wie sie Dr. Piasecki vorschlagt, gehorten in diese nicht nur Vertreter des 
deutschen Turnens, sondern auch ein Vertreter des schwedischen Systems. Mitglieder 
dieser Kommission miiBten vor allem Anatomen, Physiologen und Arzte sein, 
natiirlich auch Padagogen und Turnlehrer, wenn aber moglich nur solche Personen, 
die nicht bloB das nótige Fachwissen besaBen, sondern auch selbst eine gute 
korperliche Erziehung genossen hatten und sich in der Richtung noch betatigen.

Wichtiger ais die Schaffung eines Lehrplanes fiir Turnen sei die Heran- 
bildung eines neuen tiichtigen Lehrerkorps fiir korperliche Erziehung. Wenn die 
Kommission sich fiir das beste jetzt existierende Turnsystem, namlich das von 
Lingg, entschlieBen wiirde, ware fiir das von Dr. Piasecki erwahnte offizielle 
Handbuch schon gesorgt; man brauche nur die Lehrbiicher des schwedischen 
Systems fiir Osterreich zu bearbeiten.

Vor allem reformbediirftig sei die Zahl der Tumstunden. Zwei Stunden 
wochentlich hatten nur einen problematischen Wert. In Schweden werde taglich 
geturnt. Ferner solle nicht nur der Schularzt, sondern auch der Turnlehrer die 
Schiiler mindestens einmal jahrlich untersuchen, denn er miisse die Korper der 
turnenden Kinder kennen! Der Turnunterricht miiBte weiters auch an Madchen- 
schulen, Madchen-Gymnasien, Madchen-Lyzeen, Gewerbeschulen, Fortbildungs- 
schulen, Konservatorien u. s. w. obligat sein.

Rednerin stellt schlieBlich folgende Thesen auf:
1. In die zu schaffende Kommission zur Beratung iiber den Turnunterricht 

an Mittelschulen sollen auch Vertreter des schwedischen Systems delegiert werden.
2. Das Turnen wird an allen Madchenschulen, Lyzeen, Madchengymnasien, 

Akademien etc. obligatorischer Gegenstand.
3. Das schwedische Turnsystem wird probeweise an einigen staatlichen 

Mittelschulen eingefiihrt. Der Unterricht im Turnen soli durch Lehrer erteilt 
werden, die im konigl. Zentralinstitute in Stockholm oder an einer gleichwertigen 
Anstalt ausgebildet wurden.

Der Delegierte des „Ósterreichischen Elternbundes fur Schulreform", Polizei- 
bezirksarzt Dr. Adler fordert unbedingt eine Vermehrnng der korperlichen 
Ubungen, jedoch ohne weitere Belastung der Schiiler. Er spricht sich gegen die 
dritte Tumstunde aus, die eine Vermehrung des Nachmittagsunterrichtes ist, auch 
unter Umstanden den Schiilern einen freien Nachmittag in der Woche raubt.

Es muB darauf bestanden werden, daB wochentlich fur Spiel und Sport an 
der Mittelschule mindestens zwei aufgabenfreie Nachmittage geschaffen werden.

Das SchieBen, dessen Einfiihrung gefordert wird, ist gewiB gut, hat aber 
lediglich die Bedeutung einer Fertigkeit, ist jedoch nicht korperbildend. Die 
Verwendung des Samstagnachmittags fiir SchieBunterricht bedeutet geradezu 
einen Verlust fiir die korperliche Ausbildung, da dieser Nachmittag die beliebteste 
Zeit fiir Spiel und Sport ist, dem Schiiler noch sorgenloses Spiel gestattet. Uber- 
dies muB der durch den SchieBunterricht bewirkte Zeitverlust zur Belastung des 
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Sonntags durch Hausaufgaben fuhren. Unter den jetzigen Verhaltnissen bedeuten 
daher Einfiilirung der dritten Tumstunde und des SchieBunterriehtes eine schwere 
Schadigung der korperlichen Ausbildung des Schulers im Freien, sind fur die 
Entwicklung von Spiel und Sport an den Mittelschulen geradezu ruinbs.

Wie es mit der fiir korperliche Betatigung des Schulers garantierten freien 
Zeit aussieht, zeigt z. B. der von Sr. Exzellenz dem Herm Minister erwahnte 
ErlaB iiber die beiden wochentlichen Freinachmittage an der Biirgerschule.

Diese Nachmittage sind durch Hausaufgaben belastet, werden an vielen 
Schulen mit Freigegenstanden belegt, so daB sie nicht ais freie bezeichnet 
werden konnen.

Die Forderung des militarischen Vertreters stiitzt sich, wie sein Referat 
zeigt, auf die Anschanung, daB die Mittelsehnljugend Spiel und Sport, geniigend 
iibt. Schuld an dieser Annahme ist aber die rorliegende amtliche Statistik. die 
bezuglich des AusmaBes dieser Leibesiibungen wahrend des Schuljahres unklar 
ist und deswegen tauscht. Redner halt es fiir seine Pflicht, diese Statistik zu 
analysieren, da sie wiederholt von konservativer Seite gegen die Vert.reter der 
Schulreform angewendet wurde, die eine Vermehrung der Leibesiibungen fordern. 
So erklarte in der verflossenen ministeriellen Mittelscbulenquete der betreffende 
Referent eine Vermehrung der Leibesiibungen fiir nnnotig, da die Schiiler, wie 
die Statistik nachweise, geniigend Leibesiibungen betreiben, womit sozusagen nach- 
gewiesen sei, daB das Haus korperlich erziehen konne.

Diese Folgerung ist unrichtig. Das Haus kann nur selten Erganzung bieten; 
viele Eltern sind materiell nicht imstande, es zu tun und besitzen dafiir auch 
nicht das rechte Verstandnis.

Redner bespricht. nun die Statistik der Leibesiibungen an den Schulen. 
Die Obligaterklarung des Tnrnens ist zu begruBen; wie er nacli- 
gewiesen hat, ist an der schlechten Korperverfassung der stellungspflichtigen 
Mittelschulabsolventen zum nicht geringen Teil das unobligate Turnen schuld, 
da in den oberen Klassen zumeist sehr wenig geturnt wird.

Das Jugendspiel weist groBe Fortschritte auf, aber auch hier ist die 
Statistik nicht ganz yerlaBlich. Trotzdem zeigt sie, daB der groBte Teil der Mittel- 
schuljugend sich an den Spielen nicht beteiligt. Die angegebene Durchschnitts- 
zahl von jahrlichen 25 „Spielgelegenheiten“ fiir den Schiiler kann aber nicht 
einmal approximativ festgestellt werden, da die Jahresberichte diese Daten vielfach 
gar nicht ausweisen. Jedenfalls ist dieses AusmaB der Teilnahme des Schulers 
zu hoch gegriffen, da Zeit und Raum fiir Spiel oft fehlen, die Lehrer iiberdies 
nicht bezahlt werden.

Die Statistik weist ferner eine groBe Anzahl von Schwimmern, Ruderem etc. 
auf. Die Programme aber klaren hier dahin auf, daB diese Sportzweige vorziiglich 
Ferialbeschaftigungen der Schiiler betreffen. Diese Żabien sind jedoch nicht 
kontrolliert. Es ist zudem fiir die Gresundheit und korperliche Ausbildung nicht 
einerlei. ob solche Ubungen wahrend der Schulzeit oder nur in den F erien 
betrieben werden, ob der Betrieb ein sportlicher ist oder nicht; ferner werden 
die Angaben der Schiiler nicht kontrolliert.
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Redner hat seinerzeit auf diese Umstande, die fiir die Wertung dieser 
Sammelstatistik wichtig sind, aufnierksam gemacht. Wenn der Verfasser der 
letzteren, Prof. Guttmann, gestiitzt auf seine Autoritat ais Fachmann, auf 
Seite 31 der vorliegenden Zusammenstellung so ganz verschiedenartige, teilweise 
ganz imaginare Leistungen ais gleichwertige liinstellt, so ist diese Verwendung 
der Statistik ebenso lehrreich wie nicht fachmannisch.

Im Vergleich mit den Veroffentlichungen friiherer Jahre weist aber diese 
letzte Arbeit des genannten Referenten einen bedeutenden Fortschritt auf. Er 
schildert den Hochstand des korperlichen Bildungswesens, sagt aber am Schlusse, 
daB die Resnltate klagliche sind: der Postchefarzt Sanitatsrat Dr. Merta wieś 
80^ der Bewerber wegen physischer Nichteignung fiir Beamten- 
stellungen ab, der Arzt der Postsparkassa Dr. Fuhrmann im Jahre 1907 
64^ solcher Aspiranten. Redner fiigt hinzu, daB diese Daten seinem Original- 
artikel „Assentierung der Beamten^ entnommen sind, der in der „Beamten-Zeitung“ 
am 25. Juni 1908 erschien zum Zwecke der Information der Óffentlichkeit. Seine 
Nachweisungen zeigen, daB fiir die groBe Masse der Absolventen der gesunde 
Kórper mindestens ebenso wichtig ist wie das Zeugnis. Die Be- 
vólkerung hat das Recht zu verlangen, daB die Jugend nach dem Verlassen der 
Schule auch in korperlichen Beziehung tauglich fiir das Leben ist.

Das jetzige System der Kórperausbildung ist ein unhaltbares; es kann nicht 
wie bisher dem Zufall iiberlassen werden, ob und in welcher Weise kórperlich 
gearbeitet wird.

Redner stellt folgende Ant ragę:
Es sei ein Gebot der Notwendigkeit, daB im Unterrichtsministerinm eine 

Zentralstelle von Fachleuten fiir kórperliche Erziehung geschaffen 
wird, aber nicht allein fiir die Mittelschulen, sondern auch fiir die Volksschulen. 
Dieser Stelle muB ein Zentralinstitut zur Ausbildung von Turnlehrern 
unterstehen. Die Turnlehrer sollen dem Anstaltsdirektor nur in disziplinarer 
Hinsicht, in bezug auf ihre fachliche Tatigkeit aber nur Fachleuten unterstehen, 
ahnlich wie die Amtsarzte, die zwar den einzelnen Amtem zugeteilt sind, hin
sichtlich ihrer Leistungen aber ihren eigenen Fachleuten unterstehen.

An den Volksschnlen miissen alle Nachmittage fiir die kórperliche Betatigung 
nnd eventuell fiir Handfertigkeitsiibung frei gemacht werden. An den Biirger- 
und Mittelschulen ist die Zeit fiir die kórperliche Ausbildung um mindestens 
zwei aufgabenfreie Spielnachmittage zu vermehren.

Was die Kosten betrifft, so darf man nicht alles vom Staate erwarten; 
der Staat kann nur soweit herangezogen werden ais es sich um die Pflichtschule 
han delt. Fiir die Mittelschulen muB man zufrieden sein, wenn der Staat Spiel- 
platze beistellt und die Lehrer bezahlt. Fiir die anderen Erfordemisse sollen 
die Eltern aufkommen. Hier konnen Elternvereinigungen ersprieBlich 
wirken, denn nur bei gemeinsamem Vorgehen von Schule und Haus kann eine 
Verbesserung herbeigefiihrt werden. Redner bittet daher die Unterrichtsverwaltung 
an der Organisierung solcher Eltemvereinigungen kraftig mitzuwirken.
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Privatdozent Dr. Hans Spitzy weist an der Hand von Daten, die ihm von 
militariseher Seite zur Verfiigung gestellt wurden, die aber nur perzentuell ver- 
offentlicht werden durften, auf die aulJerst ungiinstigen Militartauglichkeits- 
Verhaltnisse bei den Absolventen der Mittelschulen hin, die ein Beweis datur 
seien, in welcher Verfassung die Schiller aus den Mittelschulen herauskamen. 
Bei der Stellung seien 64$ untauglich, von den iibrigen 36$ fielen noch 10—20$ 
auf dem Wege des Superarbitriums weg, und dies alles nicht bei Sohnen aus 
armeren darbenden Schichten, sondern bei Kindern unserer geistig und materiell 
gut situierten Kreise. Das sei darauf zuriickzufiihren, da Li die Mittelschule die 
korperliche Erziehung nicht nur nicht in ihr Programm aufgenommen habe, 
sondern ihr sogar zum Teile hinderlich entgegenstehe.

Ubrigens herrschten an den einzelnen Mittelschulen auBerordentliche 
Ungleichartigkeiten. Vielfach entspreche dies auOeren Umstanden, aber auch 
innere Verhaltnisse seien Schuld daran. Oft bestehe kein richtiges Einvemehmen 
zwischen dem Lehrkorper und den Turnlehrem, vielfach fehle aber das Verstandnis 
fiir die Sache.

Ein Interesse fiir die korperliche Erziehung konne man von den Lehrem 
auch nicht erwarten, wenn, wie diesjetzt der Fali sei, nur ein kleiner Prozentsatz 
der Lehramtskandidaten an der Universitat selbst turne (an der Graz er Universitat 
ca. 10$) und zwar nur jene, die die Turnlehrerpriifung machen. Die Beteiligung 
der Philosophen an sportlichen Ubungen sei gleich Nuli. Und dies sei die 
praktische Ausbildung der Philosophen, die spaterhin ais Direktoren die korperliche 
Ausbildung der Jugend leiten sollen.

In Graz werde es wohl besser werden, da der dortigen Universitat seitens 
der Unterrichtsverwaltung ein Spielplatz zugewiesen werde.

Auch die theoretische. Ausbildung der Philosophen in dieser Hinsicht sei sehr 
gering. Das Interesse sei zwar vorhanden, denn des Redners freie unentgeltliche 
Vorlesungen „iiber korperliche Erziehung*  wiesen eine betrachtliche Zahl von 
Horern auf. Solche Vorlesungen miiBten an allen Universitaten eingerichtet werden. 
Seien einmal die Lehrkorper in dieser Richtung theoretisch und praktisch aus- 
gebildet, dann wurden die guten Verordnungen, die wir haben, au<ih befolgt werden 
und es werde weiterer Verordnungen nicht bediirfen.

Dr. Spitzy stellt ebenfalls die Forderung nach freien Nachmittagen, 
ohne Aufgabenbelastung, die der Korperiibung dienen konnten, und verlangt 
weiter die Einfiihrung obligater Spielnachmittage, damit die Streberei seitens 
der Schiiler, der Eltern, Direktoren und Lehrer aufhore.

Reichsrats-Abgeordneter Silberer meint, im allgemeinen den Ausfiihmngen 
des Freiherrn von Gautsch zustimmen zu sollen, in einer Hinsicht glaube er 
aber widersprechen zu miissen, und zwar in dem Punkte, da Li die korperliche 
Erziehung der Jugend schon seit jeher bei der Unterrichtsverwaltung eine 
entsprechende Forderung gefunden habe. Die Forderung der korperlichen 
Erziehung habe vor Freiherrn von Gautsch bei der Unterrichtsverwaltung nicht 
nur keine Fortschritte gemacht, sondern jedweder dahin abzielende Schritt habe 



156

bei ihr nur Hemmnisse gefunden. Seither sei es besser geworden. Wenn aber jetzl 
gesagt werde, es sei nur nótig auf den vorhandenen Fundamenten weiter zu bauen, 
so sei dies nicht richtig. Ein solches Fundament sehe er nirgends. Die Referatu 
selbst zeigten, dali gar nichts existiere ais einzelne sehr lobenswerte Einrichtungen. 
Es sei also fast noch alles zu machen.

Voll und ganz glaube Redner die Ausfiihrungen des Freiherrn von Gautscb 
in dem Belange unterschreiben zu konnen, dafi die korperliche Ausbildung 
tatsachlich nicht Sache der Turnlehrer allein sei, sondern dafi auch die anderen 
Lehrer dafiir Verstandnis besitzen sollten und ein eintrachtiges Zusammenwirken 
des ganzen Lehrkorpers in dieser Hinsicht notwendig sei.

Gegenwartig genbssen freilich die Lehrer nicht die entsprechende Ausbildung; 
sie miifiten wie dies z. B. in England geschehe, selbst Leibesiibungen treiben, 
damit sie der Jugend auch in dieser Beziehung ein Vorbild sein kónnten.

Der Bemerkung des Freiherrn von Gautscb, dafi sich fiir die einzelnen 
Anstalten die grofite Freiheit in bezug auf die korperliche Ausbildung empfehle, 
sei zuzustimmen. Ein Turnlehrer, der nichts konne, brauche freilich viel Vor- 
schriften, fiir denjenigen aber, der sein Fach verstehe, sei kein Reglement notig. 
Freiheit sei aber schon wegen der órtlichen Verhaltnisse geboten, denn Schwimmen 
und Rudem z. B. konne ja nicht iiberall geiibt werden.

Was insbesondere das Rudern betreffe, so sei es eine unglaubliche Ironie, 
dafi in dem grofien Osterreich richtig zwei Schulen existieren, wo ein paar 
Schiiler ein Boot haben. Das zeige doch deutlich, dafi noch gar nichts vorhanden 
sei. Fiir die Jugend sei iibrigens nicht gerade das sportmafiige Rudem angezeigt, 
das Rudem mit Rutschsitzen, sondern das gewbhnliche Rudem auf festen Sitzen, 
besonders das Zillenfahren. Bei Sportbooten werde zu viel Zeit auf die Technik 
verwendet.

Dr. Bum habe auf die Ermiidung beim Turnen hingewiesen; man miisse 
aber besorgen, dafi im Gegenteil die Kinder zu wenig turnen, wahrend sie zuviel 
lernten, und zuviel auf der Schulbank safien. Wenn ein Kind 4 — 5 Stunden gehockt 
sei und dann im Tumsaal systematisch nur alle halbe Stunden an die Reihe 
komme, so sei dies gewifi nicht ausreichend. Korperliche Ermiidung wirke gesund; 
freilich diirfe man nicht vorher geistig ermiidet sein.

Zn begriifien sei, dafi auch die Atmungsgymnastik verlangt werde. 
Ebenso konne man der Fordemng beipflichten, dafi mit den korperlichen Ubungen 
schon in der Volksschule begonnen werde. Auch sollten die Grundbuch- 
blatter von der ersten Volksschulklasse angefangen gefiihrt und den Eltern jedes 
halbe Jahr gezeigt werden.

Die Institution der Schularzte sei notwendig, denn bei irgend welchen 
Krankheiten konne allenfalls das Turnen iiberhaupt oder ein Zuviel beim Turnen 
von nachteiligem Einflufi sein.

Ob im Turnen das schwedische System oder ein anderes angewendet werde, 
darauf komme es gar nicht an. Der Lehrer miisse nur etwas verstehen und 
Interesse fiir die Jugend haben.
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Die von Dr. Spitzy mitgeteilte Statistik sei ebenso interessant ais 
schauderhaft. Unerklarlich sei nur, warum die Militarbehorde dereń Geheim- 
haltnng verlange. Diese Daten seien so traurig, dali sie schon deswegen ver- 
óffentlióht werden sollten.

Der Statistik iiber die Pflege der Kiirperiibungen an den Mittelschulen 
bringe der Redner nicht viel Vertrauen entgegen, denn die Art der Erhebungen 
sei nicht richtig. Die Ausweise iiber die Zahl der Ruderer an Wiener Mittel
schulen seien einfach lacherlich. Man mogę sich doch keine Potemkinschen 
Dorfer vormachen.

Man miisse der Jugend mehr Gelegenheit bieten, Bewegung zu machen. 
Unser Schulturnen vollziehe sich auch in geschlossenen, niemals ordentlicb 
geliifteten Raumen. Wenn die Bewegung in irischer Luft erfolge, sei sie viel 
wertvoller, die Jugend miisse daher moglichst auf freien Platzen beschaftigt 
werden, und nicht etwa bloB systematisch turnen, sondern mehr spielen.

Beim gegenwartigen Spielbetriebe werde auch zuviel geredet, zuviel 
abgerichtet, aber zu wenig Bewegung gemacht.

Wir hatten auch keine freien, luftigen Platze. Redner habe sich ais 
Obmann des Vereines fiir Jugendspiele sehr oft bei der Gemeinde bemliht, daB 
solche Platze geschaffen wiirden, wenn in den Bezirken groBe Demolierungen 
stattfanden; die Platze seien aber verbaut worden, weil sie einige Hunderttausend 
Kronen einbrachten. Man iibersehe dabei, daB man mit der Einrichtung von 
Spielplatzen Millionen ersparen konnte, die fiir Spitaler und Siechenhauser 
ausgegeben wiirden. Der Unterrichtsminister wiirde sich ein groBes Verdienst 
erwerben, wenn er in dieser Beziehung auch an die Gemeinde herantreten 
wollte.

Zur Pflege der korperlichen Ubungen brauche man aber auch Zeit. Die 
Kinder miiBten jetzt in der Schule zuviel lernen und Unniitzes lernen. Abgesehen 
von der Anstrengung in den Unterrichtsstunden sei noch eine weitere Anstrengung 
mit den Aufgaben in den schulfreien Nachmittagen erforderlich. Man móge doch 
alles Uberfliissige aus dem Unterricht ausscheiden und insbesondere wirklich freie 
Nachmittage schaflen.

Fiir die Einfiihrung des SchieBunterrichtes konne sich der Redner 
auf Grund seiner jahrelangen Erfahrungen nicht aussprechen. Es handle sich vor 
allem darum, eine gesunde und kraftige Jugend zu erziehen, das SchieBen konne 
man beim Militar erlernen. Es sei iibrigens eine Fertigkeit und trage zur Kórper- 
ausbildung wenig bei. Das Militar habe auch nichts davon, wenn die jungen Leute, 
die hinkommen, schieBen konnen aber kórperlich schwach seien. Zudem sei der 
militarische Einschlag infolge gewisser Nebenersclieinnngen fiir die Jugenderziehung 
nicht sehr vorteilhaft.

Professor Dr. Hofer meint, die Pausen zwischen den einzelnen Unterrichts
stunden hatten wegen der sich steigernden geistigen Ermudnng und wegen der 
erhóhten Erholungs-Notwendigkeit sukzessive an Lange zuzunehmen. Auch auf 
eine gerade Halt.ung der Schuljugend wahrend des Unterrichtes, auf die Ver- 
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vollkommnung der Atemiibungen und auf rationelles Gehen auBerhalb 
des Unterrichtes (nicht niw in den Turnstunden) sei zu achten.

Was das Turnen betreffe, so seien manche jungę Leute infolge ihrer 
schwachen korperlichen Entwicklung nach einigen Stunden geistiger Anstrengung 
so abgemattet, daB es schwer falle, sie zum Turnen zu bringen. Dazu erzeuge 
angestrengte Muskelarbeit Unlust fiir geistige Arbeit und mache diese zuletzt 
unmoglich. Turnstunden ohne Spiel seien daher in ihrer Wirkung den anderen 
Unterrichtsstunden gleichzuhalten.

Ubrigens unterstiitze die Unterrichtsverwaltung gerade die Spiele in jeder 
Weise. Man diirfe aber nicht jeden kranken Knaben auf das Konto der Schule 
setzen. Wieviel Mittelschiiler miiBten anderseits ohne die ihnen von der Schule 
gewahrte Hilfe Schaden leiden! Wenn ein Umstand die kórperliche Entwicklung 
der Schuljugend noch hemme, so sei es unsere Gesellschaft. Diese sei noch weit 
davon entfernt, ihren erzieherischen Pfiichten in zielbewuBter Weise nachzu- 
kommen. Das Elternhaus ziichte oft das zimperliche Wesen der Kinder, die dann 
jede Gelegenheit beniitzten, dem Turnen, beziehungsweise den Spielen und Aus- 
fliigen fern zu bleiben. Dagegen helfe nur die obligatorische Einfiihrung 
der Spiele und Sporte, z u denen auch an Mittelschulen bereits das Rudern und 
Eechten zahle.

Beziiglich des Schiilerruderns befurwortete Redner die Anschaffung 
kleinei' Zillen fiir das Rudern der Untergymnasiasten und des englischen Sports- 
bootes fiir Obergymnasiasten, da letzteres ein Gebilde von geradezu pangymna- 
stischem Werte sei.

Betreffs der Sicherstellung von Spielplatzen schlage Redner vor, in jenen 
Grenzgebieten, wo der Boden bisher ais Feld, Wald und Wiese verwertet werde, 
entsprechende Bodenkaufe vorzunehmen und diese Flachen fiir Spielplatze zu 
reservieren. Mit Riicksicht auf den niedrigen Grundwert zur Ankaufszeit diirften 
die Gemeinden spaterhin einen entsprechend gro i?) en Grund verhaltnismafiig billig 
der Schulverwaltung verpachten, beziehungsweise verkaufen konnen.

Turnlehrer Professor Guttmann wendet sich zunachst gegen die Behauptung, 
die Dr. Bum auf Grund seiner Untersuchungen und jener von Mosso aufgestellt 
habe, das Turnen wirke in Verbindung mit dem Vormittagunterrichte nicht erholend, 
sondern verstarke die durch den wissenschaftlichen Unterricht erzeugte Ermiidung. 
Das sei durchaus nicht feststehend; andere Beobachtungen hatten diese Versuchs- 
ergebnisse keineswegs bestatigt. Der Praktiker konne sich daher nur auf die 
Erfahrung stiitzen. Diese aber zeige zunachst, daB die verlangerten Pausen bestimmt 
einen erliolenden EinfluB ausiiben. Das Gleiche gelte vom Turnen; selbstverstandlich 
miiBten aber die Anforderungen je nach Umstanden verschieden gestellt werden. 
Wenn die Ubungen richtig gewahlt wiirden, kamę dem Turnen eine stark erho- 
lende Wirkung zu.

Beziiglich des Ruderns stimme Redner dem Abgeordneten Si Ib er er bei, 
daB es namlich ausreichend sei, in der Zille zu rudern. Die im Bericht angegebene 
Zahl von 8370 Ruderem, die von zwei Rednern bezweifelt wurde, sei keineswegs zu 
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hoch gegriffen; er verweise nur auf die groBe Zahl von Mittelschiilern, die in der 
giinstigen Jahreszeit auf der alten Donau diesen Sport, mit dem Schwimmen und 
dem Sonnenbad verbinden. Vielmehr sei diese Zahl gewiló ein Minimum, da 
viele Direktoren die betteffenden Zahlen nicht in die Statistik der Leibesiibungen 
aufnahmen.

Der wichtigste Faktor in der korperlichen Ausiibung sei die Beschaffung 
von Spielplatzen. Redner verweist in dieser Hinsicht auf die jiingst erfolgte 
Widmung von 4000 Hektar Land und einer Million Dollar an den Staat New-York 
zur Anlegung eines Volksparkes. Fiir Wien lieOe sich namentlich ein Sportplatz 
auf dem historischen Boden zwischen Aspern und dem Inundationsgebiet im Aus- 
ma(.’> von ungefahr 800 Hektar beschaffen, dann etwa 100 Hektar in Sievering und 
200 Hektar bei der Spinnerin am Kreuz.

Die Bauplatze, die fiir die Wiener Mittelschulen verwendet werden, seien 
viel zu klein; so habe z. B. der Hofraum des Elisabethgymnasiums, der zugleicli 
ais Spielplatz diene, nur 910 mi. Es miisse aber getrachtet werden, solchen 
Ubeln vorzubeugen. Der fiir den Bau der Realschule im 13. Bezirk in Aussicht 
genommene Bauplatz lieiJe sich jetzt durch einen angrenzenden, derzeit unver- 
bauten Streifen entsprechend vergroBem. Ferner empfehle es sich, den Bauplan 
abzuandern, da bei der geplanten Anlage der Hofraum in drei Teile zerrissen 
werde, die selbst fiir die einfachsten Ballspiele ganzlich unzureichend seien, und 
wobei auch die Beaufsichtigung der Schiiler in den Pausen aullerordentlich 
erschwert ware.

Die Verhandlung wird um 1 Uhr nachmittags unterbrochen.

Sektionsrat Dr. Eltz widerlegt einige Behauptungen des Prof. Guttmann 
in Betreff des Realschulbaues im 13. Bezirk.

Hofrat Dr. Hueppe kniipft an die Verhandlungen der Mittelschul-Enąuete 
vor zwei Jahren an. Ais Referent fiir korperliche Ubungen habe er sich infolge 
der Fassung des beziiglichen Themas die Frage vorlegen miissen, ob unter dem 
Betrieb korperlicher Ubungen die wissenschaftliche Ausbildung leiden konne. Diese 
Frage habe er verneinen miissen. Was niitze es, wenn ein junger Mensch gliicklich 
bis zur Matura komme und dann mit seiner Gesundheit fertig sei? Die Kinder 
miifiten daher vor allem einen solchen Kbrper haben, daft sie befahigt seien, ihre 
Aufgaben im Leben zu erfiillen. Von diesem Gęsichtspunkte aus wiirden die 
korperlichen Ubungen zu einer Pflichtsache.

Man habe friiher gesagt, der Staat habe infolge der Unterrichtsgesetze nur 
die Unterrichtspflicht. Mit dem Unterrichtszwange verpflichte aber der Staat die 
Eltern, die Kinder in die Schule zu schicken, die Eltern jedoch, welche ihre 
Kinder der Schule gesund iibergeben, kbnnten mit Recht verlangen, daB sie die- 
selben gesund zuriickerhalten. In dieser Beziehung erfiille die Schule ihre Pflicht 
nicht, denn die nach der Matura austretenden Schiiler seien zum groBen Teile 
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fiir das Leben ungeeignet geworden. An unseren Mittelschulen werde nur fiir 
etwa ein Drittel der Kinder das wiinschenswerte MaB korperlicher Ubungen 
geboten, fiir zwei Drittel aber nicht.

Eine Kontrolle dieser Ziffern ergebe sich aus der Wehrfahigkeit der 
Absolventen. Wir hatten diesbeziiglich einige Zahlen, dennoch sei es wiinschens- 
wert, daB uns die Militarbehorden noch mehr Ziffernmaterial lieferten. Diese 
Zahlen, die fiir Deutschland und Osterreich nicht sehr verschieden seien, zeigten, 
daB bis zu 50 Prozent der die Mittelschule verlassenden Schiiler nicht tauglich 
seien, unter den Hochschiilern 60 bis 67 Prozent und in einzelnen Jahrgangen und 
Gegenden bis zu 80 Prozent. Wie stelle man sich die Fuhrung des Volkes durch 
solche Manner vor? Selbstyerstandlich kamen fiir die Fuhrung noch andere 
Momente in Betracht, ais die korperliche Eignung; immerhin sei aber dieses 
Moment sehr schwerwiegend. Unsere Jugend werde viel mehr ais friiher daran 
denken miissen hinauszugehen, um den groBen wirtschaftlichen Kampf auszu- 
fechten, den Osterreich zu kampfen genótigt ist, und dazu bediirfe es nicht nur 
der geistigen, sondern auch der korperlichen Krafte.

Man diirfe aber nicht zu pessimistisch sein. Eine Statistik iiber die Korper- 
iibungen vor 20 Jahren hatte kanm einige Prozent der Schiiler ergeben, die der 
richtigen korperlichen Ausbildung teilhaftig geworden. Heute seien es schon 
33 Prozent. Das sei ein guter Anfang, und man konne auch auf 66 Prozent, ja 
auf 80 Prozent kommen.

Freilich bestiinden groBe Schwierigkeiten. Die soziale Entwicklung habe eine 
Reihe von Schaden hervorgebracht, fiir die man weder die Eltern, noch die 
Unterrichtsverwaltung oder andere Faktoren verantwortlich machen konne. Haupt- 
sachlich seien es die fortschreitende Proletarisierung in den groBen Stadten und 
der Umstand, daB die Wohnungsfrage so schwere Formen angenommen habe. Die 
Schule habe in den letzten Dezennien ein ganz anderes Schiilermaterial erhalten 
und miisse jetzt Verhaltnisse mitberiicksichtigen, auf die man friiher nicht zu 
achten brauchte. Diese Verhaltnisse seien aber yorhanden, weil wir keine ver- 
niinftige Bodenpolitik trieben, keine richtigen Bauordnungen hatten.

In der Ermiidungsfrage waren bei den Vorrednem zwei schroffe Gegen- 
satze heryorgetreten; beide Redner hatten recht und beide unrecht. Wenn man 
so turne, daB man ordentlich mitgenommen werde, so sei man nach einer Stunde 
so weit, daB man Ruhe brauche, und es sei nicht moglich, sich dann sofort 
geistig stark zu beschaftigen. Abhilfe gebe es nur, wenn man die geistige Arbeit 
von der korperlichen Ubung trenne: Vormittags wissenschaftlicher Unterricht, 
nachmittags Korperpflege. Wenn aber die Schule mit Raum und Zeit nicht aus- 
komme, so wiirden die Turnstunden eingeschachtelt. Gegen dieses antihygienische 
Prinzip miisse man sich entschieden yerwahren.

Bis zu einem gewissen Grade seien Korperiibungen zwischen den Stunden 
moglich, weil sie andere Gehirnbahnen in Anspruch nahmen ais z. B. der Sprach- 
unterricht; nur miisse dieses Turnen mehr im Sinne einer freien Spiel- und Sport- 
art durchgefiihrt werden. Hiezu bediirfe es nicht ganzer Stunden, sondern es 
geniigten kleinere oder groBere Pausen, in denen man es den Kindern iiberlasse 
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sich ausznspielen. Solches Turnen zwischen den Unterrichtsstunden, das ais Turnen 
den technischen Anforderungen nicht entspreche, konne aber nicht geniigen. Nach- 
mittag sei es moglich, den Turnbetrieb so intensiv zu gestalten, daB auch der 
Kórper ermiidet und derart ein Einklang zwischen der korperlichen und geistigen 
Ermiidung hergestellt werde.

Von einer Seite seien die Vorziige des schwedischen Turnens hervor- 
gehoben worden; es frage sich aber, ob dieses Turnen fiir uns ausreiche. Das 
schwedische Turnen habe gewiB sehr viel Gutes, aber auch Minderwertiges; im 
deutschen Turnen fanden sich wieder ganz vorziigliche Sachen, an die das schwe
dische nicht im entferntesten heranreiche. Redner habe ais erster in Deutschland 
darauf hingewiesen, daB man aus dem schwedischen Turnen das Gute in das 
deutsche aufnehmen solle, so namentlich die Ubungen fiir die Streckmuskulatur 
und die A tern gymnastik, welche Ubungsgruppen in unserem Turnen fehlen. Das 
schwedische Turnen sei hauptsachlich Haltungsgymnastik geworden, das deutsche 
Bewegungsgymnastik. Redner halte die Bewegung fiir wichtiger und stelle daher 
das deutsche Turnen hóher, doch konne man aus dem schwedischen Turnen lemen, 
wie man auch z. B. aus dem Sport viel Gutes aufgenommen habe. Im Schul- 
turnen miisse eben die Bewegungs- und die Haltungsschule vereinigt werden. Im 
Madchenturnen habe das schwedische Turnen Vorziige gegeniiber dem 
SpieBschen, namentlich in Bezug auf Masseniibungen. Im Geratturnen sei das 
deutsche Turnen iiber, wenn auch die Sprossenwand und die schwedische Bank 
ausgezeichnete Gerate seien.

DaB das schwedische Turnen das beste physiologische System ware, sei 
nicht richtig. Ubrigens sei fiir den Turnlehrer die Anatomie wichtiger ais die 
Physiologie, damit er beurteilen konne, ob sein System sich bewahre. Der Turn
lehrer solle aber nicht dem Arzt Konkurrenz machen und er solle nicht zugleich 
Schulhygieniker sein wollen. Schularzt und Turnlehrer miiBten zusammen arbeiten.

Von den einzelnen Gruppen der korperlichen Ausbildung solle anfangs das 
Spiel im Yordergrunde stehen. Die Turnlehrer miiBten auch lernen, den ein
zelnen Altersstufen entsprechend angepaBte Anforderungen zu stellen. Im Spiel- 
betriebe diirfe nicht durch ein Zuviel an Aufsicht geschadet werden. Auch diirfe 
man nicht viel Spiele haben, die wenigen aber solle man gut pflegen.

Nach dem Spiele komme der Sport in Betracht. Speziell beziiglich des 
Ruderns ware zu wiinschen, daB iiberall, wo Wasser sei, diese Ubung gepflegt 
werde; in Osterreich geschehe dafiir viel zu wenig. Fiir den Anfang geniigten 
gewóhnliche Boote, in den hóheren Klassen konne man das sportliche Rudern 
in ordentlichen Booten iiben.

Notwendig sei es, die Eltern aufzuklaren, daB auch sie etwas fiir die kórper
liche Erziehung tun miiBten. Es reiche z. B. nicht aus, daB die Kinder spazieren 
gefiihrt werden; gesunde Kinder hatten kein Bediirfnis danach, die wollten lieber 
auf den Spielplatz.

Die dringendste Angelegenheit sei die Beschaffung von Spielplatzen. Es 
gabc keinen besseren Kinderschutz fiir das ganze Leben ais intensiver Betrieb 
von Korperiibungen.

11
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Handelskammersekretar Dr. Pistor betont, dafi Jugenderziehung nur ein 
Kompromis zwischen Pflege des Geistes, des Herzens und des Kórpers sein konne, 
wenn sie Anspruch auf volle kulturpolitische Bedeutung machen wolle. Hiezu 
komme, daB es die in der Jugend gesammelte Lebenskraft, Lebenslust und 
Heiterkeit ist, von der wir das ganze Leben zehren. Fehlendes Wissen konne 
man selbst im Alter ersetzen, das Versaumnis in Aufspeicherung der Jugend- 
kraft nie. Die moderne Erziehung erfordere also eine moglichst gleichmaBige 
Ausbildung des Kórpers und des Geistes. Redner habe sich in beiden Richtungen 
sehr traurige Erinnerungen an die Zeit bewahrt, wo er die Mittelschule besuchte. 
Speziell im Turnen sei er unbefriedigt geblieben, und in den oberen Klassen 
habe er daran gar nicht teilgenommen, weil der Unterricht so ode und lang- 
weilig abgehalten worden sei.

Ob es jetzt anders und besser geworden sei, bezweifle er, denn der EinfluB 
hinsichtlich der korperlichen Ausbildung liege ganzlich in den Handen der Ver- 
treter der Wissenschaften. Auf der Mittelschul-Enquete sei die AuBerung gefallen, 
daB die heutigen Normen fiir die Kórperpflege geniigen, und daB die kleinste 
Verringerung des Lehrstoffes der notigen Ausbildung hinderlich sei, eine voll- 
kommen falsche Beurteilung der Sachlage. Hinsichtlich der Kórperpflege seien 
16 Ministerialerlasse vorhanden, dereń Erfolge sehr beschrankte seien, und die 
statt eines zielbewuBter, moderner Kulturpolitik entsprechenden Gebiiudes nur ein 
mehr oder minder gliickliches Konglomerat darstellen. Sehr, sehr viele von diesen 
MaBnahmen zur Forderung der Kórperpflege standen eben nur auf dem Papiere. 
Die Anwalte der vermehrten Kórperpflege kommen in den Lehrkorpern nicht 
entsprechend zum Worte.

Die Statistik von Prof. Guttmann sei iibertrieben optimistisch. Auf der 
Wasserwiese im Prater spielten, wie Redner selbst beobachtet habe, an den 
schónsten Samstagnachmittagen im Friihjahr von den 4500 bis 5000 Mittelschiilern, 
denen dieser Platz zugewiesen sei, nicht mehr ais 200. Auch die Referenten 
sagten, daB die Kórperpflege der Jugend eine sehr mangelhafte sei. Man miisse 
vor allem fiir eine richtige Statistik sorgen. Zur Festlegung der beziiglichen 
Prinzipien und Gesichtspunkte empfehle sich die Schaffung einer Kommission im 
Unterrichtsministerium. Der znsammenfassende Bericht sollte alljahrlich nicht nur 
in der Wiener Zeitung, sondern auch in Form einer Broschiire erscheinen, den 
Schulen kostenlos, den Interessenten aber gegen entsprechendes Entgelt abgegeben 
werden.

Befriedige schon der Zustand an den Mittelschulen nicht, stehe es auch an 
den Volks- und Burgerschulen nicht besser. Auch an der Hochschule sei die 
Zahl derer, welche systematisch Sport und Turnen pflegen, verhaltnismaBig eine 
bedauerlich geringe.

Das allzu lange Verharren im bisherigen Zustande habe es mit sich gebracht, 
daB man mit der Reform von Grund aus beginnen miisse, also mit der 
Erziehung des gesamten Volkes fiir die Kórperpflege, daB die 
Elternschaft ebenso wie die Schulen beeinfluBt werden miissen, endlich im 
Interesse der richtigen Entwicklung der Jugend die geistige Beschaftigung, wie 
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die Korperpflege in Schule und schulfreier Zeit nach anderen Prinzipien, die 
sich mit denen der Antike decken, einzurichten.

Sehr bedauerlich sei es, dali der Turn- und Sportbetrieb gerade in der 
gegenwartigen Zeit so mangelhaft sei, wo sich die Militarverwaltung entschlossen 
habe, die zweijahrige Dienstzeit einzufiihren. Man miisse angesichts der geschil- 
derten Sachlage den Unternehmungsgeist der Militarverwaltung bewundern und 
ihr umsomehr entgegenkommen, damit die zweijahrige Dienstzeit, die in wirtschaft- 
licher und sozialer Hinsicht so viele Vorteile bilde, ohne schwere Besorgnisse 
zur Einfiihrung gelangen konne.

Es bestehe jedoch die Hoffnung, daB sich die Militarverwaltung in die Sache 
einmischen und den Reformbestrebungen einen anderen Schwung verleihen werde. 
Von dem Zusammenwirken der Unterrichts- und der Militarverwaltung sei die 
Schaffung einer frohlichen, gesunden Jugend zu erwarten.

Redner verlangt zwei Spielnachmittage und einen vollkommen freien Sonntag, 
so daB fiir die korperliche Pflege in der Woche mindestens 6 bis 8, wenn moglich 
aber 14 bis 18 Stunden zur Verfugung stehen. Eine dritte Turnstunde sei nicht 
notig. Er spreche sich auch fiir die Einfiihrung des Handfertigkeitsunterrichtes aus. 
Seine Forderungen mogę man nicht fiir zu weitgehend halten, denn im Institut 
in Kalksburg z. B. wiirden der Korperpflege 26 Stunden wochentlich gewidmet.

Die religiosen Verpflichtungen der Schiiler seien so einzurichten, daB die 
Vornahme korperlicher Ubungen, vor allem aber Tagesausfliige, an den Sonn- und 
Feiertagen nicht unmbglich gemacht werden. Die Jugendspiele seien nicht nur 
im Sommer, sondern wahrend des ganzen Jahres abzuhalten. Auch fiir die Ferien 
solle entsprechend vorgesorgt werden. Am besten erscheine die bedingte Obligat
erklarung des Jugendspiels und Sportbetriebes, und zwar in der Weise, daB 
die Leitung und Uberwachung unter Umstanden bewahrten Vereinen oder Eltern- 
vereinigungen iibertragen wird.

Die unbedingte Obligaterklarung brachte zwar den Vorteil, daB die Schule 
gezwungen wiirde, in ganz anderem MaBe die Korperpflege bei der szientifischen 
Belastung zu beriicksichtigen; doch trage diese MaBregel wieder die Gefahr der 
Verbureaukratisierung in sich. Mit der Reform des Schulwesens, vor allem mit 
der Einfiihrung moderner Korperpflege hatten wir umso grbBere Eile, ais unser 
Vaterland nur allzu wenig in die Weltwirtschaft unmittelbar ais Faktor eingreife 
und wir Gefahr laufen, nicht rechtzeitig zu bemerken, daB wir von anderen 
Staaten immer mehr und mehr an Volkskraft und Hbhe der Kultur iibertroffen 
werden. Osterreich konne sich umso weniger den Luxus erlauben, an jenem alten 
Schul- und Erziehungssystem haften zu bleiben, das wohl nahe verwandt mit der 
alten Klosterschule ist, aber so gut wie keine Verwandtschaft mit dem Gymnasium 
besitzt.

Von den auf dem Gebiete moderner praktischer Erziehung fiihrenden Staaten 
miiBten wir, ohne uns sklavisch an das Vorbild zu halten, tunlichst viel zu 
lernen trachten. Die Prinzipien des Deutschen Reiches sind uns ja nur zu wohl 
bekannt, aber iiber die Korperpflege in England und Schweden seien wir noch 
zu wenig informiert. Der Redner beantragt daher, daB in Hinkunft von der 

11*  



164

Unterrichtsyerwaltung nicht nur in erhóhtem Mafie iiberhaupt Stipendien fiir das 
Studium des Systems der szientifischen Schulmethoden und der Kórperpflege im 
Ausland zur Verteilung gelangen sollen, sondern dafi in jedem Jahre auch eine 
entsprechende Anzahl von Schulfachleuten (20 bis 30) nach Schweden, vor allem 
aber nach England geschickt werden mogen. Dadurch wiirde rasch und energisch 
die Hebung des Jugendspiels und die Hebung des Interesses in den Lehrkorpern 
fiir diesen Ausbildungszweig durchgesetzt.

Auch der Redner empfehle die Schaflung von Inspektoren und die Errichtung 
eines neuen Departements im Unterrichtsministerium zur. Durchfiihrung dieser 
ganzen Reform.

Die Bestrebungen der Turnlehrer nach Hebung ihres Standes unterstiitze 
Redner warmstens.

Zusammenfassend komie er das, was wir brauchen, mit den Worten aus- 
driicken: Mehr Licht, mehr Luft, mehr Kraft und mehr Ereiheit fiir unsere Jugend.

Hofrat Rieger beantragt den Schlufi der Debatte. Die Versammlung stimmt 
dem Antrage zu.

Dr. Herschmann konstatiert, dafi unser Sport sich trotz des Staates und 
trotz der Unterrichtsyerwaltung auf das Gedeihlichste entwickelt habe. Sein Klub 
habe es wiederholt yersucht, mit der Unterrichtsyerwaltung in Kontakt zu 
treten, bisher jedoch yergeblich. Noch kein einziges Gesuch um eine Subvention 
fiir eine sportliche Unternehmung seitens der Unterrichtsyerwaltung habe Erfolg 
gehabt.

Man hatte aber mit Riicksicht auf die bisherige Entwicklung des Sportes 
keinen Grand pessimistisch in die Zukunft zu blicken. Hofientlich werde auch die 
gegenwartige Enąuete dazu beitragen, dafi die sportlichen Vereinigungen in 
Hinkunft jenes Verstandnis fiir ihre Bemiihungen finden werden, das sie bisher 
yergebens gesucht haben.

Der Athletik-Sportklub yerfiige iiber einen sehr schónen Spielplatz, der 
besonders Vormittags oft frei sei. Ebenso gabe es noch yerschiedene andere 
schone Platze und die betreffenden Vereine diirften gerne mit der Schule in 
Verbindung treten. Man solle daher in erster Linie von diesen yorhandenen 
Platzen Gebrauch machen und dann erst neue suchen und kaufen.

Er beantrage, es mogę eine Zentralstelle organisiert werden, in die 
sowohl die grofien Sportyereine ais auch das Unterrichtsministerium ihre Ver- 
treter zu entsenden hatten. Hier ware aUjahrlich im Spatsommer oder am Anfang 
des Herbstes zunachst ein Plan festzustellen, wie den Schulen fiir das ganze 
Schuljahr Spielplatze, Schwimmhallen und Gerate der Vereine nnentgeltlich zur 
Verfiigung gestellt werden kónnten.

Dr. Pimmer begriifit die Enąuete ais ein Zeichen der Erkenntnis, dafi 
yerschiedene im gegenwartigen Zustande anftretende Entartungserscheinungen 
bekampft werden miifiten.
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Eine solche Erscheinung sei z. B., daB man in unseren modernen Schulbauten 
groBe Fenster angebraclrt habe und diese dann kein Licht einlieBen, weil sie zu 
zwei Dritteln verhangt und mit weiBer Farbę verstrichen wiirden.

Eine Entartungserscheinung sei es auch, wenn die Unterrichtsverwaltung 
sich wohl bemiihe, freie Nachmittage zu dekretieren, wenn aber die Schule 
trotzdem diese freien Nachmittage mit unobligaten Gregenstanden ausfulle. Fallc 
solcher Art kamen an den Wiener Schulen nicht allzu selten vor. So habe 
Redner im Jahre 1908 konstatieren konnen, daB am Mittwoch an einer Biirger- 
schule von zwei bis sechs Uhr Unterricht war. Wenn auch alle diese Stunden 
auf unobligate Gregenstande entfielen, so ware zu bedenken, daB die Kinder 
veranlaBt werden, auch den unobligaten Unterricht moglichst zahlreich zu besuchen, 
damit dieser einen starken Besuch aufweise.

Er sehe eine Aufgabe der Enąuete darin, solchen Entartungserscheinungen 
wirksam entgegenzutreten. Es sollten vor allem die fiir Jugendspiel und Sport- 
moglichkeit notwendigen Grundbedingungen hinsichtlich Raum und Zeit beschafft 
werden.

Wie riickstandig in diesem Belange z. B. die Stadt Wien sei, beweise, daB 
in den Wiener Schulen pro Kind hochstens ein Viertel- bis ein halber Quadrat- 
jneter Hofraum vorhanden sei, wahrend selbst die Riesenstadt London pro Kind 
vier Quadratmeter Spielflache unnachsichtlich verlange.

Redner schlieBt mit dem Ersuchen, es mogę im Ministerium eine Zentral
stelle fiir kórperliche Erziehung errichtet werden, zur Bekampfung jener 
Hindernisse, die sich heute gegen dieselbe aus Unverstand noch allenthalben 
auftiirmten.

Turnlehrer Hirt befaBt sich mit dem Bericht iiber den gegenwartigen 
Stand der korperlichen Ausbildung der Mittelschuljugend.

Er vermisse darin zunachst die Anfiihrung der Turn- und Spielkurse, 
die ais eine Art Selbsthilfe, von Mitgliedem des Allgemeinen deutsch-oster- 
reichischen Turnlehrervereines an mehreren Orten durchgefiihrt und geleitet wurden. 
Ein Teil dieser Kursę sei auch durch Zuschiisse seitens des Unterrichtsministeriums 
ermóglicht worden und die Landesausschiisse von Oberosterreich und Mahren 
hatten Unterstiitzungen gewahrt. In diesen Kursen seien im yergangenen Jahre 
400 Lehrer und Lehrerinnen im Turnen und im Spiele fort- und ausgebildet 
worden. Auch der groBen Turn- und Spielfeste, die an verschiedenen Orten 
veranstaltet wurden, sei nicht Erwahnung getan. In Linz allein hatten sich rund 
30 Schulen mit 5—6000 Schiilern und Schiilerinnen beteiligt, darunter gegen 
1000 Mittelschiiler und -schiilerinnen. Den vielen Lehrkraften, die sich uneigen- 
niitzig an den Kursen und Festen beteiligt haben, gebiihre gewiB Dank ebenso 
wie den Direktoren und Schulleitern. Er bitte, diesen Dank auch durch Erwahnung 
der mitgeteilten Daten im Berichte auszudriicken.

Redner befaBt sich weiters noch mit der im Berichte gegebenen Statistik 
der Turnlehrer. Diese Statistik sei nur mit Vorsicht aufzunehmen. Im 
Jahre 1901 habe Prof. Grlas festgestellt, daB es 77 fiir Turnen gepriifte Professoren 
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und Supplenten der wissenschaftlichen Facher gabe. Nur 44 % dayon hatten 
auch Turnunterricht erteilt. An Realschulen seien von den obligaten Turnstunden 
nur 20 % durch solche Turnlehrer yersehen worden, an den Gymnasien sei das 
Verhaltnis nicht giinstiger gewesen. Ahnliches habe Turnlehrer Potschka im 
vergangenen Jahre fiir die deutschen Mittelschulen nachgewiesen. Jedenfalls 
werde durch solche Tatsachen nur die Haltlosigkeit der jetzt hestehenden 
Turnlehrerausbildung dokumentiert.

Regierungsrat Gloser wieś die in der Debatte gegen die Schulen gerichteten 
Angritfe zuriick. Wenn diejenigen, die solche Vorwiirfe erhoben, Gelegenheit 
hatten, das Leben in der Schule langere Zeit hindurch zu beobachten, wiirden 
sie zur Erkenntnis gelangen, dafi die Schule bedeutend mehr fiir die Pflege der 
Kórperiibungen tue, ais allgemein angenommen werde. Die Direktoren seien an 
allen Anstalten bemiiht, fur die Jugend Zustande zu schaffen, die fiir ihre 
kórperliche Gesundheit fbrderlich seien. Man diirfe aber nicht iibersehen, dafi 
es ganz besondere Schwierigkeiten yerursache, die Schiiler dazu zu bringen, das 
zu tun, was ihrer Gesundheit zutraglich sei. Man sagę, die kórperliche Erziehung 
gehore in die Schule, weil das Haus nicht in der Lagę sei, dieser Forderung 
nachzukommen. Die Eltern seien aber vielfach gar nicht geneigt, sich von der 
Schule in dieser Hinsicht beeinflussen zu lassen.

Unangenehm beriihre es, dafi die Richtigkeit der statistischen Angaben 
in den Jahresberichten angezweifelt worden sei. Er konne versichem, daB genau 
gezahlt und kontrolliert werde und die in jenen Berichten angefuhrten Zahlen — 
auf Grund der Aussagen der Schiiler — sich auf die Zeit des Schuljahres 
beziehen.

Es sei auch vorgeschlagen worden, daB Vereinigungen gebildet wiirden, die 
die Fiihlung zwischen Haus und Schule aufrecht erhalten und Einrichtungen 
schaffen, die auf anderem Wege nicht zu erreichen seien. Er betrachte derartige 
Elternyereinigungen ais einen Keil, der sich zwischen Elternhaus und Schule 
schiebe. Die Schule brauche den direkten Verkehr mit den Eltern und sie 
suche und begiinstige ihn auch, im eigensten Interesse der Schiiler und dereń 
Eltern.

Zum Schlusse betont Redner, daB die Schule den Bemiihungen um das 
kórperliche Wohl der Jugend mit den gróBten Sympathien gegeniiberstehe, wenn 
sie das Erreichbare anstreben.

Regierungsrat Thumser wendet sich zunachst gegen den Vorwurf der 
Schónfarberei in den Schulprogrammen. Die Direktoren hatten zu solcher gar 
keinen AnlaB. Wenn die.Unterrichtsbehórde sich berichten lasse, wieviel Schwimmer 
oder Radfahrer an der Anstalt seien, wie viel Schiiler in den letzten Schulwochen 
auf dem Lande wohnen oder in den Ferien Landaufenthalt nehmen, so habe dies 
doch mit der Schule weiter nichts zu tun. Man solle doch der Schule soviel 
Vertrauen entgegenbringen, daB nicht absichtlich Schónfarberei getrieben 
werde.
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Zu Thema 1 und 2 bemerkt Redner, er habe an seiner Anstalt die Jugend- 
spiele schon im Jahre 1897 eingefiihrt und seit dieser Zeit habe er die Spiele, 
unterstiitzt durch die Opferwilligkeit des Lehrkórpers, bis zum heutigen Tage 
weitergefiihrt. Er sei also durchaus kein Gegner der korperlichen Ausbildung 
der Jugend, wie man ihm vorwerfe, weil er in der Mittelschulenąuete sagte: 
Die Verordnungen geniigten. Aber wir brauchten Platz, Zeit und Giełd. Die 
Jugendspiele konnten tatsachlich nur dann gedeihen, wenn die notwendigen Platze 
beschafft wiirden. Neubauten ohne ausgiebige Turn- und Jugendspielplatze sollten 
iiberhaupt nicht genehmigt werden; lieber weniger Neubauten, aber alle in jeder 
Beziehung entsprechend.

Auf die Frage, ob bei den derzeit geltenden Lehrplanen weitere freie 
Nachmittage moglich seien, konne er nur antworten, daB mit Ausnahme einer 
dritten Stunde fiir Kbrperubungen nichts gewahrt werden konnte.

Eine andere Frage sei es, ob wir soviel Mittelschulen brauchten. Da fort- 
wahrend nur Grymnasien und Realschulen errichtet wiirden, begriinde man dies 
mit. dem Bildungsbediirfnisse der Bevolkerung. Doch weil eben keine Schulen 
fiir praktische Berufe geschaffen wiirden, schickten die Eltern ihre Kinder in 
die zunachst gelegenen Schulen und man hatte deshalb hier zuviel Schiiler, die 
nicht in die Mittelschule gehorten.

Redner sei auch gegen die Obligaterklarung der Spiele, denn in 
dieser Beziehung miisse unbedingt auf die lokalen Verhaltnisse geachtet werden; 
speziell in Wien wiirden gewiB auch die Elternkreise vielfach ein Veto dagegen 
einlegen.

Dei’ Forderung, den Vormittag der wissenschaftlichen Ausbildung, den 
Nachmittag Kbrperubungen zu widmen, wiirde Redner beistimmen, wenn sie an 
den Mittelschulen nur durchfiihrbar ware. Wenn aber die ganze Arbeit in der 
Schule bei dem Zusammenwirken von den Schiilern mit dem Lehrer geleistet 
werden solle, wann sollte dann der Schiiler das selbstandige Arbeiten lernen, auf 
das unbedingt nicht verzichtet werden konne.

Mit den weiteren Anregungen des Referenten sei Redner einverstanden, bis 
auf die Bemerkung, dal.) der Schularzt selbst dem Turnlehrer gegeniiber ein 
Aufsichtsorgan sein solle. Er glaube vielmehr, daB beide Hand in Hand gehen 
miiBten. Man brauche eigentlich gar nicht diese neue Institution der Schularzte, 
wenn die Zahl der derzeitigen Amtsarzte vermehrt und diese mit der hygieni- 
schen Uberwachung der Schulen betraut wiirden.

Fiir die Heranziehung der Eltern sei Redner stets eingetreten, so namentlich 
in den Elternabenden. Bevor aber grbBere Elternvereinigungen gebildet wiirden, 
sei der ZusammenschluB der Eltern von Schiilern der einzelnen Anstalten zu 
fbrdern; denn diese Eltern kennen die Verhaltnisse der betreffenden Schule und 
seien durch ein gemeinsames Interesse verbunden. An seiner Anstalt habe er die 
Bildung einer solchen Vereinigung bereits angeregt.

Reichsratsabg. Prof. Lóssl befiirchtet, daB die Durchfiihrung der in der 
Enąuete gegebenen Anregungen hauptsachlich auf zwei Hindemisse stoBen werde, 
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auf Mangel an Zeit und an den notwendigen Geldmitteln. Deshalb wolle er 
sich auf zwei konkrete Falle beschranken, in welchen die Durchfiihrung sehr 
leicht sei.

Zunachst mogę wenigstens das durchgefuhrt werden, was die Unterrichts- 
verwaltung durch einen Erlaft bereits verfiigt habe, namlich die Einfiihrung des 
obligaten Turnunterrichtes an jenen Gymnasien, an denen ein Turnraum 
und eine entsprechende Lehrkraft zur Verfiigung stehen. An mehreren Anstalten 
in Bohmen, wo diese Bedingungen erfiillt seien, sei nach diesem Erlasse der 
obligate Turnunterricht zu Beginn dieses Schuljahres eingerichtet worden, 
doch habe er wdeder aufgelassen werden miissen, weil fiir die geringe, dadurch 
erforderliche Vermehrung der Turnstunden die Geldmittel nicht vorhanden gewesen 
seien. Und dabei handle es sich gar nicht um gewaltige Summen; man móge 
daher wenigstens diese Ma(3nahmen durchfuhren.

Ferner wird in allen Referaten die Mitwirkung des Elternhauses und 
privater Kreise bei der korperlichen Ausbildung namentlich der Volksschuljugend 
verlangt. Da sollten doch jene Vereine gefordert werden, die auch das 
Schiilerturnen betreiben wollen. Doch hatten solche Vereine bei ihren betreffenden 
Veranstaltungen bisher vielfach traurige Erfahrungen gemacht, da ihnen ver- 
schiedene Schwierigkeiten bei der Einfiihrung des Schiilerturnens bereitet 
worden seien.

Zunachst gebe es einen Kompetenzstreit zwischen der politischen Behorde 
und der Schulbehorde, wenn die Vereine um Bewilligung des Schiilerturnens 
ansuchen. Zwar hatten dies die Vereine nicht notig, weil das Schiilerturnen in 
ihren Satzungen vorgesehen sei; sie taten es blofi, um bei den Eltern grbfóeres 
Vertrauen zu erwecken, und es seien dies meist gerade die gro Wer en Vereine.

Dieselbe Angstlichkeit seitens der Schulbehorden bestehe auch hinsichtlich 
der Bewilligung der Teilnahme der Schiiler an Tnrnfesten und Turn- 
spielen.

Padagogische Bedenken gegen die Pflege des Schiilerturnens durch Vereine 
seien unbegriindet, da die Leitung dieses Schiilerturnens durchwegs vertrauens- 
wiirdigen Personen iibertragen werde und zumeist auch den eigenen Lehrern der 
Schiiler, so dali nicht einmal zu befiirchten sei, es werde hier anders geturnt 
ais in der Schule. Eine alleinseligmachende Methode gebe es iibrigens nicht.

Redner stelle daher den Antrag: „Die Landesscbulbehbrden mogen in die Lagę 
versetzt werden, den obligaten Turnunterricht an jenen Gymnasien, die ihn bereits 
begonnen haben, auch fortsetzen zu lassen, und die Unterrichtsbehorden mogen 
ermachtigt werden, die Pflege des Schiilerturnens durch Vereine zu fordem.

Minister Graf Stiirgkli bemerkt zur Aufklarung, dali es nicht angehe, 
wenn auch das Prinzip des obligatorischen Turnens aufgestellt sei, dasselbe sogleich 
iiberall durchzuftihren, weil dies nur nach MaBgabe der vorhandenen Raume, 
Lehrkrafte und Mittel moglich sei. Zu Pessimismus sei kein AnlaiJ vorhanden, 
wenn solche Dinge auch aus verschiedenen Griinden nicht sofort in die Wirklichkeit 
umgesetzt wiirden.
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Die Unterrichtsverwaltung werde nach Mafigabe der finanziellen Situation 
die erforderlichen Mittel ansprechen und es werde gewiii gelingen, die ais 
wiinschenswert erkannten Organisationen zu schaffen, wenn auch nicht gerade 
sprunghaft, so doch allmahlich.

Regierungsrat Dr. Burgerstein bespricht zunachst im AnschlulJ an das 
Referat Piasecki die Luft- und Lichtverhaltnisse an den osterreichischen und 
speziell an den galizischen Mittelschulen.

Seine Erhebungen im Jahre 1898 hatten gezeigt, dafi der durchschnittliche 
Luftkubus fiir mehr ais 93 % der Schiiler iiber 4 w3, betragen habe, und in den 
galizischen Anstalten, wo der Luftkubus im Mittel um 1 m3 geringer war ais in 
allen Schulen iiberhaupt, hatte es nur 8 Zimmer mit einem durchschnittlichen 
Luftkubus unter 4 m3 gegeben. Gegenwartig diirften die Verhaltnisse giinstiger 
sein, da mehrere alte Gebaude durch neue ersetzt seien.

Direktes Himmelslicht hatten damals fast 90 "/L aller Schiilerplatze in ganz 
Osterreich, in Galizien allerdings nur etwa 87 Am ungiinstigsten sei es meist 
in denselben Schulen gewesen, die in Bezug auf Luft schlecht gestellt waren.

Sehr erfreulich sei es, dali gegenwartig in der wichtigen sanitaren Frage 
des Schulbaues das moglichste Entgegenkommen in Aussicht gestellt ware.

Ubrigens sei schon vor 15 Jahren die Beiziehung eines womoglich hygienisch 
geschulten Arztes zum Baukomitee angeordnet worden. Im Hinblick auf einen 
heute vorgebrachten Spezialfall erscheine es aber wiinschenswert, daB auch der 
Turnlehrer beigezogen werde. In den europiiischen Kontinentalstaaten stehe es 
nach Uberzeugung des Redners hinsichtlich der Licht- und Luftverhaltnisse iiber
haupt nicht besser ais in Osterreich.

Bei den korperlichen Ubungen handle es sich vor allem um Zeit und 
Raum. Schon bei den gemeinsamen Beratungen der Wiener Mittelschulvereine, 
sofort nach dem Erscheinen des Erlasses von 1890, waren beide Referenten trotz 
sonstiger Divergenzen darin einig gewesen, dali eine Vereinfachung des 
Lehrstoffes notig sei, um Zeit fiir die Spiele zu gewinnen.

Einer der Referenten (Huemer) habe damals genaue Beobachtungen iiber 
die hausliche Arbeitszeit eines Untergymnasiasten vorgelegt und in der Folgę 
waren auch andere einschlagige Beobachtungen gemacht worden. Die Ergebnisse 
seien recht belehrend, insofern aber nicht beweisend, ais es sich nur um kleine 
Gebiete und kleine Zahlen handle. Sehr wiinschenswert ware es, mit Hilfe der 
Eltern iiber statistisch ausreichende Zahlen mehr zu erfahren. In Schweden sei 
durch Key eine gro ii e Statistik dieser Art durchgefiihrt worden. Dabei hatten 
sich riicksichtlich der Arbeitszeit fiir die Klassendurchschnitte gewaltige Unter- 
schiede ergeben und die durchschnittliche Arbeit iiberhaupt pro Klassenstufe habe 
die vom Ministerium und von einer besonderen Kommission normierten Grenzen 
iiberstiegen. Fiir jede Klassenstufe habe sich aber eine Schule gefunden, in welcher 
mit dem ministeriell festgesetzten Masimum an obligatorischer Arbeit das Lehr- 
ziel erreicht wurde.
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Redner begriiBe daher die Forderung, zwei aufgabenfreie Nachmittage und 
ganzjahrige regelmaBige Kórperpflege, auf was immer fiir einem Gebiete, 
einzufiihren.

Feclitmeister Werdnik findet es dankenswert, dali die Unterrichtsverwaltung 
das Fechten ais Mittel fiir die korperliche Ausbildung anerkannt habe, indem 
sie auch Fechter zur Enąuete herangezogen hatte. Auf Grund seiner 14jahrigen 
Erfahrung mit dem Fechtunterricht der studierenden Jugend stelle Redner den 
Antrag, die probeweise Einfiihrung dieses Unterrichtes an Mittelschulen in Erwagung 
zu ziehen.

Er meine dabei das moderne Fechten, das ohne iibermaBige Kraftanforderung 
oder schadliche Ubermiidung eine harmonische Durchbildung des ganzen Kórpers, 
die Scharfung des Auges und eine Festigung des Charakters anstrebe, zum Unter- 
schied von dem allen Regeln der Kunst widersprechenden wilden Losdreschen, 
wie es leider noch an manchen Orten geiibt werde.

.Aulier diesen Momenten sprachen fiir die Einfiihrung des Fechtens noch zwei 
weitere. Zunachst die allgemeine Wehrpflicht, denn ein waffengewohnter Jiingling 
wiirde dem Heere ungleich bessere Dienste leisten ais jeder andere. Durch die 
Einfiih.rung des modernen Fechtens wiirde ferner dem verrohend wirkenden 
Fechten entgegengearbeitet, dem sich der Absolvent der Mittelschule zu- 
zuwenden pflege.

Die Einfiihrung des modernen Fechtens begegne nach Ansicht des Redners 
keinen sachlichen Schwierigkeiten. Es ermógliche eine Massenunterweisung, daher 
eine vollstandige Ausniitzung der Zeit, und erheische keine kostspieligen Anlagen 
und Gerate. Die vorhandenen Turnsale waren hiefiir in jeder Beziehung ent- 
sprechende Unterrichtslokale, und bei giinstiger Witterung konne der Fecht
unterricht im Freien abgehalten werden, ohne einen gróBeren Platz zu erfordern.

Aus allen diesen Griinden empfehle er die probeweise Einfiihrung des Fechtens 
an den Mittelschulen.

Regierungsrat Wehr erklart es ais eine Pflicht, die Lehramtskandidaten 
zu veranlassen, daB sie sich wahrend der Zeit ihrer Hochschulstudien wenigstens 
einem Zweige der Leibesiibungen widmeten, damit sie ais zukiinftige Mittelschul- 
lehrer ein warmeres Interesse an den beziiglichen Bestrebungen der Jugend an 
den Tag legen kónnten. Je mehr Interesse der Lehrer fiir die korperliche 
Erziehung der Jugend habe, desto gróBeren Nutzen wiirden Jugendspiel und 
Sport der Jugend bringen. Ob es Turnen, Fechten, Bewegungsspiel, Schwimmen 
oder Rudern sei, ware minder wesentlich.

Unter den Leibesiibungen bezeichnet Redner das Turnen ais die Grammatik 
derselben, wahrend die einzelnen Sportiibungen das Anwendungsgebiet dieser 
Grammatik seien. Darum solle man von dem Grundsatze ausgehen: Nicht alles 
fiir jeden aber fiir jeden etwas.

Das moderne Fechten (in Gegensatz zum studentischen Pauken) bilde die 
edelste Form der Gymnastik, die Krone desselben. Handle es sich doch beim 
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modernen Fechten nicht um Verwendung des Krafterohmaterials, sondern um eine 
Mitbeteiligung der intellektuellen Krafte. Das Fechten sei auch eines der 
wirksamsten Schutz- und Heilmittel gegen die Neryositat, denn es diene gleich- 
zeitig zur Schulung der Nerven und zur Kraftbildung. Redner selbst, der erst im 
50. Lebensjahre den Fechtsport kennen gelernt habe, sei hiedurch von einer nicht 
unbedenklichen Neurasthenie geheilt worden. Wiirde das Fechten an den Mittel
schulen gelehrt, so konnte auch aus den Schulen kiinftig ein Stab von Mittelschul- 
lehrern hervorgehen, die der Fechtkunst zugetan sind.

Turnlehrer Professor Glas empfiehlt, das obligate Turnen an den dymna sień 
in beschleunigter Weise einzufiihren, denn das Turnen sei der wichtigste Zweig 
der korperlichen Ausbildung.

Eine dritte Turnstunde sei wiinschenswert, doch mogę sie nur zum 
Turnen, keineswegs aber zum Spiel oder zu theoretischen Belehrungen dienen. 
Neben dem Turnen sollten die Jugendspiele ausgiebig gepflegt werden; diese 
Spiele obligat einzufiihren, ware jedoch verfriiht, solange nicht jede Schule einen 
entsprechenden Spielplatz besitze.

Mit Turnen und Jugendspiel solle die korperliche Ausbildung nicht ersehopft 
sein, yielmehr seien auch alle anderen Zweige der Kórperiibungen von der Schule 
wohlwollend zu fordem, ohne indes in den Schulbetrieb aufgenommen zu werden. 
BloO Marsche waren vielleicht einmal im Monat in jeder Klasse vorzuschreiben.

Bei Neubauten von Mittelschulen ware auf ein Schwimmbad Riicksicht zu 
nehmen und, wo es angeht, ware der Spielplatz oder Schulhof ais Eislaufplatz 
zu yerwenden.

tiberbiirdung und Schadigung des Korpers waren sorgfaltig zu yerhiiten, 
deshalb scheine auch die Beteiligung der Mittelschuljugend an Wettkampfen der 
Sportvereine bedenklich. Das Interesse des Elternhauses fiir die Bestrebungen 
der Schule sei durch Vortrage und durch Aufsatze in den Tageszeitungen zu 
wecken, nicht aber durch offentliche Schaustellungen, die aus yerschiedenen 
Griinden nicht zu billigen seien.

Der Turnbetrieb sei so einzurichten, dal.) das Turnen den Korper starkę, 
die Gesundheit fórdere, die Jugend erziehe und die Lust zu korperlichen Ubungen 
erhalte. Diesen Forderungen entspreche das deutsche Turnen nach der 
SpiefJschen Lehrweise und es mogę dieses Turnen deshalb auch in Zukunft bei- 
behalten werden. Das Maulsche Verfahren passe nicht fiir alle Verhaltnisse und 
Lagen und ware in der Form, wie der Allg. deutsch-osterr. Tumlehreryerein in 
Tan z es einfiihren wolle, mit aller Scharfe abzulehnen, desgleichen das Endziel dieser 
Linzer Lehrweise, die streng taktmaBige Ausfuhrung nicht allein der Freiiibungen, 
sondern auch der Geratiibungen, selbst mit Musikbegleitung in langen Ubungsreihen.

Das schwedische Turnen, das mit seiner Einfórmigkeit und Armut an 
Abwechslung in den Geraten unsere Jugend nicht beftiedige, konne das deutsche 
Turnen nicht ersetzen. Allerdings yerursache es keinen Schaden, wenn einzelne 
schwedische Ubungen vom deutschen Turnen aufgenommen wiirden, oder wenn 
die Rumpftibungen zur Kraftigung der Riickenmuskeln starker betont wiirden.
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Fiir die Revision des Lehrplanes empfiehlt Redner, das Schragbrett 
und den Run dl auf zu streichen, den Schwebebaum wieder aufzunelimen. Weiters 
waren die Ordnungsiibungen auf das geringste und notwendigste Ma(3 zu beschranken, 
bei den Freiiibungen grundsatzlich langere Ubungsreihen zu vermeiden, die 
gekiinstelten Schrittarten seien dem Madchenturnen zu iiberweisen, der Liegestiitz 
sei wieder einzufiibren. Alle Geratiibungen, die nicht gefahrlos ohne Hilfe des 
Lehrers ausgefiihrt werden konnen, seien zu streichen, die Atemubungen in allen 
Klassen einzufiihren.

Zur Weckung der Lust zum Militarstande und zur Vorbereitung fiir den 
Militardienst seien die militarischen Freiiibungen (Gelenkiibungen) und 
die Ubungen im Glied und Zug in den neuen Lehrplan einzureihen. Nach Tun- 
lichkeit sei in allen Klassen der militarische Befebl anzuwenden.

Schlali der Sitzung um 8 Uhr abends.
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Zweiter Verhandlungstag.
11. Janner 1910.

Beginn der Sitzung um 10 Uhl’ vormittags.

Die Beratung iiber die Themen 1 und 2 wird fortgesetzt.

Sektionschef Baron Pidoll: Indem ich mir erlaube, zum Thema 1 das Wort 
zu ergreifen, móchte ich betonen, dal.) alle Fragen der Erziehung und des 
Unterrichtes mit einander in einem innigen Zusammenhange stehen und sich mit 
der Totalitat der jugendlichen Persónlichkeit befassen, daO es daher wohl nicht 
moglich ist, an einem Teile dieses Organismus Anderungen vorzunehmen, ohne 
dadurch zugleich die Funktionen der anderen zu alterieren.

Es werden sich daher bei der Besprechung des vorliegenden Themas gewisse 
Reflektionen auf allgemeine Momente, wie auf die Lehrplane, Lehrpersonen u. dgl. 
nicht ganz vermeiden lassen.

Schon gestern wurde hier eine ganze Reihe von Vorschlagen in beinahe 
yerwirrender Fiille erstattet. Mir erscheint die Frage der korperlichen Betatigung 
der Schuljugend vor allem ais eine erziehliche Frage. Der Herr Unterrichts- 
minister Baron Gautsch hat darauf schon in dem Erlasse vom 15. September 1890 
hingewiesen, welcher sich auf die physische wie auf die padagogische Seite der 
Sache bezieht. Die Unterrichtsverwaltung hat damals insbesondere auch die 
Erwartung ausgesprochen, dali die Lehrer es freudig ubernehmen werden, sich 
haufig unter der Jugend zu bewegen und ihr bei solchen Anlassen naher zu 
treten, ais dies in der Schule der Fali sein kann.

Hienach war damals eigentlich schon eine vollstandige Wendung in der 
ganzen Angelegenheit zu erwarten. Diese ist jedoch nicht eingetreten. Wie wir 
gehbrt haben, waren im Jahre 1909 von 129.512 Mittelschulern 43.982, d. i. 
nahezu 34 %, also mehr ais ein Drittel, Nichtturner. Der Durchschnitt der 
Spieltage pro Jahr und Klasse stellte sich im Jahre 1907 auf 7'8.

In dem Erlasse des Ministeriums vom 13. April 1909 wird betont, dali 
seine diesbezuglichen Anregungen verhaltnismal3ig wenig Erfolg hatten, und 
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ahnliche Urteile horen wir von den Referenten und Korreferenten fiir die gegen- 
wartige Enąuete. Der erwahnte ErlalJ Sr. Exzellenz des Freiherrn von Gantsch 
feiert in diesem Herbste sein 20jahriges Jubilaum. Was wiirde man dazu sagen, 
wenn auf einem anderen Gebiete des Unterrichtes ein so beschrankter und unzu- 
reichender Erfolg erzielt worden ware?

Welches ist heute sozusagen der psychologische Zustand der Frage? Die 
wirksame Basis der korperlichen Erziehung ist das Interesse, welches das 
k. k. Ministerium der Angelegenheit entgegenbringt, weiters die Tatigkeit der 
Turnlehrer sowie einzelner anderer Lehrer — fuhrender Geister, dereń Zahl jedoch 
gering ist, — die Offentlichkeit, welche diese Angelegenheit nicht mehr aus den 
Augen laiJt, endlich unsere Schuljugend selbst. Ohne den EinfluB dieser Faktoren 
ware die ganze Aktion noch immer in Gefahr, im Sande zu verlaufen. Wie die 
Dinge einmal liegen, ist die Durchfuhrung der seinerzeit gegebenen Anregungen 
mehr oder minder dem Zufall anheimgestellt.

Die grolJe Mehrzahl der Mittelschullehrer bewahrt den Jugendspielen gegen- 
iiber eine gewisse Zuriickhaltung geistig-vornehmer Art, welche in verschiedenen 
Umstanden wenigstens zum Teile ihre Begriindung findet. Sie toleriert, um nicht 
zu sagen ignoriert, die Sache, betrachtet sie ais ein Parergon der Schule. Im 
Sinne des Min.-Erl. vom 15. September 1890 stellt sich jedoch die Angelegenheit 
ais ein wichtiges, unersetzlich.es Gebiet erziehlicher Einwirknng auf die Schul
jugend dar.

Heute lastet — von wenigen Ausnahmen abgesehen — alles auf den Turn- 
lehrern, die zwar Ausgezeichnetes leisten, aber doch mehr abseits stehen und 
denen jene Fiille von Beziehungen mangelt, welche den wissenschaftlichen Lehrem 
der Schuljugend gegeniiber zur Verfugnng steht. Dem wissenschaftlichen Lehrer 
aber fehlt mehr oder minder das richtige Verhaltnis zur Sache.

Dies ist z. B. die eigentliche Ursache, warum sich speziell die Obergymnasiasten 
so wenig an dem Jugendspiel beteiligen.

Es ware verfehlt, das Jugendspiel nur vom Standpunkte einer korperlichen 
Ubung zu betrachten, es ist yielmehr ais eine padagogische Angelegenheit 
anzusehen, welche eine intensive Mitwirkung, ich mbchte sagen, die Personlichkeit 
samtlicher Lehrer in Anspruch nimmt.

Es liegt mir selbstyerstandlich ferne, irgend welche Vorwurfe zu erheben. 
Ich habe die gróBte Hochaclitung vor der Tiichtigkeit und Pflichterfullung der 
Mittelschullehrer, aber das darf nicht hindem,. den Tatsachen ins Gesicht zu 
sehen. Neąue ridere neąue deflere res, sed intelligere. Da es sich hier um eine 
allgemeine Erscheinung handelt, so kann die Ursache des gegenwartigen Zustandes 
nicht in den Personen, sondern muli in der Organisation liegen.

Zunachst in auBerlicher Beziehung. Die Lehrer sind uberburdet, sie haben 
zu viel Schiller (Korrekturen), zu viel Stunden. Der gegenwartige Lehrplan lafrt 
ihnen keine Zeit zu anderer ais wissenschaftlicher Inanspruchnahme der Schiller. 
Sie haben ferner mit allerlei unerfreulichen Lokalverhaltnissen, wie Mangel oder 
allzu grolJer Entfernnng von Spielplatzen u. s. w. zu kampfen.

unersetzlich.es
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Allerdings bestehen neben diesen aufóeren auch innere Grunde. Wofiir 

interessiert man sich? Fiir das, was man gelemt, worin man sich betatigt hat. 
Das ist hier eben nicht der Fali. Schon bei den Lehramtskandidaten. Die 
Universitaten bieten denselben eine Reihe wissenschaftlich sehr wertvoller Kollegien, 
aber nicht die fiir ihren praktischen, didaktisch-padagogischen Beruf erforderliche 
abgeschlossene, enzyklopadische Vorbildung.

Hier klafft eine Liicke, welche zu iiberbriicken der Findigkeit oder dem 
Gliick des Lehramtskandidaten, also dem Zufall iiberlassen bleibt.

Auch an der Mittelschule sammelt er keine ausreichenden Erfahrungen oder 
Beobachtungen und erhalt mit Riicksicht auf das friiher bezeichnete geistige 
Milieu, in welches er tritt, auch keine Anregungen. Er fiihlt sich an der Mittel
schule mehr ais Vertreter eines wissenschaftlichen Faches, denn ais Erzieher; 
letzteres muli aber jeder sein, der sich mit der Ausbildung der Jugend be.fai.it. 
Es geht nicht an, die Bildung des Charakters, der Intelligenz von der Fiirsorge 
fur die korperliche Entwicklung zu trennen. Im Zusammenhange damit miii.) nicht 
nur das Wissen und die didaktische Befahigung, sondern die ganze Person des 
Lehrers in Anspruch genommen werden.

Der ganze Lehrer fiir den ganzen Schiiler! Die Mittelschule soli zur 
Erziehungsschule, der Lehrer zum Erzieher werden — dies scheint mir die 
Forderung der Zukunft zu sein. Es ist kein Zufall, dali dieses Postulat bei der 
korperlichen Erziehung der Jugend zur Sprache kommt, denn gerade diese bildet 
eine Quelle von mancherlei padagogischen Entdeckungen und Beobachtungen an 
den Schiilern, die anderswo nicht zu gewinnen sind.

Die Mittelschule hat sich mit Riicksicht auf die Anforderungen, welche sie 
an die Person und die Zeit des Schiilers stellt, auch mit jenen padagogischen 
Belangen, die auBerhalb des eigentlichen Schulunterrichtes liegen, zu befassen. 
Die Frage der korperlichen Ubungen geht daher nicht bloiJ den Turnlehrer, 
sondern den gesamten Lehrkórper an.

Es geniigt demnach nicht, wenn das Ministerium Anregungen und Auf- 
forderungen erlal.it. Diese verjahren mehr oder minder rasch. Es gilt vielmehr so 
tief zu schiirfen, dali wir die Sache organisatorisch an der Wurzel treffen, d. i. das 
Interesse fiir die korperliche Erziehung durch positive MaOnahmen zu erwecken 
und so auszugestalten, da(3 es mit in die persónliche und berufliche Entwicklung 
des Lehrers aufgenommen wird. Zu diesem Behufe miissen wir einen neuen 
Kulturbegriff aufstellen, welchem, wie bei den Griechen und im Cinąuecento, nur 
die gleichmaftige Ausbildung des Willens, des Geistes und des Kórpers entspricht. 
Wir miissen, was die korperliche Erziehung unserer Jugend anlangt, sogar etwas 
iibertreiben, da wir im Vergleiche zu anderen Kulturnationen in diesem Punkte 
viel nachzuholen haben.

Redner stellt nunmehr die folgenden Antrage und bemerkt, dai3 sich dieselben 
zum Teile mit jenen decken, welche bei der im Friihling 1909 von den Vereinen 
fiir Schulreform und Elternbund veranstalteten Enąuete fiir korperliche Erziehung 
beschlossen worden sind.

12
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1. Die Lehramtskandidaten jeder Richtung sind zu verpflichten, gewisse, 
eigens an den Universitaten — eventuell an sonstigen geeigneten Anstalten — 
organisierte Kursę von mindestens einjahriger Dauer zu besuchen, an welchen sie 
die in Betracht kommenden korperlichen Ubungen und Bewegungsspiele theoretisch 
und praktisch kennen lernen. Am Schlusse des Kurses hat jeder Kandidat eine 
tlieoretisch-praktiscbe Priifung abzulegen, dereń Resultat im Lelirbefahigungs- 
zeugnisse anzumerken ist. Ob ein giinstiges Ergebnis derselben einen Teil der 
formellen Befahigung selbst auszumachen habe, mag einer spateren Erwagung 
anheimgestellt bleiben. Es liegt in der weiteren Konseęuenz dieses Antrages, 
daG Kandidaten, welche die physische Eignung fiir die fraglichen korperlichen 
Ubungen nicht besitzen, der Beruf eines Mittelschullehrers nicht zuganglich 
sein wird.

2. In die Lehrverpflichtung samtlicher Mittelschullehrer ist aufzunehmen. 
daB sie an der Leitung der Bewegungsspiele und sonstigen, in Betracht kommenden 
Ubungen bis zu einer gewissen Altersgrenze mitzuwirken haben. Die jiingeren 
Lehrer hatten bei den Jugendspielen selbst mitzuspielen, physisch weniger 
geeignete Lehrpersonen ais Schiedsrichter oder zum mindesten ais Mitglieder der 
Spielkomitees zu fungieren. Der Betrieb der Jugendspiele soli einen fort- 
laufenden (tegenstand der Lehrerkonferenzen bilden und in den Jahresberichten 
erwahnt werden. Den Lelirern ware anlalJlich ihrer Betatigung entweder eine 
entsprechende Restriktion ihrer Lehryerpfiichtung oder Remunerationen zu 
bewilligen, welche eine volle Entschadigung fiir die aufgewendete Zeit darstellen. 
Auch miillte der Begriff der Verantwortung von Schule und Lehrer naher 
prazisiert werden. Einzelne Ungliicksfalle werden bei den Jugendspielen immer 
vorkommen, das laiJt sich leider nicht vbllig vermeiden. Solche Falle bedeuten 
gewissermallen die Pramie, welche fiir die unermellliche Wohltat entrichtet 
werden muli, die der Allgemeinheit durch die ganze Einrichtung erwachst. Die 
Verantwortlichkeit muB also darauf begrenzt werden, dali seitens der betreffenden 
Organe rechtzeitig alle jene Vorkehrungen getroffen werden, welche zur Hintan- 
haltung von Ungliicksfallen iiberhaupt notwendig sind.

3. Fiir die korperlichen Ubungen der Mittelschuljugend (Turnen, Bewegungs
spiele, Sport u. s. w.) sind an Werktagen taglich zwei Stunden zu verwenden. 
Heute ist allerdings fiir eine solche kórperliche Betatigung keine Zeit vorhanden. 
Die geistige Inanspruchnahme der Mittelschuljugend steht gegenwartig ganz 
aulJer Verhaltnis zu dem, was fiir ihre kórperliche Entwicklung geschieht. Man 
sollte iiberhaupt nicht vorerst die objektiven Erfordemisse jedes einzelnen Lelir- 
faches feststellen und nur den Rest an Zeit den iibrigen erziehlichen Belangen 
widmen. Man mii li te vielmehr umgekehrt zunachst konstatieren, dali ein Knabe 
taglich 10, respektive 9 Stunden fiir den Schlaf bedarf. Von den eriibrigenden 
14, respektive 15 Stunden ist ein Drittel fiir geistige Inanspruchnahme, ein 
Drittel fiir physische Betatigung und ein Drittel fiir sonstige Erfordemisse und 
Erholung zu bestimnien. Bei solchem Vorgange wird man das richtige Mall jener Zeit 
finden, die den einzelnen Lehrgegenstanden zugewiesen werden kann. Fiir eine 
entsprechende kórperliche Betatigung der Jugend miissen daher erst die konkreten 
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Grundlagen geschaffen werden. Sie ist nicht moglich, wenn die Schiller taglich 
4 bis 5 Stunden in der Schule verbringen und ebenso viel oder f dieser Zeit 
dem hauslichen Studium widmen miissen.

Es erscheint daher eine erhebliche Reduktion des Schulunterrichtes, insbe- 
sondere auf der Unterstufe, sowie des hauslichen Studiums erforderlich. Letzteres 
hangt wesentlich davon ab, dali die von dem hohen Ministerium gegebene 
Anregung, daG der Lehrstoff móglichst in der Schulzeit erarbeitet werde, 
wirklich durchgefuhrt, d. h. die Zahl der Schiiler jeder einzelnen Klasse zu 
diesem Behufe entsprechend vermindert wird. Dal3 es iibrigens moglich ware, 
z. B. das Lehrziel des heutigen humanistischen Gymnasiums in allem Wesent- 
lichen zu erreichen und zugleich den beziiglich der korperlichen Erziehung und 
sonstiger Belange erhobenen Forderungen zu entsprechen, glaube ich anderswo 
dargetan zu haben. Es kamę nur darauf an, einen Versuch zu machen. Neben 
der Zeitfrage kommt die Platzfrage in Betracht und auch diese ist, wie z. B. in 
Wien, haufig wesentlich eine Zeitfrage.

Nur angesichts der Unmoglichkeit der sofortigen Durchftihrung des Postulats 
von zwei Stunden taglich fiir korperliche Ubungen, demnach interimistisch, waren fiir 
dieselben yorlaufig zwei aufgabenfreie Spielnachmittage in der Woche zu bestimmen, 
in welche jedoch die vorgeschlagene dritte obligate Turnstunde nicht einzubeziehen 
ist. Diese Spielnachmittage, respektive die Bewegungsspiele selbst, mufiten obligat 
sein, wie dies seinerzeit von Gutsmuths in Schnepfental und in neuerer Zeit von 
der Theresianischen Akademie in Wien eingefiihrt worden ist. Letztere Anstalt 
hat Anfang September 1890 eine Anzahl ihrer Prafekten (Erzieher) nach Gorlitz 
in PreuBisch-Schlesien zu den von dem bekannten Fachmann Direktor Dr. Eitner 
veranstalteten Spielkursen fur Lehrer entsendet. Nachdem sie sich dort theoretisch 
und praktisch mit den Jugendspielen vertraut gemacht hatten, wurden die Spiele 
unter ihrer Anleitung von samtlichen Erziehern der Akademie in der Anstalt 
selbst praktisch eingeiibt und, nachdem sie so, sowohl was Kennen ais Konnen 
anlangt, in dereń padagogischen Besitz iibergegangen waren, nunmehr an die 
obligate Einfiihrung dieser Spiele fiir die Zbglinge der Akademie geschritten.

Freilich darf man sich bei einer solchen MalJregel nicht mit einer bloBen 
Obligaterklarung der Spiele und etwaigen Strafsanktionen begniigen. Alle 
Beteiligten miissen yielmehr die jungen Leute iiber Wert und Reiz der Spiele 
belehren, sie aufmuntern, mitwirken, soweit ais moglich selbst mitspielen, Preise, 
Belohnungen — z. B. Ausfliige — fiir tiichtiges Spielen bestimmen, kurz ihre 
Person daftir einsetzen.

Wenn sich die Bewegungsspiele einmal auf diese Weise bei der Jugend 
wirklich eingebiirgert haben, dann wird man einer Obligaterklarung iiberhaupt 
entbehren konnen. Nicht zu spielen wird dann eine Schande oder eine Strafe sein.

4. Zur Aneiferung der Initiatiye und spontanen Betatigung der Jugend 
waren Spielkomitees aus Lehrern und Schiilern zu bilden, denen die Organisation 
und Aktiyierung der Bewegungsspiele und sonst in Betracht kommenden Ubungen 
zufiele.

12*
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5. Zur weiteren Forderung wiirden auch Wettspiele, (Wander-) Preise und
6. die Griindung von Elternvereinigungen beitragen, durch welche auch in 

dieser Beziehung ein engerer Kontakt zwischen Schule und Elternhaus geschaffen, 
der Sache der korperlichen Erziehung die moralische und materielle Unterstiitzung 
der Angehorigen der Schiller gesichert werden konnte.

Letztere karne insbesondere bei der Gewinnung von Spielplatzen, der 
Beschaffung von Spielreąuisiten u. s. w. in Betracht. Das Beispiel anderer Lander, 
wie Englands, der Vereinigten Staaten, zeigt, was private Initiative und Hilfe 
in solchen Dingen zu leisten vermag. Bei uns erwartet das Publikum alles vom 
Staate; wenn dieser nicht in der Lagę ist, etwas zu tun, glaubt man, dali iiber- 
haupt nichts geschehen konne, anstatt selbst etwas zu schaffen.

7. Die Kandidaten des Lehramtes des Turnens haben ihre Ausbildung an 
der Universitat (philos. Fakultat) zu erhalten. Wenn, wie vorgeschlagen, das 
Turnen ais Hauptfach, in Verbindung mit einem wissenschaftlichen Gegenstand e 
ais zweitem Hauptfach, eine eigene Priifungsgruppe im Rahmen der Lehrbefahigung 
fiir Mittelschulen bildet, dann werden sich auch mehr Lehrer der wissenschaft
lichen Facher an dem Turnunterrichte betatigen. Auch der Antrag auf Bestellung 
von Fachinspektoren fiir Turnen, respektive fiir die korperliche Erziehung der 
Schiiler iiberhaupt, von Schularzten, sowie auf Errichtung einer Abteilung fiir 
korperliche Erziehung im Ministerium fiir Kultus und Unterricht kann nur unter- 
stiitzt werden.

8. Anlangend die statistischen Ausweise der Mittelschulen, so geniigt es 
nicht, darzulegen, wie viele „Spielgelegenheiten“ den Schiilern iiberhaupt seitens 
einer Anstalt geboten wurden; man mu!3 vielmehr erfahren, wie viele Tage und 
wie viele Stunden jede Klasse im Jahre spielt und wie viele Schiiler (absolut 
und perzentuell) an diesen Spielen tatsachlich teilnehmen. W as die anderen Ubungen 
anbelangt, wie Schwimmen, Rudern, Rodeln u. dergl., so sollten sie nur darni in 
den Ausweisen erscheinen, wenn sie unter dauemder Ingerenz der Schule statt- 
finden und daher in den Plan der korperlichen Erziehung aufgenommen sind.

9. Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir der Meinung Ausdruck zu geben, 
daB auf der Unterstufe eine .richtige Unterrichtsstunde hochstens 45 Minuten 
dauern, dali auf die erste Lektion eine viertelstiindige, auf die weiteren eine 
langere Pause — bis zu einer halben Stunde — folgen soli. Auch die Ferien 
sollten gleichmafliger iiber das ganze Schnljahr verteilt werden, die Hauptferien 
hochstens sechs Wochen dauern, dafur die Weihnachts- und Osterferien 
entsprechend verlangert werden. In Jahren, in welchen wie 1910 die Osterferien 
schon im Marz enden, waren die von der Kirche fiir die religiosen Ubungen 
bestimmten Tage fiir diese zu reservieren, dann hatte aber der Schulunterricht 
wieder einzusetzen und wiirden die Ferien an einem, unserem Klima entsprechenden 
fixen Termine, etwa am 15. April, ais Friihlingsferien beginnen.

Was die Bewegungsspiele anbelangt, so bilden sie einen dem Turnen gleich- 
berechtigten Gegenstand der korperlichen Erziehung und eine unentbehrliche 
Erganzung desselben. Auf der Unterstufe kommt ihnen sogar eine groOere 
Bedeutung zu ais dem Turnen. Ais Yorziige der Bewegungsspiele konnen die
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folgenden angefiihrt werden. Sie sind das beste Mittel zur Forderung des Kreis- 
laufes und der Atmung; sie ermóglichen eine allseitige Betatigung der Jugend 
in freier Luft, entsprechen dem der Jugend der Unterstufe eigentiimlichen Spiel- 
triebe, ihrem Drange nach Freiheit und Ortsbewegung.

Sie haben iiberdies eine groBe erziehliche Bedeutung, welche, wie erwahnt, 
bereits in dem Ministerialerlasse vom 15. September 1890 gewiirdigt worden ist.

Redner zitiert hiefiir Ausspriiche von Breul und Findlay, die auf den gro Ben 
EinfluB hingewiesen haben, welchen die Bewegungsspiele auf die Intelligenz und W illens- 
kraft der Schiiler nach den in England gemach ten Erfahrnngen ausiiben, und hebt 
sodann den erziehlichen Wert hervor, welcher den Spielen und sonstigen korper- 
lichen Ubungen in sexueller Beziehung sowie ais ein Mittel, den Egoismus zu 
bekampfen und den Gemeinsinn zu fórdern, zukommt. Redner gibt hierauf eine 
kurze Darstellung der Organisation und des Betriebes der Jugendspiele an der 
englischen Public Schools, erwahnt hiebei, daB man dort, wo dies tunlich erscheint, 
den Unterricht auch in den Dienst sozialer Fiirsorge — z. B. Rettungsiibungen 
beim Schwimmunterricht, Feuerwehren u. s. w. — stellt und schildert schlieBlich 
die militarischen Abteilungen (Rifle-Corps) und dereń Exerzitien.

Die Pflege und Bliite der korperlichen Spiele und Ubungen der Jugend an 
den englischen Schulen ist ein kunstvoller Aufbau, welcher ebensowohl durch 
den Aufwand groBartiger materieller Mittel ais auch durch die hingebungsvolle, 
tatkraftige Mitwirkung der beteiligten Organe erhalten wird. Eine Erziehungs- 
und Unterrichtsanstalt, welche denselben nicht die erforderliche Aufmerksamkeit 
und Pflege zuwendete, kónnte dort nicht bestehen. Redner erwahnt weiters 
ruhmend der Tatigkeit des Griinders der deutschen Land-Erziehungsheime 
Dr. Hermann Li et z, welcher seit 1898 die von ihm ais richtig erkannten Grund- 
satze der korperlichen Erziehung zielbewuBt und erfolgreich durchgefiihrt hat. 
Die Frage der korperlichen Ausbildung scheint zunachst eine Spezialfrage zu 
sein, sie beriilirt jedoch allgemeine, grundlegende Aufgaben der Organisation des 
ganzen Erziehungswerkes. Ais das wichtigste und wesentlichste Problem hat sich 
auch in dieser Beziehung jenes herausgestellt, welches die Gestaltung des 
Gymnasiums, des Realgymnasiums und der Realschnle zur Erziehungsschule 
betrifft. Redner stellt schlieBlich an Seine Exzellenz den Herrn Unterrichts- 
minister die Bitte, in diesem Sinne zu wirken, und versichert, daB Seiner 
Exzellenz hiefiir eine Legion jetzt latenter Lehr- nnd Erziehungskrafte zur Ver- 
fiigung stehen wiirden. Trotz aller Schwierigkeiten und Bedenken wiirde Seine 
Exzellenz auf diesem Wege alle moralischen, intellektuellen und materiellen 
Faktoren an seiner Seite haben, den kommenden Gfenerationen und damit unserem 
herrlichen Vaterlande unabsehbaren Segen zu bringen und zugleich der Schirmherr 
und Begliicker der Jugend sein.

Schulrat Lechner stellt zur formalen Geschaftsbehandlung den Antrag, 
daB mit Riicksicht auf die groBe Zahl der vorgemerkten Redner die Redezeit 
auf 10 Minuten’beschrankt werde.

Der Antrag wird angenommen.
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Professor von Boberskyj bemerkt, sein Vorredner habe von Englands Ein- 
richtungen gesprochen, in diesem Lande seien aber die Verhaltnisse ganz andere 
ais in Osterreich. Man móge nur Antrage im Rahmen des Erreichbaren stellen; 
statt Zauberschlosser zu bauen, miisse man sich den in Osterreich bestehenden 
Verhaltnissen anpassen. Er werde auf Grund seiner lOjahrigen Erfahrung ais 
Turnlehrer auch nur praktische Vorschlage machen; er werde sie aber schriftlich 
vorlegen und sich deshalb jetzt auf das Wichtigste und Neue beschranken.

Eigentlich seien bei uns hinsichtlich der korperlichen Ausbildung alle Vor- 
schriften schon vorhanden, so daB es sich nur um die praktische Ausfuhrung 
handle. Es sei auch schon viel geschehen, man sei aber zu ungeduldig, so z. B. in 
betreff der Sportpflege. Die Sportbewegung sei indes bei uns gar nicht so alt 
und gerade auf diesem Gebiete brauche man viel Geduld.

Beziiglich des schwedischen Turnens erinnere er daran, daB Erankreich seit 
1887 und Deutschland seit 1900 Vertreter nach Schweden entsendet hatten und beide 
Lander, die doch sonst Gegner seien, hatten ihre Lehrplane nach schwedischem Muster 
geandert und anderten sie heute noch. Nur wir in Osterreich, die wir Freunde der 
Franzosen und der Deutschen seien, wollten das schwedische Turnen nicht beachten. 
Es handle sich iibrigens nicht darum, ob schwedische oder deutsche Ubungen vor- 
genommen wiirden, sondern darum, den Turnunterricht auf eine wissenschaftliche 
Grundlage zu stellen. Um die Methode handle es sich. Deshalb brauche man noch 
nicht alle schwedischen Gerate einzufiihren, aber man miisse nach einer modernen 
Methode der „Kdrperkultur" streben. Die Praktiker hatten indes nicht Zeit, sich 
damit zu beschaftigen, es miisse daher eine Zentralstelle, beziehungsweise eine 
Sektion im Unterrichtsministerium geschaffen werden, die alles auszuarbeiten 
hatte.

Redner regt an, jeder Lehramtskandidat solle den Beweis zu erbringen haben, 
daB er einen Spielkurs besucht und sechs Semester lang regelmaBig getumt habe. 
Die Schiller eines jeden Gymnasiums sollten sich zu einem Sportklub vereinigen 
und ein eigenes Sportzimmer fur Zusammenkiinfte zur Beratung der Programme 
ihrer Spiele und Sporte haben. Aus den Spielbeitragen konnten die Kosten eines 
Trainers bestritten werden, gute Mannschaften anderer Mittelschulen sollten ein- 
geladen werden, damit sie gutes FuBball-, Torball- und Schlagballspiel zeigten. 
Jede Mittelschule sollte ihre eigenen olympischen Spiele veranstalten, um dadurch 
die Schiller anzuregen und auch im Publikum das Interesse fiir korperliche 
Erziehung zu wecken. Jedes Gymnasium miisse seinen eigenen Spielplatz haben. 
Die Mittelschulen sollten daher, wenn nicht die entsprechenden finanziellen Mittel 
von der Regierung zur Verfiigung gestellt werden konnten, zur Selbsthilfe greifen. 
Man miisse von den Spielbeitragen einen Teil fiir die Anschaffung eines Spiel- 
platzes ersparen und konne auch bei Gelegenheit der olympischen Gymnasial- 
spiele beim Publikum Spenden sammeln. • In kleineren Stadten miiBte es bei den 
billigeren Grundpreisen auf diese Weise jeder Mittelschule leicht moglich sein, 
einen Spielplatz von mindestens 10.000 Quadratmeter zu erwerben. Keine Mittel
schule sollte eher ruhen, bevor sie nicht in den Besitz eines solcken Spielplatzes 
gekommen sei. Den Turnunterricht betreffend, verwies Redner darauf, dali den 
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Schiilern ein System von Zimmeriibungen fiir ihr ganzes Leben beigebracht werden 
sollte, damit sie noch im Alter aus dem im Gymnasium erlernten Turnen einen 
Yorteil zu ziehen vermochten.

Professor Dr. G. Guth betont die Notwendigkeit der Gleichstellung der Turn
lehrer mit den iibrigen Mitgliedern des Lehrkórpers und jene der korperlichen 
Erziehung mit dem wissenschaftlichen Unterrichte. Das Ansehen eines Gegenstandes 
bestimme ja den Erfolg. Noch immer gabe es leider in den Lehrkorpem Feinde 
der korperlichen Erziehung. Redner empfehle auch die Schaffung einer besonderen 
Sektion fur die korperliche Erziehung bei den betreffenden Landesschulbehdrden, 
beziehungsweise im Unterrichtsministerium.

Die Unterrichtspausen erfuUten nicht den beabsichtigten Zweck, denn 
entweder bleibe der Lehrer iiber das Glockenzeichen hinaus in der Klasse oder 
die Schiiler befassen sich auf den Gangen mit der Vorbereitung fiir die nachste 
Stunde, so dal.) von einer eigentlichen Erholung nicht die Rede sein konne. 
Redner wiirde auch vor einer weiteren Abkiirzung der Unterrichtsstunden am 
spateren Vormittag nicht zuriickschrecken, da es ja nicht so sehr auf die Dauer 
ais auf die Intensitat des Unterrichtes ankomme.

Redner dankt dem Unterrichtsministerium fiir die Forderung der olympischen 
Spiele und regt an, den Mittel schiilern zu diesem Behufe eine weitergehende 
Beteiligung in den Sportvereinen zu gestatten. Es empfehle sich, daB auch 
Ósterreich bei den intemationalen Meetings zeige, wie weit man hier in der 
korperlichen Ausbildung yorgeschritten sei.

Weiter schildert Redner, in welcher Art und Weise der Klub der bóhmischen 
Touristen die Ferialreisen der Schiiler unterstiitzt und er quittiere auch mit 
besonderem Danke das in dieser Hinsicht von der Schulverwaltung betatigte 
Wohlwollen. Die Auslagen bei diesen Ausfliigen wiirden aber zum Teil aus den 
Spielfonds bestritten, und dadurch wiirde das Honorar der Turnlehrer yerkiirzt. 
Da aber die Schiileransfliige den Turnlehrern neue Pflichten und Yerantwort- 
lichkeiten auferlegten, sollten sie im Gegenteil dafiir honoriert werden; ebenso 
auch die an den Schiilerausfliigen sich betatigenden anderen Professoren und 
Lehrer.

SchlieBlich empfahl Redner die Einfiihrung des Reitsportes in den Schulen, 
was wenigstens in jenen Stadten, wo Kayallerie-Garnisonen lagen, keinen uniiber- 
windlichen Hindernissen begegnen diirfte.

Landtagsabgeordneter llirth erklart, den Standpunkt des Turnkreises Deutsch- 
Osterreich, dem 710 Turnyereine mit 70.000 Mitgliedern angehbren, zu vertreten. 
Er fasse das deutsclie Turnen ais etwas dem deutschen Volke Eigentumliches 
auf, wie jede korperliche Ubung den Charakter jenes Volkes annehme, von 
dem sie ausgegangen sei. Die deutschen Turner pflegen daher das deutsche 
Turnen ais etwas Yolkstiimliches und kónnten darauf nicht yerzichten. Das 
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schwedisclie Turnen sei zwar auch etwas Germanisches, doch etwas Grund- 
verschiedenes. Einzelnes daraus werde man annehmen, soweit es sich ais gut 
erweisen werde, im iibrigen aber werde man nnr das deutsche Turnen pflegen. 
Den Ausfiihrungen des Freiherrn von Gautsch, des Abgeordneten Si lb er er, 
dann des Hofrates Hueppe und des Sektionschefs Baron Pi doli konne er voll- 
inhaltlich beistimmen. Im einzelnen hebe er nur besonders hervor, daB jeder 
Mittelschullehrer schon ais Lehramtskandidat auf der Unive.rsitat kórperliche 
Ubungen pflegen sollte. — Auch den gedrnckten Referaten stimme er im GroBen 
und Ganzen zu, nur gegen die Bemerkung im Berichte des Direktor Lukas auf 
Seite 65, miisse er Stellung nehmen. Es heiBe dort: „Das Scliablonenhafte dieser 
(Maulschen) Unterrichtsweise zeigt sich besonders bei den Freiiibungen, zwischen 
welche stets ganz lappische Ordnungsiibungen eingeschaltet werden, die den Zweck 
haben, dem Zuschauer eine ununterbrochene Bewegung der Masse vorzutauschen.“ 
Nach seiner Ansicht sei die Maul’sche Methode die Vollendung des 
SpieB’schen Turnens.

Die kórperliche Erziehung in Osterreich habe derzeit noch kein festes 
Fundament, sei vielmehr auf Schwimmsand aufgebaut. Die Turnlehrer seien nicht 
geniigend ausgebildet, die Turnvereine waren in ihrem Bestreben, das Schul- 
turnen zu heben, vom Staate nicht hinreichend unterstiitzt worden. Die Turn- 
vereine stellten sich aber nach wie vor der Schule zur Verfiigung und verlangten 
von der Unterrichtsverwaltung nichts ais in ihrer Tatigkeit nicht durch den 
Bureaukratismus gehemmt zu werden. Ferner solle die Staatsverwaltung die 
Schulerhalter dazu verhalten, den Schulen die nótigen, mehrfachen Gerate zu 
verschaffen, allgemein aber solle der Grundsat.z gelten: Keine Schule ohne Tum- 
halle, ohne Turn- und ohne Spielplatz.

Turnlehrer Karasek weist darauf hin, daB die steigende Nervositat und die 
immer haufiger vorkommenden Schiilerselbstmorde laute Mahnrufe seien, daB in 
der korperlichen Erziehung der Jugend Wandel geschaflen werden miisse. GewiB 
wurde die Nervositat der Schiiler nicht, wie vielfach behauptet wurde, allein durch 
die geistige Uberbiirdung verursacht, sondern es wirkten auch andere Faktoren 
mit, die sich ais Erscheinungen des gesamten heutigen Lebens darstellen, dennoch 
sei die Schule berufen an der Bekampfung mitzuwirken, da es sonst nach kurzer 
Zeit keine Jugend gabe, welche den Anforderungen der Schule selbst nacli- 
kommen kónnte.

Mit der korperlichen Erziehung der Jugend ware es besser bestellt, wenn 
die Anordnungen der Unterrichtsverwaltung immer richtig verstanden und durch- 
gefiihrt werden wiirden, und wenn die Direktoren und Lehrer hiefur begeistert 
waren. Die Schulorgane seien auch oft dariiber im Zweifel, ob dies oder jenes 
geschehen diirfe oder nicht; es ware daher sehr zweckmaBig, wenn das Unter- 
richtsministerium periodisch, etwa alle drei Jahre, eine auf statistische Daten 
sich griindende iibersichtliche Darstellung des korperlichen Erziehungswesens ver- 
óffentlichen und allen Direktoren zusenden wiirde; dies wiirde gewiB auch 
ein Ansporn fiir diejenigen Anstalten sein, welche in dieser Beziehung noch 
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zuriickstelien. Wichtig sei es, daB <lie Schiller wahrend der Pausen in richtiger 
Weise seitens der beaufsichtigenden Lehrer zu korperlichen Ubungen herangezogen 
werden, statt dala sie untatig in der Klasse oder im Hofe lierumstehen. Das 
Wort „Sport^ bedeute leider fiir manchen Direktor und Lehrer noch etwas 
Schreckliches und es gereiche an einzelnen Anstalten den Schiilern zum Nach- 
teil, wenn sie sich mit dem Sport befassen.

Das Jugendspiel und der Jugendsport mit seinen Wettkampfen gebe jedoch 
der Schule auch ein machtiges padagogisches Mittel in die Hand. Durch die 
Anordnung, daB zu den Wettkampfen nur jene Schiller zugelassen werden, die 
ihre Pflicht auch in anderen Fachem erfiillten, konnten auch weniger fleiBige 
Schiller zu grbBerem Eifer angespornt werden. Es konne nachgewiesen werden, 
daB die sporttreibenden Schiller wenigstens dasselbe, wenn nicht mehr, in dem 
wissenschaftlichen Unterrichte leisteten ais die iibrigen, nicht sporttreibenden 
Schiller.

Redner wendet sich weiters gegen den Vorwurf, daB das Turnen ermiide 
oder die geistigen Fahigkeiten herabsetzt; wie so oft im Leben hangę es auch 
hier davon ab, wo und wie es geschehe. Neben dem gesundheitlichen Zwecke 
habe das Turnen auch eine allgemein padagogische Bedeutung, denn es solle 
Gewandtheit, Mut, Ausdauer und Ordnungsliebe beibringen und so zur Entwick
lung geistiger Gewecktheit, zur Festigung des Charakters und zu anstandigem 
Benehmen erziehen. Es miisse endlich auch den Sport zum Teil korrigieren, da 
bei einzelnen Sportiibungen eine schlechte Korperhaltung zu bemerken sei.

Turnlehrer Dostał empfiehlt zunachst zur Unterbrechung des langandauernden 
gesundheitsschadlichen Sitzens in der Schule Kbrperilbungen von kurzer Dauer in 
jeder Unterrichtsstunde, die hauptsachlich der Verkriimmung der Wirbelsaule 
entgegen zu wirken hatten. Mit der Einfiihrung des Turnunterrichtes solle, man 
nicht warten, bis die Schulen Turnsale haben wiirden. In jeder Schule ohne 
Turnsaal solle vorlaufig wenigstens ein Lehrzimmer hygienisch eingerichtet und 
mit den einfachsten Geraten, vor allem mit einem Querbaum versehen werden, 
welcher die meisten lehrplanmaBigen Ubungen und zwar mit vielen Schiilern 
gleichzeitig vorzunehmen gestatte. An der fensterlosen Seite dieser Schulhauser 
sei eine offene Holzveranda mit den notigen Turngeraten herzustellen, die in der 
warmen Jahreszeit bei jeder Witterung beniitzt werden konne.

Redner bespricht sodann das schwedische Turnen auf Grund seiner 
Wahmehmungen bei einem Kursę in Lund, den er mit Unterstiitzung der Unter- 
richtsbehorde mitgemacht hat. Er hebt die rationelle Betriebsweise bei diesem 
Turnsystem speziell durch den Hinweis auf die Anordnung der Freiiibungen in 
demselben hervor, und daB dort stets die Form der Ausfuhrung in den 
Vordergrund trete. DaB man sich Schweden zum Beispiel nehmen komie, zeige auch 
die Ausbildung der Turnlehrer in diesem Lande, die sich auf 2—3 Jahre bei taglich 
secłisstiindiger Arbeitszeit erstrecke, wahrend sich bei uns Stimmen dafiir erheben, 
daB man die Ausbildung in 6 Monaten bewerkstelligen konnte.
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Die gegen das schwedische Turnen erhobenen Vorwiirfe der Langweiligkeit 
seien nicht richtig, da alle Schiiler fortwahrend beschaftigt seien; Langweile 
konne aber beim deutschen Schulturnen vorkommen, wenn die Schiiler lange 
herumstehen, bevor sie zur Ubung an ein Gerat kamen. Die Anschuldigungen 
gegen die schwedische Gymnastik entsprangen meist der Unkenntnis wie auch 
dem Umstande, daB das Vereinsturnen und das Schulturnen nicht auseinander 
gehalten wiirden. So habe Dr. Schmidt in Bonn nachgewiesen, daB die Gelehrten, 
die seinerzeit in Deutschland gegen die schwedische Gymnastik entschieden hatten, 
dieselbe nicht geniigend kannten. Man habe es aber jederzeit fiir gut erklart, dies 
und jenes aus dem schwedischen Turnen heriiberzunehmen, und damit habe man 
sich eigentlich bereits fiir dieses System erklart.

Redner verlangt schlieBlich Laufen in jeder Turnstunde, hygienische Zustande 
vorausgesetzt, und Betonung der Bein- und Rumpftatigkeit gegeniiber den Arm- 
iibungen. Unser Turnen miisse femer mehr natiirliche Gymnastik werden und sieli 
einfacher Gerate bedienen. Der verlangte Rhythmus beim Turnen habe keine 
Berechtigung.

Landtagsabgeordneter Lipka fiihrt aus, dali das herrliche Ziel, dem alle 
zustrebten, nur auf einem weiten Wege und unter Zuhilfenahme aller Krafte zu 
erreichen sein werde, es diirfe daher keine Sonderung zwischen Mittelschul- 
lehrern, Turnlehrern und Volksschullehrern eintreten. Was bisher an kórperlicher 
Erziehung geleistet worden sei, ware zum grdf.iten Teil eben das Verdienst der 
Volksschullehrer und Turnlehrer. Es geniige auch nicht, die korperliche Erziehung 
auf die Mittelschule zu beschranken, auch die unteren Volksschichten miiBten iiber 
korperliche Tiichtigkeit, sittliche Kraft, groBere Energie verfiigen.

Redner wendet sich weiters gegen den Vorwurf der Turn- und Sportfeind- 
lichkeit, welcher den Mittelschullehrem im Referate gemacht worden sei, erortert 
die Grunde, warum die Mittelschull^hrer in so geringem MaBe an der kbrper- 
lichen Erziehung der Jugend mitwirkten, und empfiehlt zur Verbesserung dieser 
Verhaltnisse die Forderung einer entsprechenden Ausbildung der Lehramtskandi
daten durch ausgiebige materielle Unterstiitzungen. Wenn iibrigens auch viele 
Lehrkrafte die Priifung ais Turnlehrer machen wiirden, so wiirden es doch viele 
vorziehen, nicht den Tumunterricht zu erteilen, weil dies ein Beruf fiir sich sei, 
der die ganze Kraft eines Mannes erfordere wie alle anderen Fachberufe. Der Turn
lehrer sei eben keine Hilfskraft, sondern die erste Kraft an der Schule. Es sollte 
auch Turnen nicht ais letzter Gegenstand im Zeugnis stehen, auf den deshalb mit 
Geringschatzung herabgeblickt werde. Die Unterrichtsverwaltung miisse trachten, 
daB die Turnlehrer entsprechend gestellt seien.

Redner wundere sich, daB schon jetzt, wo die korperliche Erziehung doch 
noch erst in den Anfangen stehe, Turninspektoren und arztliche Landesinspek- 
toren fiir die Turnlehrer verlangt wiirden, und wendet sich iiberhaupt sehr 
entschieden gegen das allzuviele Kontrollieren der Tatigkeit des Lehrers auf allen 
Gebieten, welche diese zur Taglohnerarbeit degradiere. Dem Lehrer miisse man 
mehr Freiheit gewahren.
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Nach Anschauung des Redners konne die ganze Frage der korperlichen 
Erziehung nicht ohne die Volksschullehrer gelost werden, und es habe ihn daher 
unangenehm beriihrt, eine geringschatzende Bemerkung iiber die Volksschullehrer 
in einem Referate bemerkt zu haben. Er miisse sich gegen diese Anschauung 
aussprechen, zumal das, was bisher an korperlicher Erziehung geleistet worden, 
zum allergroBten Teile eben das Verdienst der Volksschullehrer sei. Von Mittel- 
schullehrern hingegen habe man da wenig gefunden. Das Ziel konne nur erreicht 
werden, wenn wir alle gewannen, alle versammelten, die fiir die Sache seien, 
und niemanden abstóBen.

Hofrat Dr. Rieger stellt fest, daB man allgemein zur Uberzeugung 
gekommen sei, daB eine Verbesserung der korperlichen Ausbildung der gesamten 
Schuljugend nicht nur wiinschenswert, sondern notwendig ware. Sicherlich wiirden 
die gegebenen Anregungen und Aufklarungen von allen Jugendfreunden beriick- 
sichtigt werden. Allein sie enthielten so viele neue Forderungen, daB vorerst an 
Stelle des jetzigen, auf den Erwerb eines Maximums von positirem Wissen 
abzielenden Begriffes geistiger Bildung ein neuer Kulturbegriff geschaffen werden 
miisse. Man habe auch unsere bestehenden Institutionen angegriffen, dabei aber 
iibersehen, daB die Lehrer nur Exekutivorgane ihrer Zeit seien. Und doch solle 
inzwischen auf dem von dem Vorsitzenden gekennzeichneten Fundamente, das 
Hofrat Hueppe ais sichere Basis anerkannt habe, gebaut werden. Den festesten 
Bestandteil dieser Grundlage biete die Berufsliebe und der Berufseifer des Lehr- 
standes, dessen stille schaffende Arbeit nicht in die Offentlichkeit dringe. Wenn 
man die Lehrerschaft durch Vertrauen gewinne, werde sie sich den Aufgaben 
einer neuen Schulorganisation ebenso hingebungsvoll wie der bisherigen widmen. 
Im Vertrauen zu dieser Lehrerschaft liege die beste Biirgschaft fiir den yollen 
Erfolg aller Bestrebungen auf dem Gebiete der Erziehung, da die richtige 
Funktion der Bildungsarbeit ais eine Kulturarbeit sich darstelle, die man nicht 
unterschatzen mogę.

F. M. L. Ritter von Bockenheim ergreift das Wort zu einer kurzeń tat- 
sachlichen Berichtigung:

Es sei in den Verhandlungen wiederholt bemerkt worden, daB seitens des 
Militars manches vertuscht werde und insbesondere die Daten hinsichtlich der 
Untauglichkeit von Absolventen der Mittelschule nicht entsprechend mitgeteilt 
wiirden. Dem sei nicht so, es finde sich yielmehr ein Hinweis auf diesen Gegen- 
stand auf Seite 103 der yorgelegten Referate und man gestehe auch ruhig ein, 
daB die Tauglichkeitsziffem znruckgehen. Die genauen Ziffern hieriiber seien im 
militarstatistischen Jahrbuch enthalten, man habe allerdings keine besondere Freude 
an diesem wenig giinstigen Ergebnis und spreche daher nicht ohne Notwendigkeit 
davon. Eine Detaillierung der Ziffern sei iiberflussig erschienen, da in dem Referate 
durchaus nicht beabsichtigt worden sei, die Schule anzuklagen, sondern wie 
yon^anderer Seite beriihrt. wurde, auch soziale Verhaltnisse Ursachen dieser 
unangenehmen Erscheinung seien. Hier werde nur deswegen davon gesprochen, 
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weil das Militar die Schule fur eine grolJe Macht halte, die vielleicht in dieser 
Sache vorbeugend helfen konne und weil durch manche Verbesserung im Schul- 
betriebe auch dem Militar wesentlich geniitzt wurde.

Der Yorsitzende teilt mit, dali keine weiteren Redner zu den Themen 
1 und 2 vorgemerkt seien. Es erhalten nunmehr die Referenten und Kor- 
referenten das Schluliwort.

Referent Lukas spricht. zunachst den Wunsch aus, da!3 kiinftighin bei 
Neubauten Fehler, wie sie bisher hinsichtlich der Turnraume vorgekommen seien, 
yermieden wiirden, ferner, dali die bestehenden Turnsale verbessert und nicht 
entsprechende wenn notig auch gesperrt werden mógen. — Aus den Verhand- 
lungen gehe hervor, dali das Turnen wohl auch femerhin die Grundlage der 
korperlichen Erziehung zu bleiben habe, jedoch nach vielen Richtungen hin einer 
Erganzung bediirfe. Fiir die Einfiihrung einer dritten Stunde konne er nicht 
eintreten. Redner befiirwortet schlielilich die Errichtung einer Sektion fiir 
kórperliche Erziehung im Ministerium fiir Kultus und Unterricht.

Korreferent Klenka meint, dali die vorgeschriebenen Konferenzen, betreffend 
die korperlichen Ubungen nicht erst im Monat Dezember, sondern zu Beginn 
jedes Schuljahres stattfinden sollten. Ferner solle angeordnet werden, dali auch in 
den iibrigen Konferenzen der korperlichen Erziehung Aufmerksamkeit geschenkt 
werde.

Die statistischen Daten in den Jahresprogrammen, die gegenwartig nicht 
einheitlich seien, sollten kiinftighin nach einem bestimmten, von der Unterrichts- 
verwaltung vorgeschriebenen Formulare verfalit werden, damit sie eine sichere 
Grundlage fiir die Statistik bieten kónnten. Weiter verlange Redner die Erlassung 
von naheren Vorschriften fiir den Bau von Schulhausern, Turnsalen und Schulhófen 
unter Fixierung eines Mindestmalies hinsichtlich dereń GrolJe fiir den Turnsaal, 
z. B. 200 Quadratmeter. Durch besondere Landesgesetze sollte bestimmt werden, 
dali jede Schule einen Spielplatz von bestimmtem FlachenausmaBe haben miisse. 
Redner bekennt sich ais Anhanger des schwedischen Turnens. Wenn dieses auch 
nicht ganz unverandert zu uns heriiber genommen werden solle, so móge man 
doch das Gute daraus entnehmen und nnseren Lehrplanen einfiigen. Vielfach 
konne man es auch an unseren Geraten iiben.

Universitatsdozent Dr. Piasecki schlieOt sich seinem Vo.rredner darin an, 
dafi die Art und Weise, wie die Schulleitungen iiber die kórperliche Erziehung 
zu berichten haben, von der Bebórde yorgeschrieben werden miisse, damit eine 
einheitliche Statistik geschaffen werde. Wenn die Bestrebungen der Schule riick- 
sichtlich der KórperpHege eine feste Grundlage erhalten sollen, handle es sich 
vor allem um eine entsprechende Beschaffenheit der Schulgebaude und der 
Schulraume. In dieser Beziehung miisse er die statistischen Angaben des Re- 
giernngsrates Burgerstein iiber die galizischen Mittelschulen erganzen. Diese 
Daten riihrten aus einer Zeit yor 11 Jahren her und leider hatten sich die Ver- 
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haltnisse seither nicht gebessert, sondern sogar verschlechtert, wie dies aus 
einer vor 2 Jahren veranstalteten Umfrage hervorgehe. Nur fur 48 % der Schiiler 
sei ein Luftraum von 5 Kubikmetern vorhanden, dagegen hatten 41 % einen 
Luftraum von nur 2-3 Kubikmetern, eine Klasse habe sogar blofi einen solchen 
von 2 Kubikmetern. Schulen ohne Schulhofe seien 39 % konstatiert worden, 
wahrend 37 % nur enge Schulhofe haben. Noch schlechter stehe es mit dem 
Verhaltnis der FuObodenflache zur Fensterflache. Die krassesten Ubelstande 
hatten sich immer dort gezeigt, wo Staatsanstalten in Privathausern um einen 
horrenden Zins untergebracht seien; somit erscheine die Errichtung von neuen 
Schulbauten auch vom rein finanziellen Standpunkt ais einzig rationell.

Damit in diesen Verhaltnissen Wandel geschaffen werde, empfehle Redner die 
Einfiihrnng des schularztlichen Dienstes. Der Schularzt werde auch den hygienischen 
Unterricht zu erteilen haben, nicht aber der Turnlehrer, wie von mancher Seite 
empfohlen werde.

Mittelschulen ohne Turnsaal gebe es nach der Zusammenstellung von Prof. 
Guttmann in ganz Osterreich 50, und die Halfte davon entfielen auf 
Galizien. Auf diese Tatsache mache Redner vor allem das Landesverteidigungs- 
ministerium aufmerksam, denn es miisse geradezu ais staatsgefahrlich bezeichnet 
werden, wenn in einem Grenzlande, das nicht durch natiirliche Grenzen geschiitzt 
sei, solche Zustande herrschen, die es unmoglich machen, das Volk zur Wehr- 
fahigkeit zu erziehen.

Redner befaBt sich des Weiteren mit den Unterrichtspausen. Dieselben 
machen im Laufe eines Tages eine ganze Stunde aus, die also der korperlichen 
Erholung der Schiiler gutzurechnen sei. Bei nur einigerm allen gutem Willen 
lasse sich damit selbst bei rauhem Klima etwas machen. An der Warschauer 
Handelsschule miisse z. B. jeder Schiiler die Respirien im Freien zubringen und 
zwar auch bei kalter Witterung. Allerdings sei dort der Schularzt taglich an- 
wesend. Ob die Pausen stufenweise immer langer zu gestalten waren, wie Prof. 
Hofer empfehle, sei wissenschaftlich noch nicht entschieden. Wenn aber schon 
die letzten Respirien langer gemacht wiirden, sollten die ersten nicht soweit 
verkiirzt werden, dali die Schiiler nicht genug Zeit hatten aus den oberen Stock- 
werken in den Schulhof zu gelangen.

Aufler den gegenwartigen zwei obligaten Turnstunden sei eine obligate Spiel- 
stunde einzufiihren. Die Anregung des Regierungsrates Thumser, dali dies nach 
lokalen Verhaltnissen geregelt werde, konne Redner nicht ais praktisch bezeichnen, 
denn sie wiirde zu einem Chaos fiihren. Das Turnen sei an Gymnasien auch 
allgemein obligat gemacht worden, wo es aber nicht moglich sei, bestehe es 
eben nicht.

Der Redner bespricht weiters die Stellung des Turnens im Stundenplane. 
Wissenschaftlich sei dariiber noch nicht entschieden; ob nach dem Turnen groBe 
Ermiidung oder Erholung und Erfrischung eintrete, hangę vor allem davon ab, wie 
getumt werde. Nach Erfahrung des Redners miisse in der Tumstunde mehr Gewicht 
auf eine spontane Beschaftigung gelegt werden.
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Hinsichtlich des zu wahlenden Turnsystems konne eine Enąuete wie die 
heutig-e keine Entscheidung bringen, yielmehr ware die Losung dieser Aufgabe 
einer kleineren Vereinigung, einer Kommission, zuzuweisen. Auf jeden Fali miisse 
das Turnen freier gestaltet werden und manches von Sport und Spiel aufnehmen. 
Sehr viel konne man von den Schweden lemen. Man miiBte aber nicht irgend 
ein System blindlings iibernehmen, sondern nur dasjenige daraus yerwerten, was 
man fiir gut und zweckmaBig finde.

Redner erórtert schlieBlich die Mitwirkung des Eltemhauses bei der korper
lichen Erziehung. Die AuBerung Dr. A dl er s, daB das Haus dazu nicht in der 
Lagę sei, diirfte leider in vielen Fallen zntreffen. Umsomehr miisse dann die 
Schule leisten. Der Antrag auf Schaffung von Elternorganisationen zur Mitwirkung 
auf diesem Glebiete sei zu begriiBen.

Die Verhandlung wird hierauf abgebrochen.

Nach Wiedereroffnung der Sitzung um 4 Uhr Nachmittag erhalt das Wort

Polizeibezirksarzt Dr. Adler zu einer kurzeń Entgegnung. Redner erklart 
zunachst, daB er lediglich sachliche Kritik geiibt habe, die fachlich auch nicht 
widerlegt wurde. Wenn seine Kritik Empfindlichkeiten ausgelbst habe, so sei es 
selbstyerstandlich, daB er niemandem nahetreten wollte.

Zu seiner groBen Freude konne er weiters mitteilen, daB die Enąuete dank 
der Intervention des Barons Pi do 11 in der Hinsicht bereits ein greifbares 
Resultat gezeigt habe, indem die Direktoren Kukutsch und Thumser sich 
bereit erklart hatten, an ihren Anstalten im Einvernehmen mit dem Elternbunde 
an die Griindung von Eltern-Organisationen im Interesse der korperlichen Er
ziehung zu schreiten.

Es beginnt nun die Verhandlung iiber Thema 3:
Uber die Vor- und Ausbildung der Turnlehrer fiir Mittel

schulen. In Verbindung damit iiber die Reyision der Priifungs- 
yorschrift fiir das Lehramt des Turnens an Mittelschulen und 
Lehr erbildungsan stalten und die eyentuelle Einfiihrung von 
Turninspektoren.

Prorektor Dolezal erwahnt einleitend, daB er wahrend seiner Studienzeit 
auch die Turnlehrerausbildung genossen und die Lehramtspriifung aus diesem Fache 
sowie freiwillig ein Probejahr abgelegt habe. Seither habe er die Entwicklung 
des Turnunterrichts mit Interesse yerfolgt und habe auch wahrend seiner 
Wirksamkeit in Sarajewo das Turnen in den Reichslanden zur Geltung zu 
bringen gesucht. Redner schildert hierauf die Einrichtung des Wiener Turn- 
lehrerbildungskurses, wie sie in seiner Studienzeit unter der Leitung Hofers 
bestand und erklart diese Einrichtung nach seinen Erfahrungen ais mustergiiltig.
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Hinsichtlich der korperlichen Ausbildung iiberhaupt steUt Redner 
folgende Forderungen auf:

1. Bereits in der Volksschule hat eine zeitgemaiJe grundliche Regelung der 
korperlichen Erziehung zu erfolgen, welche spater an der Biirgerschule fort- 
zusetzen ist.

2. Es ist ferner eine zeitgemaiJe Ausgestaltung der korperlichen Erziehung 
an der Mittelschule, dereń unabweisliche Pflicht es ist, auf die harmonische Aus
bildung des Geistes und des Kórpers hinzuwirken, durchzufiihren. Das erste 
und wichtigste Mittel der korperlichen Erziehung ist der geregelte Turnunterricht, 
bei welchem auf das schwedische Turnen sinngemaB Riicksicht zu nehmen ist. 
Daran haben sich a) Bewegungsspiele und volkstiimliche Ubungen, b) die ver- 
schiedenen sportlichen Kórperiibungen wie Schwimmen, Rudern, Rodeln u. s. w., 
cj Wanderungen zu schlieUen.

Hinsichtlich der Verbesserung der akademischen Ausbildung der 
Turnlehrer schlieBt sich Redner den Ausfiihrungen des Referenten Paweł 
an und verlangt eine grundliche Beherrschung des gesamten Stoffes der korper- 
lichen Ubungen, eine einheitliche und grundliche wissenschaftliche Ausbildung 
der Turnlehrer. Zur Erreichung dieses Zweckes empfehle er: 1. Verlangerung 
der Studiendauer auf drei Jahre, 2. eine theoretische und praktische Ausbildung 
mit seminaristischen Ubungen, 3. die Einfiihrung eines Probejahres, 4. die Schaffung 
neuer Priifungsgruppen fiir Mittelschulen, in welchen auch das Turnen enthalten 
ist, so etwa naturwissenschaftliche Disziplinen, Geographie und Turnen, 5. Erlassung 
entsprechender Priifungsvorschriften, 6. Bestellung von speziellen Turninspektoren 
aus den Kreisen erfahrener Fachturnlehrer, 7. Schaffung einer Zentralstelle fiir 
kórperliche Ubungen am Sitz der obersten Unterrichtsverwaltung.

Schulrat Lechner weist darauf hin, dafi die Frage der korperlichen Aus
bildung der Madchen sowohl in den Referaten, ais auch in der Debatte nur 
fliichtig gestreift wurde. Es bestanden aber im ganzen 53 Madchenlyzeen und 
12 Madchengymnasien mit rund 12.000 Schiilerinnen. Auf Grund der Programme 
von 29 deutschen Anstalten habe er festgestellt, dali die beziiglichen Verhaltnisse 
keine erfreulichen seien. Um das Interesse der Enąuete auch fiir die kórperliche 
Ausbildung der Madchen zum Ausdruck zu bringen, beantrage er folgende 
Resolution:

Die Enąuete stellt ausdriicklich fest, dafi die kórperliche Erziehung der 
Madchen ebenso einer ausgiebigen Reform und erhóhten Fiirsorge bediirfe wie 
die der Knaben und betrachtet es ais eine selbstverstandliche Forderung, daiJ die auf 
dem Gebiete der korperlichen Erziehung der Knaben zu treffenden MaiJnahmen 
und Verbesserungen sinngemaiJ auch auf die Madchenlyzeen und Madchengymnasien 
angewendet werden.

Zum Thema 3 bemerkt Redner, daiJ in der bisherigen Debatte mit ganz 
vereinzelten Ausnahmen die ganze Versammlung sich fiir die Bestellung von 
Turninspektoren sowie fiir die Schaffung einer Zentralstelle im Unterrichts- 
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ministerium ausgesproćhen habe. Um dies festzuhalten, die Debatte iiber diesen 
Punkt abzuschlieBen und dadurch die Zeit fiir den ersten Teil des Themas 3, die 
Ausbildung der Turnlehrer, freizubekommen, beantrage er ais Resolution:

Die Enąuete spricht sich im Prinzipe fiir die Einfiilirung von turnerischen 
Fachinspektoren und Schaffiuig einer Zentralstelle fiir korperliche Erziehung im 
Unterrichtsministerium ans, und halt es fiir dringend nótig, daB diese Einrichtungen 
sobald ais moglich ins Leben traten und daB ihnen im wesentlichen die Vor- 
schlage des Referates des Professors Paweł zu Grunde gelegt werden.

Der Vorsitzende nimmt die Abstimmung vor, weist jedoch darauf hin, daB 
dieselbe gemaB seinen Ausfuhrungen in der Eroffnungsrede nur informativen 
Charakter haben konne.

Fiir beide Resolutionen ergibt sich eine starkę Mehrheit.

Turnlehrer Max Hirt erklart den Standpunkt des Allgemeinen deutsch-osterr. 
Turnlehrervereins in Linz zu vertreten. Er weist zunachst darauf hin, das Referat 
Prof. Pawels betreffe bloB die Mittelschulen, man miisse aber auch fiir die anderen 
Schulkategorien tiichtige Lehrkrafte fiir Turnen heranbilden. Aber auch hin- 
sichtlich der Mittelschulen konne man ihm nicht beistimmen. Ais gliicklichste 
Losung der Frage der Ausbildung der Turnlehrer an Mittelschulen erschiene es 
freilich, daB jeder Mittelschullehrer imstande ware, das Turnen seiner Schiiler 
selbst zu leiten. Trotzdem aber, daB an 5 Universitaten zweijahrige Turnlehrer- 
bildungskurse bestehen, wiirden nur 2 bis 3$ der Turnstunden an den Mittel
schulen von Professoren erteilt. Um die notigen Turnlehrer zu gewinnen, miisse 
man Volks- und Biirgerscbullehrer heranziehen, ja es wiirden sogar Turnlehrer 
ohne Reifezeugnis bestellt und es sei soweit gekommen, daB die Turnlehreraus- 
bildung und die Vorbereitung zur Priifung auf privatem Wege erfolge.

Die Ursache der Erfolglosigkeit der Kursę sei die langweilige Ausbildungs- 
zeit, bei welcher nur 6 Unterrichtsstunden auf die Woche entfallen und bei der 
der Unterrichtsgang durch die Universitatsferien groBe Unterbrechungen erfahre. 
Die Kursę seien auch unzweckmaBig, weil tiichtige Lehrkrafte aus der Provinz 
sich unmoglich an einem Lehrgang von solcher Dauer beteiligen konnten. Aus 
diesen Griinden und durch Vergleich mit reichsdeutschen Verhaltnissen glaube der 
Verein, daB durch eine kiirzere, und zwar halbjahrige, aber intensiver ausgeniitzte 
Ausbildungszeit diesen Verhaltnissen am besten abzuhelfen ware.

Der Verein osterreichischer Turnlehrer dagegen verlange eine Verlangerung der 
Ausbildungszeit auf 8 Semester und eine Gleichstellung der Turnlehrer mit den 
anderen Mittelschullehrern. Es sei aber wohl ausgeschlossen, daB sich eine groBere 
Anzahl Studierender finden werde, die aus bloBer Liebe zur Turnsache ein so 
langes Universitatsstudium auf sich nehmen werde, um zeitlebens den aufreibenden 
Beruf eines Mittelschulturnlehrers auszuiiben. Ware dieser Idealismus vorhanden, 
so miiBte es jetzt sc.hon, nachdem Osterreich iiber 30 Jahre hindurch die langste 
Ausbildungszeit fiir Mittelschulturnlelirer habe, hinsichtlich der Teilnahme der 
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Professoren am Tumunterrichte besser aussehen. Die vorgeschlagene Vereinigung 
des Turnens mit anderen Fachem miisse die Befiirchtung einer baldigen Fahnen- 
flucht vom Turnunterricht rege machen.

Redner wendet sich nun gegen die Behauptung des Professors Paweł, daB 
in Deutschiand immer lauter und offenkundiger zugestanden werde, die Zeit eines 
Halbjahres geniige nicht, tiichtig ausgebildete Turnlehrer heranzuziehen. Er selbst 
konne ais Schiller einiger deutscher Turnlehrerbildungsanstalten die Unrichtigkeit 
dieser Behauptung beweisen; Professor Paweł hatte aber auch die AuBerungen 
hervorragender Fachleute Deutschlands und Osterreichs iiber diese Frage, die 
nach seiner Ansicht gegen diese kurze Ausbildungszeit sprechen, zum Teil unvoll- 
standig wiedergegeben, zum Teil falsch aufgefai.it.

Redner bespricht des weiteren die von seinem Verein gewiinsc.hten Ein- 
richtungen zur Heranbildung von Turnlehrem. Fiir Deutsch-Osterreich solle wie 
in jedem groBeren europaischen Staate ein Zentralinstitut errichtet werden, das 
in halb- und vierteljahrigen Ausbildungskursen auBer akademisch Gebildeten auch 
Volks- und Biirgerschullehrern sowie Lehrerinnen Gelegenheit gabe, sich zu 
tiichtigen Turnlehrem auszubilden. Durch mehrwóchige Fortbildungskurse sollten 
die Kenntnisse aufgefrischt und die Bekanntschaft mit den Neuerungen im Tum- 
lehrplan vermittelt werden. Zur Aufnahme wiirde die gutbestandene Lehr- 
befahigungspriifung und eine Aufnahmspriifung verlangt, dereń Bestehen ein 
ziemliches Turngeschick und ein nur durch langjahrige Vorbereitung erworbenes 
tbeoretisches Wissen erfordere. Der Zeitraum von einem halben Jahre biete dann, 
bei etwa 30stiindiger Arbeitszeit in der Woche, vollkommen Gelegenheit, die 
Kursbesucher nicht nur mit dem Knaben- und Madchenturnen, von der' Volks- 
schule angefangen vertraut zu machen, sondern es werde noch Zeit bleiben, die 
Kursisten in das Vereinsturnen einzufiihren. Selbstyerstandlich wiirde in den 
geplanten Kursen stramm gearbeitet und den Kursen ein sozusagen militariseher 
Anstrich gegeben werden.

Der gegen diese halbjahrige Ausbildungszeit erhobene Vorwurf, daB das 
GesamtstundenausmaB zn gering sei, werde dadurch entkraftet, daB dieses Aus
maB nicht kleiner ware, ais jenes der vom Referenten vorgeschlagenen Aus
bildung von 8 Semestern. Durch die vom Verein yorgeschlagenen Fortbildungs
kurse, von denen jeder Turnlehrer noch zwei mitmachen miiBte, schnelle nicht 
nur die Zahl der Ausbildungsstunden bedeutend in die Hbhe, sondern es werde 
dadurch auch erst eine griindliche Ausbildung verbiirgt und die Grundlage fiir 
ein zielbewuBtes Schaffen gegeben. Es werde jetzt einerseits geklagt, daB die Ein- 
heitlichkeit des Turnbetriebes zu wiinschen iibrig lasse, anderseits werde zur Ver- 
besserung des Betriebes die Einfiihrung der raannigfaltigsten Ubungen verlangt. 
Der Verein halte dies fiir unnotig und schlage vielmehr ais Grundlage fiir den 
Turnunterricht an der Turnlehrerbildungsanstalt das M a u 1 sche Turnen vor. Diese 
Methode sei in Deutsch-Osterreich bereits gut eingefiihrt und entspreche auch den 
neuen turnphysiologischen Grundsatzen vollkommen.

Redner faBt schlieBlich seine Vorschlage in folgende Satze zusammen:
13
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Die liohe Unterrichtsverwaltnng mogę ais beste Lósung der Frage der Turn- 
lehrerausbildung (weil nur dadurch dem fiihlbaren Mangel an Turnlehrkraften 
fiir die verschiedenen Schulkategorien yorgebeugt werden kann)

I. Turnlehrerbildungsanstalten errichten,
II. an diesen halbjahrige Ausbildungs- und auBerdem Fortbildungskurse abhalten,
III. das Maulsche Turnsystem ais Grundlage fiir den Unterricht wahlen.

Frau Strómberg-Grofimann wendet sich zunachst gegen die von einem 
Referenten vorgeschlagene Verbindung des Turnfaches mit einem abstrakten 
Gegenstańd. Die schwedischen Gymnasten seien in den Volks- und Mittelschulen nur 
Lehrer der Gymnastik, sie fiihlten sich aber durchaus nicht ais Lehrer zweiter 
Klasse. Die Ausbildung im Turnen kónnte leiden, wenn sie mit jener in einem 
anderen Fache vereinigt werde. Die schwedischen Gymnasten hatten bloB ein 
Fach: die kórperliche Erziehung. Voraussetzung sei freilich die Gleichstellung in 
ókonomischer Beziehung mit den anderen Lehrern, wie sie in Schweden durch- 
gefiihrt sei.

Der Turnlehrer habe in dem einen Fach genug zu tun, da er auch der Mit
arbeiter des Schularztes in hygienischen Dingen sein miisse, der yielleicht nur 
zweimal im Monat oder noch seltener die Schule besuche. Deshalb brauche der 
Turnlehrer eine gute Vorbildung.

Rednerin schildert nun die Heranbildung der Gymnasten im kónigl. Zentral- 
institut in Stockholm. Die Teilnehmer miiBten, abgesehen vom Nachweise ihrer 
korperlichen Eignung, auch den Nachweis der Absolvierung einer Mittel
schule mit Matura erbringen. Die Studiendauer betrage bei Mannern mit Riick- 
sicht auf die militarischen Ubungen drei Jahre, bei Frauen zwei Jahre bei wóchentlich 
36stiindiger Arbeit; hiezu kamen die Arbeiten im Anatomiesaale, Spiel und Sport. 
Mit Riicksicht auf solche Einrichtungen findet die Rednerin die gegenwartig in 
Osterreich bestehenden zweijahrigen Kursę mit bloB 16 wóchentlichen Stunden zur 
Heranbildung von Turnlehrern fiir unzureichend, was noch viel mehr von den 
jetzt in Vorschlag gebrachten sechsmonatlichen Kursen gelten miisse.

Ubrigens halte man nicht nur in Schweden eine intensiye Ausbildung fiir 
notwendig; in Belgien sei die Ausbildung noch griindlicher, und an der medizini- 
schen Fakultat in Gent sei zur Erlangung des Doktorates der Gymnastik sogar 
ein yierjahriges Studium nótig. Nach zweijahrigem Studium und einer entspre- 
chender Priifung werde man dort Kandidat. Nach einem weiteren einjahrigen 
Studium in den gymnastischen Fachem und in einem Komplementargegenstand 
zum Nachweis der allgemeinen Bildung werde der Kandidat, wenn er noch einen 
óffentlichen Vortrag iiber den Gymnastikunterricht gehalten und eine Abliandlung 
in einem Hauptgegenstand geliefert habe, Lizentiat. Fiir das Doktorat der kórper- 
lichen Erziehung sei erforderlich, daB der Lizentiat eine Abhandlung iiber einen 
Hauptgegenstand yorlege und diese óffeńtlich yerteidige.

Die Schaffung eines eigenen Institutes oder Universitatsseminars nach dem 
Stockholmer Muster ware wahrscheinlich auch in Osterreich das beste; jedenfalls 
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aber empfelile sieli die Beachtung dieser auslandischen, besonders dei' belgischen 
Beispiele.

Rednerin stellt schlieBlich. die Th.es e auf: die Heranbildung der Turn
lehrer habe an der Universitat und zwar an der medizinischen Fakultat zu 
erfolgen.

Biirgerschuldirektorin v. Manussi sieht das Turnen an Madchen-Volks- 
und Burgerschulen ais ebenso notwendig an wie den Turnunterricht der Knaben. 
Es sei ebenso wichtig fiir den Staat, ob das Madchen so erzogen werde, daB es 
spater eine gesunde, kraftige Frau und Mutter werde, wie ob der Knabe nachher 
befahigt sei, Waffendienste zu leisten. Auch das mangelnde Verstandnis der 
Eltern fiir die korperliche Erziehung werde dann behoben sein, wenn die Mutter 
selbst die Wohltat einer angemessenen korperlichen Erziehung genossen habe.

Gestiitzt auf ihre vieljahrigen Erfahrungen ais Direktorin einer Madchen- 
biirgerschule und einer gewerblichen Fortbildungsschule fiir Madchen stellt Rednerin 
folgende Antrage:

1. Der korperlichen Erziehung der weiblichen Jugend mogę erhohte Sorgfalt 
zugewendet werden, und zwar durch Einfiihrung des obligatorischen Turnunter- 
richtes an Volks- und Burgerschulen und durch Einfiilirung von mindestens zwei 
wóchentlichen Jugendspiel- und Sportnachmittagen.

2. Fortsetzung dieser MaBnahmen auch iiber das schulpflichtige Alter 
hinaus durch Einfiihrung von Spiel- und Sportnachmittagen, beziehungsweise 
-Stunden an den privaten und offentlichen Madchenschulen, einschlieBlich der 
Anstalten gewerblicher und kommerzieller Richtung fiir weibliche Lehrlinge.

3. PlanmaBige Ausbildung geeigneter Lehrpersonen ais Leiterinnen von 
Jugendspiel- und Sporteinrichtungen, einerseits dadurch, daB an den Lehrerinnen- 
bildungsanstalten hiefiir durch eigene Jugendspiel- und Sportnachmittage vor- 
gesorgt werde, andererseits durch Veranstaltung periodischer Kursę auf geeigneten 
Spiel- und Sportplatzen der Volks- und Burgerschulen fiir Lehrpersonen, welche 
in der Schulpraxis stehen, um hiedurch eine Grundlage fiir die Verbreitung und 
Ausdehnung der Jugendspiele und Jugendsporte an Madchenschulen zu schaffen.

Univ6rsitatsprofessor Dr. Janosik konstatiert auf Grund der bisherigen 
Debatte, daB beziiglich der Einfiihrung des obligaten Turnens und der Spiele 
volle Einigkeit bestehe. Ebenso diirfte die Forderung nach obligater Freąuenz 
des Turnlehrer-Bildungskurses behufs Zulassung zur Priifung allgemein sein. Was 
die Dauer der Kursę anbelangt, sei Redner der Ansicht, daB zu den jetzigen 
zwei Jahren noch ein drittes kommen solle, das der Padagogik und Praxis des 
Turnunterrichtes ais Prób ej ahr oder sonstwie gewidmet werde. Der Besuch dieses 
Kurses sollte insbesondere auch den Horern der Medizin gestattet sein. Das sei 
um so wichtiger, ais die Einfiihrung von Schularzten zu erwarten stehe. Von 
diesen miiBte man verlangen, daB sie auch im Turnen und Jugendspiel bewandert 
seien, und es sollten daher hauptsachlich solche Arzte ais Schularzte bestellt 
werden, die den Turnkurs absolviert und eine entsprechende Priifung abgelegt 
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hatten, wie von den Bewerbern um eine AmtsarztsteUe die Physikatspriifung 
verlangt werde. Der Antrag, daB der Turnlehrer den Unterricht in Hygiene 
iibernehme, gehe zu weit, denn dazu gehóre eine ausgedehntere Beherrschung 
des Stoffes.

Die Turnkurse sollten nicht einer bestimmten Fakultat, sondern der Universitat 
iiberhaupt angegliedert werden. Das Turnen mogę ais selbstandiges Fach bestehen, 
und es miiBte das sein, wenn man wolle, da(3 die Turnlehrer den anderen Fach- 
lehrern gleichgestellt sein sollen. Es ginge nicht gut an, dem Kandidaten noch ein 
anderes Fach aufzubiirden, da er mit seinem Spezialfach vollauf zu tun habe. 
Wolle jemand noch etwas dazu nehmen, so sei dies seine Sacbe. Die Leitung 
des Kurses sollte nicht einem Dozenten iibertragen werden, wie dies der Referent 
yorschlagt, sondern einem Mitglied der medizinischen Fakultat. Die Dozenten seien 
ais Hochschulprofessoren in die VII. Rangsklasse einzureihen, wenn sie nicht 
etwa schon in einer hoheren Rangsklasse stehen. Femer seien auch Kursę fur 
Damen notwendig. Gegenwartig diirften diese wohl die Priifung machen, aber 
in die bestehenden Kursę diirfen sie nicht aufgenommen werden.

Das Honorar der Dozenten sollte jenem eines auBerordentlichen, beziehungs
weise ordentlichen Professors entsprechen. Auch das gegenwartige Honorar fiir 
die Leitung sei unzulanglich. Das AusmaB des Turnunterrichtes und der iibrigen 
Kursgegenstande miisse noch in einer besonderen Enąuete oder Kommission beraten 
werden. Nutzlich ware auch die Teilnahme von Hbrern anderer Fakultaten, von 
denen selbstyerstandlich die Ablegung der Priifung nicht zu yerlangen ware. 
Diese MaBnahmen wiirden auch eine Vermehrung der Dozenten notwendig machen.

Landtagsabgeordneter Fritz Hirth ist an der Hand der eigenen Erfahrung 
ais gepriifter Turnlehrer zur Ansicht gelangt, daB die bisherige Art der Aus
bildung der Turnlehrer in Osterreich ganzlich verfehlt und eine ganz ungeheure 
Zeitvergeudung sei, weil die wóchentliche Stundenzahl viel zu gering sei. Der 
deutsch-ósterreichische Turnlehrerverein empfehle wohl eine Herabsetzung der 
Kursdauer von 2 Jahren auf ? Jahr. Dabei werde aber yerlangt, daB den 
ganzen Tag und die ganze Woche gearbeitet werde, selbstyerstandlich in richtiger 
Abwechslung, damit keine Ermiidung eintrete. So ware es moglich, in einem 
halben Jahre 1000 Stunden zu arbeiten, wahrend jetzt in zwei Jahren nur 
350 Stunden zusammenkamen. Es handle sich also um eine Hinaufsetzung der 
Ausbildungszeit der Turnlehrer.

Fiir Turnlehrer an Volks- und Biirgerschulen sei gar nicht gesorgt, weil 
der Unterricht an den Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten bis heute 
ganzlich unzulanglich sei, so daB der jungę Lehrer, wenn er den Turnunterricht 
iibernehmen solle, keine ausreichenden Kenntnisse in demselben besitze. Darum 
brauche man eine Tumlehrerbildungsanstalt und brauche Kursę; ob sie sechs 
Monate dauern sollen oder langer, achtMonate oder selbst ein Jahr, sei Nebensache, 
Hauptsache sei, daB man tiichtige Turnlehrer bekomme. Die akademischen Kursę 
konnen bleiben, um fiir die Mittelschulen Lehrer heranbilden zu konnen. Redner 
freue sich, feststellen zu konnen, daB Turnlehrer Schantin mit seinen An- 
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schauungen iibereinstimme nnd auch halbjahrige Turnlehrerkurse fiir angemessen 
erachte. Zusammenfassend schlagt Redner vor: 1. Schaffung selbstandiger Fach- 
turnlehrer, die die kórperliche Erziehung der Mittelschule leiten; 2. Errichtnng 
einer Tumlehrer-Bildungsanstalt fiir solche Fachturnlehrer mit der weiteren 
Aufgabe, fiir die Ausbildung und Fortbildung von Turnlehrern fiir Volks- und 
Biirgerschulen zu sorgen; 3. Errichtung von akademischen Turnkursen fiir alle 
Mittelschullehrer ais Pflichtgegenstand.

Reichsratsabgeordneter Professor Lóssl begriilłt den Vorschlag des Referenten, 
die Leibesiibungen zum Gegenstande eines Hochschulstudiums und vollgiltigen 
Mittelschullehramtes zu machen, insoferne, ais dadurch eine Nobilitierung der 
ganzen Disziplin stattfande; aber fiir die Frage des praktischen Bedarfes an 
Turnlehrern sei dies keine vollstandige Lósung, weil im praktischen Leben nicht 
nur Turnlehrer fiir Mittelschulen benótigt wiirden, sondern auch fiir Volks- und 
Biirgerschulen, Fachschulen, Lyzeen und schlielilich fiir die Vereine, die Turn
lehrer entweder selbst anstellen oder mitbeschaftigen.

So sehr die akademische Ausbildung der Turnlehrer zu begriilien sei, so 
miilite daher doch auch die Kursausbildung erhalten bleiben. Dabei trete aber die 
Frage auf, ob ein solcher Unterschied hinsichtlich der verschiedenen Anstalten 
und Altersstufen bestehe, dali die zweifache Ausbildung gerechtfertigt wurde. 
Eine weitere Frage betreffe die eigene Turnfertigkeit des Lehrers, die gerade in 
diesem Fache viel wichtiger sei ais in jedem anderen. Redner mochte daher die 
Móglichkeit, dali sich charakterstarke, turnbegeisterte Manner auch ohne offizielle 
Bildungsgange zu tiichtigen Lehrkraften emporarbeiten kónnten, nicht verschlossen 
wissen. Er glaube, dafi mit diesen Momenten auch jene Herren rechnen, die den 
sechsmonatlichen Kurs verteidigen.

Redner schlielit mit der Bemerkung, dali er es begriilie, wenn die Leibes- 
iibungen auf den hohen Grad akademischer Ausbildung hinaufgefuhrt werden, 
er konne aber doch die Befiirch.tu.ng nicht unterdriicken, dali man hiedurch, wenn 
man diese Ausbildung ais die einzige einfiihre, nur einen kleinen Teil des wirk- 
lichen Bediirfnisses decke.

Realschulprofessor i. R. Kienmann wieś auf die auffallende Erscheinung 
hin, dali sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer mehr Fachturner und immer 
weniger Professoren der wissenschaftlichen Facher bei dem Unterrichte der 
korperlichen Erziehung an Mittelschulen betatigten. Der Grund hiefiir liege darin, 
dali das Turnen nicht ein vollberechtigter Faktor an den Mittelschulen sei. Sollten 
die Universitatskurse fiir kórperliche Erziehung bestehen konnen, so miisse man 
dafiir sorgen, dali die Turnlehrer mit den Lehrern der wissenschaftlichen Lehr- 
facher in allem volle Gleichberechtigung hatten; konne man sich dazu nicht 
entschlielien, dann organisiere man lieber nur Fachturnkurse. Allerdings 
erforderten die praktischen Bediirfnisse, dali neben den Universitats-Turnkursen 
auch Fachturnkurse fiir die iibrigen Kategorien von Schulen bestiinden. Redner 
ist gegen die Yerlegung der Universitats-Turnkurse an die medizinischen Fakul- 
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taten, da fur die Turnlehrer mehr das Erzieherische ais das medizinische Moment 
in Betracht komme. Sollte es zur Schaffung von Posten von Turninspektoren 
kommen, die aber lieber einen anderen Namen fiihren mógen, etwa Turn- 
Schulrate, so hatten diese zu beachten, daB es weniger darauf ankomme, starre 
Verordnungen zu schaffen, sondern darauf, daB auf den Schnlturnplatzen ein 
frisches, frbhlich.es Leben herrsche, damit der Satz zur Geltung komme: „Das 
Turnen ist eine korperliche Arbeit im Gewande der Freude.

Privatdozent Dr. Spitzy mochte den Turnlehrern nahelegen, die Bestimmung 
der Ubungen bei abnormalen Fali en den Schularzten zu iiberlassen, welche die 
notige Vorbildung hiezu an einer orthopadischen Klinik erhalten sollten.

Die Ausbildung der Turnlehrer fiir Mittelschulen solle an der Universitat 
geschehen und solle dort auch fiir alle Lehramtskandidaten Unterricht iiber die 
korperliche Erziehung iiberhaupt erteilt werden. Die Lehramtskandidaten fiir das 
Turnfach sollten neben der Ausbildung im Turnen und den Sporten auch die 
Gmndbegriffe der Biologie und Physiologie studieren. So wiirden sie ais Turn
lehrer eine hinreichende wissenschaftliche Eignung erwerben, um sich selbst 
die Gleichberechtigung mit den iibrigen Professoren zu erringen, ohne noch fiir 
ein anderes wissenschaftliches Fach lehrbefahigt sein zu miissen. Auch die 
praktische Ausbildung miisse an den Universitaten fortgesetzt werden und um 
den Kandidaten Gelegenheit zu geben, auch andere Systeme, etwa das schwedische, 
kennen zu lernen, sollten Reisestipendien kreiert werden. Redner stelle demnach 
folgende Antrage:

1. Es móge das Lehrfach der orthopadischen Chirurgie an der Universitat 
mehr gepflegt werden, da diese den Horern am ehesten die Hygiene des wachsenden 
Organismus und die Verhiitung von Deformation vermitteln kann.

2. Die Vorlesungen iiber korperliche Erziehung sollen fiir alle Lehramts
kandidaten obligat sein.

3. Die Turnlehrer haben eine entsprechende Priifung am Schlusse dieser 
Kursę abzulegen.

4. An allen Hochschulen und Mittelschulen sollen eigene Turnhallen und 
Spielplatze vorhanden sein.

Turnlehrer Schilder erklarte, daB der Turnlehrer die Schiiler auch im 
W intersporte, namentlich iip Rodeln, Skilaufen, eventuell auch Bobfahren anleiten 
solle. Speziell das Skifahren sei ein Sport, der ungemein kraftebildend sei und 
fiir die korperliche Erziehung der Jugend besonders geeignet erscheine. Es sei 
auch notwendig, ihn in moglichst jungen Jahren zu lernen, da viel Ausdauer 
dażu gehbre. Selbstrerstandlich miiBten diese Sporte unter fachmannischer 
Anleitung gelernt werden, damit den Gefahren, mit denen sie vielfach verbunden 
sind, wirksam begegnet werde. Daher sollte auch der Wintersport in den Turnlehrer- 
kursen Aufnahme finden. Der Turnlehrer sei berufen, nnterstiitzt 
vom Lehrkorper und beraten durch den Schularzt die ganze 
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korperliche Erziehung der Jugend, nicht bloB das Turnen, zu 
leiten. Er solle seinen Schiilern beim Sport und beim Turnen ein 
alterer erfahrener Kamerad sein.

Ubungsschullehrer Wit bezeichnet die Verhaltnisse der korperlichen 
Erziehung an den Volks- und Biirgerschulen, besonders in den Dorfschulen, ais 
sehr traurige. Die Hauptursache dieser Erscheinung liege vor allem in der 
mangelhaften Ausbildung der Volksschullehrer in diesem Gegenstande. Daran 
sei aber nicht allein schuld, daB die Turnlehrer an den Lehrer-Bildungsanstalten 
ihrer Aufgabe nicht immer gewachsen seien, sondern, daB es an der notigen 
Zeit fiir den Unterricht gebreche. Auch dem fleiBigsten und tiichtigsten Turn
lehrer sei es nicht moglich, mit der ihm zur Verfiigung stehenden Zeit giinstige 
Erfolge zu erzielen, daher miisse an den Lehrerbildungsanstalten vor allem 
die Tumzeit vermehrt werden. Wenn eingewendet werde, daB die Zóglinge 
uberbiirdet seien und daB daher diese Vermehrung nicht gut moglich sei, so 
weise Redner darauf hin, daB man durch Einschrankung des Musikunterrichtes 
und der Landwirtschaft fiir eine ausgiebigere Pflege der Leibesiibungen Raum 
schaffen konnte.

Turnlehrer Schantin ist der Ansicht, daB dem Zwecke der allgemein ais 
notwendig erkannten Vermehrung der korperlichen Ubungen die Einfiihrung einer 
dritten Tumstunde am besten entspreche, da Jugendspiele, Eislaufen u. dergl. 
nicht so regelmaBig das ganze Jahr hindurch betrieben werden konnten wie das 
Turnen. Selbstyerstandlich stehe Redner auBerdem der grdBten Erweiterung 
dieser Sportiibungen nicht hindemd entgegen. Die dritte Turnstunde mogę der 
Jugend ais Kiirstunde gewidmet werden, in der die Schiller nach freier Wahl 
turnen konnen, was erfahrungsgemaB bei ihnen groBen Anklang finde.

Hinsichtlich der Heranbildung der Turnlehrer fiir Mittelschulen erklart es 
Redner fiir yerfehlt, daB man die Absolyenten der Lehrerbildungsanstalt hievon 
ausschlieBen wolle. Man sehe sich doch die Erfolge der Volksschullehrer ais 
Turnlehrer an, und wenn auch die wissenschaftliche Ausbildung an den Lehrer
bildungsanstalten etwa hinter der an einer Mittelschule zuriickbleibe, so wurde 
dies durch die padagogische Ausbildung wettgemacht. Redner empfehle einen 
Wettbewerb zwischen ihnen und Mittelschullehrern, indem die Turnlehrer den 
anderen definitiyen Lehrkraften gleichgestellt werden. Dann wiirde die Scheu 
der Philosophen vor dem Turnlehrerberuf yielleicht sc-hwinden und man konnte 
dann unter den Bewerbern den besten wahlen.

Redner spricht sich ferner dahin aus, daB Vereinsturnlehrer und Vor- 
turner, wenn sie auch nicht die erforderliche Vorbildung besaBen, ais auBer- 
ordentliche Teilnehmer an den Turnlehrerbildungskursen teilnehmen diirften. Wenn 
man von der Óffentlichkeit die Unterstiitzung der auf die korperliche Ausbildung 
gerichteten Bestrebungen verlange und in manchen Beziehungen direkt auf 
priyate oder Vereinshilfe angewiesen sei, so mogę man solchen Korperschaften in 
dieser Richtung entgegenkommen.
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Universitatsprofessor Eberstaller halt es fiir notwendig, die Móglichkeit 
zu schatfen, daB die Lehramtskandidaten fiir Mittelschulen an der Universitat 
spielen kónnten und den Spielbetrieb lernten. Auch fiir die gesamte Studentenschaft 
waren Spiele von gro Bem Nutzen. In Deutschland bestanden an 17 Uniyersitaten 
Spielvereinigungen von Professoren und Studierenden. An der Grazer Universitat 
sei schon ein kleiner Anfang gemacht und ein Spielplatz yorhanden, doch ware 
eine weitere materielle Forderung dieses Unternehmens notwendig.

Mit dem Referate des Professors Paweł sei Redner einverstanden, er glaube 
aber, die hygienischen Angelegenheiten an den Schulen seien nicht dem Turn
lehrer, sondern dem Schularzte zuzuweisen.

Redner bespricht hierauf die Turnbefreiungen. An den Anstalten, an welchen 
er sich hieriiber zu auBern habe, seien 4—8 % der Schiiler befreit, an den 
anderen 13—23$. Um einen einheitlichen Vorgang bei den Turnbefreiungen 
zu sichern, ware an jeder Anstalt die Beurteilung der Gesuche durch .einen 
Arzt vorzuschreiben, der auch wombglicli Kenntnisse im Turnen besitzt und die 
Klassenaufgaben im Turnen kennt.

Turnlehrer Karasek hat die Ansicht einzelner Redner befremdet, daB der 
Turnlehrer nicht auch Hygieniker sein solle, beziehungsweise zu sein brauche. 
Nach seiner Uberzeugung sei es auBerordentlich wichtig, daB der Turnlehrer in 
der Hygiene tiichtig ausgebildet sei, da er sonst nur ein Handwerker auf 
seinem Gebiete ware.

Die Notwendigkeit der hygienischen Ausbildung gehe auch daraus hervor, 
daB der Turnlehrer bei Vorlage des arztlichen Zeugnisses bei Befreiungen vom 
Turnen noch sein Urteil abgeben miisse, da die arztlichen Zeugnisse insoferne 
nicht immer yerlaBlich seien, ais es vorkomme, daB sie sich gegenseitig wider- 
sprechen. Richtig sei es allerdings, daB der Turnlehrer nicht auch heilen und 
Kurpfuscherei betreiben solle, aber es sei oft notwendig, daB er einen Rat erteile 
und die Gesundheit der Schiiler iiberwache. Es sollte dies freilich Sache der 
Schularzte sein, aber wir hatten solche zumeist iiberhanpt nicht, und wo sie seien, 
ware ihre Wirksamkeit noch sehr bescheiden. Der Schularzt sollte ein standiges 
Mitglied des Lehrkorpers sein und nicht nur zwei bis dreimal im Semester in 
die Schule kommen; er miiBte auch eine entsprechende padagogische Bildung 
aufweisen. Solange in der Schule in dieser Beziehung keine geordneten Verhalt- 
nisse herrschen, gehore das Amt des Hygienikers dem Turnlehrer, der deshalb 
auch eine griindliche hygienische Ausbildung erhalten miisse.

Universitatsprofessor Godlewski empfiehlt, die fiir den Turnlehrerbildungs- 
kurs bestimmten Vorlesungen iiber Anatomie und Physiologie im Vorlesungs- 
verzeichnis der Uniyersitat anzukiindigen, da solche kurzgefaBte Vorlesungen 
seitens der philosophischen Fakultat verlangt werden. Ferner sollte die Physiologie 
von der Anatomie getrennt werden, und es seien die Horer des Tumkurses zu 
verpflichten, das fiir alle Lehramtskandidaten yorgeschriebene Kolleg iiber 
Hygiene zu horen, damit sie der beziiglichen Vorlesung iiber Turnhygiene im 
Kurs besser folgen kónnten. — Redner nimmt sodann Stellung zu den Vor- 
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schlagen des Referenten. Solange noch Mangel an Dozenten fiir das Tumfach an 
den Universitaten herrsche, mogę man sich mit Lektoraten behelfen. Was die 
Forderung betreffe, daB nur solche Kandidaten zur Prufung fiir das Turn. 
lehramt zuzulassen seien, welche die Turnlehrerbildungsanstalten absolviert 
hatten, so miiBte zuvor die Anomalie beseitigt werden, daB dort, wo eine 
Prufungskommission bestehe, nicht auch ein Kurs vorhanden sei, wie in Lemberg. 
In dieser Stadt sei aber ein Bediirfnis damach vorhanden, denn dort habe 
der Turnverein einen Privatkurs errichtet. Notwendig sei auch die Vermehrung 
der Turnkursstipendien.

Professor Ludwig Glas will einerseits die Anschauungen des „Vereines 
osterreichischer Turnlehrer“ zum Ausdrucke bringen, anderseits einzelne Punkte 
erganzen. Vom Turnlehrer solle in wissenschaftlicher Beziehung ais Vorbildung 
zur Lehramtspriifung aus Turnen mindestens die Reifepriiftmg an einer Mittel
schule oder Lebrerbildungsanstalt gefordert werden. Die Zeit, in der Hand- 
werker, so ehrenhaft diese Manner auch sein mbgen, unsere Mittelschuljugend 
unterrichten und erziehen, soli ein fiir allemal vorbei sein. Es muB ais billig 
und gerecht anerkannt werden, daB der Lehrer wenigstens die Vorbildung 
besitze, welche der Schiiler an der Anstalt erlangen konne. Die Befreiung vom 
Nachweise der Vorbildung ware daher ausnahmslos aufzuheben.

Die Ausbildung der Turnlehrer erfolge durchwegs an den Universitatstum- 
kursen, die allerdings einer Erweiterung und Vertiefung fahig seien, und es bilde 
daher der Besuch eines Universitatsturnkurses ein notwendiges Erfordernis der 
Zulassung zur Lehrbefahigungspriifung aus Turnen. Redner schlieBt sich voll- 
inhaltlich den Vorschlagen des Prof. Max Gutt mann an, denen in nachstehender 
Fassung vom „Zweigverein der Turnlehrer an den Mittelschulen Niederosterreichs 
und vom Verein „Mittelschule^ zugestimmt wurde: 1. Griindliche Unterweisung 
im Kunsttumen und in den volkstiimlichen Ubungen mit EinschluB der Bewegungs- 
spiele nebst Ausblicken auf das gesamte Gebiet der korperlichen Erziehung bei 
Ausdehnung der Universitatsturnkurse von zwei auf drei Jahre; 2. erweiterte 
Ausbildung in der Anatomie und Physiologie, ersten Hilfeleistung, Schulhygiene 
wie fiir Lehramtskandidaten der wissenschaftlichen Facher; 4. Einfiihrung eines 
Probejahres; 5. Einordnung des Turnens ais Hauptfach in eine Priifungsgruppe 
in Verbindung mit einem wissenschaftlichen Haupt- oder Nebenfache.

Die vom Allg. deutsch-osterr. Tumlehrerverein in Linz vorgeschlagenen kurz- 
fristigen Kursę scheinen dem Redner in mehrfacher Beziehung schadlich, ja sogar 
gefabrlich. Schadlich seien sie den Teilnehmern in korperlicher und geistiger 
Hinsicht. Ein eifriger Anhanger und streitbarer Verfechter der Linzer Tumkurse 
schreibt zu ihrer Verherrlichung: „Taglich wurde von 7 Uhr morgens bis 12 Uhr 
mittags und von 3 bis 6 Uhr nachmittags gearbeitet. Das ist wohl eine Leistung 
sowohl fiir die Horer, ais auch fiir den Lehrer, die das menschliche KraftemaB 
beinahe iibersteigt; schmerzhafte Entziindungen der Sprunggelenke 
und Sehnenscheiden waren daher keine Seltenheit, von der 
geistigen Abspannung der Teilnehmer gar nicht zu sprechen.“
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Durch die Schaffung der halbjahrigen Kursę erscheine nicht nur das An- 
sehen des Turnens, sondern auch die durch das Bemuhen des Vereines osterr. 
Turnlehrer erreichte Stellung der Turnlehrer bedroht und gefahrdet. Der aka- 
demisch Gebildete, der doch an erster Stelle zum Unterrichte an der Mittelschule 
berufen sei, werde ganzlich vom Turnlehramte ausgeschaltet, weil einem Universitats- 
studenten nicht zugemutet werden konne, neben dem Einjahrig-Freiwilligenjahr, 
der vierjahrigen Studienzeit und dem Priifungsjahre noch ein halbes Jahr mit 
nicht geringen Kosten der Erlangung der Turnlehrerbefahigung zu opfern. Die 
halbjahrigen Kursę seien also nur fur die Volks- und Burgerschullehrer berechnet, 
denen ein beąuemerer und kiirzerer Weg, ais es durch den Universitatsturnkurs 
moglich ist, zur Erlangung der Lehrbefahigung fiirs Turnen geoffnet werden solle.

Bei den halbjahrigen Kursen werde die Zeit zur Bewaltigung des umfang- 
reichen Lehrstoffes und zur Erlangung der notwendigen Gewandtheit nicht aus- 
reichen, wenn auch 30 wochentliche Unterrichtsstunden angesetzt wiirden. Das 
Zusammendrangen vieler Unterrichtsstunden auf einen Tag gerade beim Turnen 
widerspreche allen erziehlichen Grundsatzen, weil eine Ubermudung des Korpers 
und eine Uberbiirdung des Geistes herbeigefuhrt werde, welche der Gesundheit 
schade und den Unterrichtserfolg beeintrachtige.

DaB die halbjahrigen Turnkurse nach reichsdeutschem Muster nicht nach- 
ahmenswert seien, werde selbst von reichsdeutschen Stimmen zugegeben. So z. B. 
fordere auch der Norddeutsche Turnlehrerrerein eine erweiterte Ausbildung der 
Turnlehrer fur den Turnunterricht und Fraulein Dorothea Meinecke in Dortmund 
trete fiir eine dreijahrige Ausbildungszeit der Turnlehrerinnen ein. An der 
Universitat in Leipzig umfasse der Turnlehrerbildungskurs zwei Semester und 
vier Wochen.

Zur Abhaltung der Kursę wolle der Linzer Verein eine eigene Turnlehrer- 
bildungsanstalt ins Leben rufen. Eine Notwendigkeit fiir eine derartige Griindung 
sei nicht vorhanden, weil die Universitatsturnkurse den Bedarf an Turnlehrern 
vollauf gedeckt haben und weil Klagen iiber ihre Ausbildung seitens der berufenen 
Unterrichtsbehorden nicht laut geworden seien.

Mit der Einfiihrung von Turninspektoren konne sich Redner einverstanden 
erklaren und er driicke in dieser Hinsicht nachstehende Wiinsche aus: Die Turn
inspektoren werden aus der Reihe der Mittelschulturnlehrer gewahlt und definitiv 
angestellt mit dem Rechte der Vorriickung in liohere Rangsklassen. Ihre Anzahl 
sei dem Stande der Mittelschulen angemessen. Die Forderung der gesamten 
korperlichen Erziehung der Jugend śei dereń Aufgabe. Ais AbschluB werde im 
Unterrichtsministerium eine Zentralstelle fiir korperliche Erziehung geschaffen.

Professor von Boberskyj verlangt, daB in Konseąuenz der Obligaterklarung des 
Turnens die Turnlehrer an den Mittelschulen den iibrigen Lehrern vóllig gleich- 
gestellt wiirden. Aus demselben Grunde miiBte auch der Turnlehrer auf das- 
selbe wissenschaftliche Niveau kommen wie die anderen Lehrer. Damit aber 
entfiele die Frage nach der Dauer der Ausbildung. Da der Turnlehrer alle Telle 
der korperlichen Erziehung kennen soli, miisse er sich dem Gegenstande voll und 



203

ganz widmen, und er miisse auch die betreffenden Einrichtungen ańderer Lander 
kennen lernen. Eine sehr heikle Frage sei die Stellung des Turnlehrers zum 
Schularzte. Die Grenzen der Kompetenzgebiete der beiden zu ziehen, sei Sache 
des Taktgefuhls, pragmatisch kónnten sie aher nicht so genau festgelegt werden. 
Dennoch miiBten die Rechte des Arztes und des Turnlehrers ahgegrenzt werden. 
Das Ideał ware, wenn der Schularzt gleichzeitig auch Gymnast ware. Es geniige 
vollig, dal.’> ein Kandidat sich dem Turnfach allein widme, nur so konne er darin 
eine vertiefte Ausbildung erlangen. Die Ausbildung der Turnlehrer an einem 
besonderen Zentralinstitute, das nur diesem Zwecke dienen sollte, ware erstrebens- 
wert, vorlaufig aber waren die Turnlehrer an der Universitat, und zwar an 
der medizinischen Fakultat, heranzubilden. Es sei zwar gesagt worden, daB der 
Turnlehrer die einzelnen Wissenszweige nicht so genau zu beherrschen brauche 
wie ein Mediziner; dem sei aber entgegenzuhalten, daB die anderen Lehrer ihre 
Studien weit iiber das MaB dessen ausdehnen, was sie fiir den Unterricht brauchten. 
Ein so vertieftes Studium sei auch fiir den Turnlehrer nótig, wenn er auf gleicher 
Hóhe mit den iibrigen Lehrern stehen solle.

Es erhalten nunmehr die Referenten das SchluBwort.

Professor Paweł fiihrt aus, die Debatte habe gezeigt, daB eine Reform 
der Heranbildung der Mittelschullehrer notig sei. Im besonderen standen sich 
zwei Vorschlage gegeniiber: der des Allg. deutsch-ósterr. Turnlehrervereins in 
Linz, welcher eine sechsmonatliche Ausbildung in eigenen Turnlehrerbildungs- 
anstalten verlangt und der des Referenten.

Er habe schon in seinem Referate darauf liingewiesen, daB eine nur auf 
6 Monate beschrankte Fachausbildung unmoglich einen der Bildungszeit und der 
Bildungshóhe der anderen Mittelschullehrer gleichgestellten Turnlehrerstand 
schaffen konne. Von dieser Anschauung hatten ihn die gegenseitigen Dar- 
legungen nicht abgebracht und er halte noch jetzt wie friiher diese Zusammen- 
pressung unserer Turnlehrerausbildung in einen so kurzeń Zeitraum geradezu fiir 
bedenklich. Er habe trotz der gegenseitigen mehr persbnlichen Darlegungen nicht 
iiberwiesen werden konnen, daB bei der so umfassenden Menge des zu bewaltigenden 
Arbeitsmateriales. an eine ruhige Ausgestaltung oder gar Vertiefung der einzelnen 
Gegenstande und an die gewiB wiinschenswerte, auf das praktische Lehrerleben 
sich erstreckende Wirkung des unterrichtliehen Vorganges gedacht werden konne.

Der Hinweis auf die Einrichtungen Deutschlands, welche den Vorschlagenden 
ais Muster dienten, sei ihm nicht iiberzeugend genug, da man trotz der 
GegenauBerung des Vereinsreferenten gerade hier daran gehe, die Ausbildungszeit 
des Turnlehrers zu verlangern. Er miisse betonen, daB diese seine Behauptung 
sich auf authentische Quellen stiitze und auf voller Wahrheit beruhe.

Auch hinsichtlich der Zulassung der Teilnehmer an solchen Kursen, die aus 
Volks- und Biirgerschullehrern, aus Turnwarten und Vereinsturnlehrern bestehen 
kónnten, halte er trotz der gemachten Gegenvorstellungen an der ausgesprochenen 
Ansicht fest, daB eine solche Verquickung der Mittelschulturninteressen mit denen 
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der Lehrerbildungsanstalten, der Volks- und Burgerschulen, ja selbst des Vereins- 
turnwesens, so hochideal und warm sie auch wegen der Einwirkung des Gegen- 
standes auf das Volksleben gepriesen werden, nie einen Vorteil einer strengen 
Mittelschullehrerausbildung bedeuten konne. Er konne der Unterrichtsbehórde 
und der Versammlung nicht genug die Notwendigkeit vor Augen halten, daB man 
im Interesse der Mittelschule alles daran setzen sollte, die Studentenschaft der 
Teilnahme an den Leibesiibungen und an dem akademischen Turnlehrerberufe 
znzufuhren.

In diesem Sinne wiederhole er den im Referat erstatteten Vorschlag, das 
Turnen bilde mit einem wissenschaftlichen Fache eine eigene Priifungsgruppe im 
Rahmen der allgemeinen Lehrbefahigung fur Mittelschulen. In diesem Sinne mogę 
auch die Ausbildung unserer Mittelschulturnlehrer erfolgen,

Korreferent Schantin bedauert, da(3 auf dem besonders wichtigen Gebiete 
der Turnlehrerausbildung keine Einigung zustande gekommen sei. Die einen ver- 
langen acht, die anderen ein Semester. Er empfehle daher seine Vorschlage auf 
Errichtung von zweierlei Kursen, eines zweijahrigen, ahnlich den gegenwartig 
bestehenden, und eines sozusagen konzentrierten Kurses fiir solche Kandidaten, die 
nicht in der Lagę seien den ersten Kurs zu besuchen und sich privatim aus- 
gebildet haben, welche Vorschlage sich ais ein Mittelweg darstellten, zur 
Annahme.

Landtagsabgeordneter Fritz Hirtli erklart in einer tatsachlicher Berich- 
tigung, dali fiir den Allg. deutsch-ósterr. Turnlehrerverein die Erlangung einer 
Turnlehrerbildungsanstalt die Hauptsache sei, die Bedingungen der Zulassung zu 
diesem Kursę und die Dauer desselben seien Nebensachen. Es solle in dem Kursę 
nur ohne Zeitvergeudung gearbeitet werden. Jeder, der in den Kurs Aufhahme 
findet, muB schon selbst turnen kbnnen, er diirfe es nicht dort erst erlernen. 
An den Lehrerbildungsanstalten sei der Lehrer des Turnens nicht auch zum 
Unterrichte in anderen Fachem zu verpflichten. Nur wenn er sich ausschliefólich 
der korperlichen Ausbildung widmen konne, werde man tiichtige Turnlehrer fiir 
die Volks- und Burgerschulen bekommen.

Der Vorsitzende stellt fest, daf3 hiemit die Behandlung des Themas 3 
erschópft sei, und schlieiit die Sitzung mit dem Bemerken, daB die Themen 4 und 5 
unter einem zur Diskussion gelangen wiirden.

SchluB der Sitzung um 8 Uhr abends.
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Dritter Verhandlungstag.
12. Janner 1910.

Beginn der Sitzung um 10 Uhr vormittags.

Der Vorsitzende eróffnet die Sitzung und erklart, daB nunmehr die Beratung 
iiber die Themen 3 und 4 beginnt. Die Themen lauten:

„Inwieweit konnte der Turnunterricht auch den Zwecken 
der militarischen Vorbildung der Mittelschiiler dienen?1

„Ist die Einfiihrung von SchieBiibungen wiinschenswert und 
durchfiihrbar?"

„Ist die Bildung sogenannter Knabenhorte an Volks- und 
Biirgerschulen vom Standpunkte des Schulinteresses zu wiin- 
schen, und wie sollen dieselben organisiert sein?“

Referent Oberst Piskacek weist darauf hin, es sei in den bisherigen Er- 
orterungen ófter ausgesprochen worden, daB die friihzeitige Ausbildung unserer 
mannlichen Jugend in den Leibesiibungen durchaus nicht einseitig dem Militar- 
berufe zugute komme. Vielmehr sei die systematische korperliche Ausbildung 
unserer mit geistiger Arbeit mehr ais je in Anspruch genommenen Jugend ein 
Gebot der unbedingten Notwendigkeit.

Im weiteren Verlaufe seiner Rede behandelt Redner eingehend die Frage 
der Ausbildung im SchieBwesen, welches bereits in den meisten Staaten ais 
wichtig genug erkannt worden sei, um in das Programm der Jugenderziehung 
aufgenommen zu werden. Ungarn sei in dieser Beziehung weit voraus und es 
konne unsere Riickstandigkeit wohl nicht mehr langer andauern.

Der Jugend selbst werde aber die Ausbildung im SchieBen gewiB nur Vor- 
teile, niemals Nachteile bringen, und bilde das SchieBen zweifelsohne auch ein 
padagogisch einwandfreies Erziehungsmittel. Die Vorteile fiir die kiinftige Militar- 
dienstzeit lagen auf der Hand, namentlich bei Einfiihrung der zweijahrigen 
Dienstpflicht. Das lange Zogern bei Einfiihrung der kiirzeren Dienstzeit sei 
zweifellos vielfach auch in der Erwagung begriindet, daB zahlreiche wichtige 
Ausbildungszweige des Soldaten eine ruhigere, griindlichere, stufenweise Arbeit 
und Entwicklung, ein Reifenlassen erfordern, was in knappen zwei Jahren sehr 
schwer erzielt werden kann. Vor allem das SchieBwesen lasse sich nicht iiber- 
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stiirzt aneignen, sondern bediirfe einer ruhigen, systematischen Erlemung und 
Gewóhnung. Der Soldat miisse gewohnheitsmafiig gut schiefien konnen, sonst 
erliege er eben dem Gegner, der das verstehe. Wenn diese gewohnheitsmafiige 
Fertigkeit nicht ausschliefilich in der Militardienstzeit erlangt werden miisse, 
wenn die jungen Leute schon vorbereitet kamen, so ware dies gewifi von 
eminentem Vorteile und kónnte der Einfiihrung der zweijahrigen Dienstpflicht 
nur fórderlich sein.

Redner schloB mit dem Wunsche, es mogę ebenso im Interesse der Jugend 
wie im Interesse des Staates recht bald eine gliickliche Lósung der in Diskussion 
stehenden Fragen erfolgen.

Landesschulinspektor Dr. Vrba fiihrt nachstehendes aus:
„Meine Ausfiihrungen gelten lediglich der Besprechung jener Vorschlage, 

die Herr Oberst Piskacek beziiglich der militarischen Ausbildung der 
Mittelschiiler und der Einfiihrung von Schiefiiibungen an den Mittel
schule n zu Thema 4 anfgestellt hat.

Die Kompetenz, in dieser Frage mitsprechen zu diirfen, schópfe ich nicht 
etwa aus meinem beruflichen Wirkungskreise, denn die Inspektion des Turn- 
unterrichtes und der mit diesem zusammenhangenden Ausbildung der Mittelschul- 
jugend obliegt in Niederósterreich meinen Herren Kollegen von der realistischen 
Richtung.

Da ich jedoch im Auftrage Seiner Exzellenz des Herrn Minister fiir Kultus 
und Unterricht Graf Stiirgkh Ende November des Vorjahres eine mehrtagige 
Studienreise durch Ungarn mit dem speziellen Auftrage unternommen habe, die 
dort bereits seit dem Jahre 1906 unter der Patronanz des kgl. ungar. Honvćd- 
ministeriums an den Mittelschulen eingefuhrten Schiefiiibungen sowie die mit den 
Schiefiiibungen im Zusammenhange stehende militarische Ausbildung aus eigener 
Anschauung kennen zu lernen, war ich in der Lagę, mir in dieser Frage eine 
Meinung zu bilden, und da Seine Exzellenz mir die Auszeichnung erwiesen hat, 
mich zu dieser Enąuete einzuladen, fiihle ich mich auch verpflichtet, zur Sache 
das Wort zu ergreifen.

Ich betone jedoch, dafi ich nur meine perśónliche Meinung zum Aus- 
drucke bringe.

Die Konzeption der militarischen Ausbildung, wie sie der Herr Referent 
vorschlagt, greift, wenn sie im ganzen Umfange ausgefiihrt wird, in empfindlicher 
Weise in das Leben der Familie sowie des Einzelnen ein.

Wahrend bisher Vater Mars sich damit begniigte, alljahrlich in Ósterreich 
59.024 Mann fiir Heer und Marinę und 14.500 Mann fiir die Landwehr assentieren 
zu lassen, werden in Hinkunft, wenn die Vorschlage des Herrn Referenten zur 
Tat werden, im Wege der militarischen Knabenhorte und der Jugendwehren alle 
Knaben bereits vom 6. Lebensjahr an in den militarischen Bannkreis gezogen. 
Die Tragweite einer solchen Mafiregel in kultureller, politischer, sozialer und 
ethischer Beziehung des Nahem zu wiirdigen, steht mir nicht zu. Ebensowenig 
mochte ich mich des Naheren dariiber aufiern, ob der enorme finanzielle Auf- 
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wand, den die Durchfiihrung der militarischen Ausbildung auf so allgemeiner 
Basis erfordert, in einem Reiclie zu rechtfertigen ist, das im Jahre 1900 (nach 
Hickmanns geographisch-statistischem Atlas) noch immer 27’4$ an Analphabeten 
aufwies. Eine derartig umfassende Militarisierung der Bevólkerung ist wohl ohne 
gleichen in der Weltgeschichte.

Wie ich eingangs erwahnte, beschranke ich mich lediglich auf das Gebiet der 
Mittelschulen, d. h. genauer gesagt, auf das Gebiet des Gymnasiums, des Real- 
und Reform-Realgymnasiums und der Realschule.

Diesbeziiglich muB ich schon jetzt bemerken, daB die Vorschlage des Herm 
Referenten weit iiber dasjenige liinaus gehen, was auf dem Gebiete der mili
tarischen Ausbildung und des SchieBuntcrrichtes in Ungarn tatsachlich in Ubung 
ist und meines Wissens auch nur geplant wird.

In Ungarn besteht die militarische Ausbildung und der SchieBunterricht nur 
fiir die Schiiler der 7. und 8. Klasse der Mittelschule (die Realschule ist in 
Ungarn achtklassig); die Teilnahme ist fakultativ, d. h. die Schiiler konnen auf 
ihr Ansuchen mit Erlaubnis ihrer Eltern und des Direktors an diesen militarischen 
Ubungen teilnehmen. Nur an einer unter den von mir in Budapest, Czegled und 
Kaschau besuchten 7 Anstalten werden ausnahmsweise auch Sestaner zu diesem 
Unterrichte zugelassen. An der ósterreichischen Mittelschule jedoch soli die mili
tarische Ausbildung und das SchieBen nach dem Antrage des Herrn Referenten 
bereits mit der 4. Mittelschulklasse beginnen, also durch vier, beziehungsweise 
fiinf Jahre andauern; ferner sollen sie, wenn ich den Wortlaut des alinea 2, B 2 
(Seite 116) richtig verstehe, obligatorisch sein. In Wien und Niederbsterreich 
wiirde es sich in diesem Falle um rund 10.000 Mittelschiiler handeln.

Vorerst ist jedoch die Frage zu erwagen, wie sich die osterreichische Mittel
schule prinzipieli zur Einfiihrung der militarischen Ausbildung und des SchieB- 
unterrichtes zu verhalten habe.

Ich stehe nicht an zu erklaren, daB nach meiner persónlichen Uberzeugung 
die Einfiihrung des militarischen Unterrichte,s und insbesondere des SchieB- 
unterrichtes vom Standpunkte der Mittelschule mir nicht nur zulassig, nicht nur 
durchfuhrbar, sondern geradezu erwiinscht erscheint, letzteres allerdings nur 
mit dem Vorbehalte, daB die militarische Ausbildung und der SchieBunterricht 
sich jene wesentliche Reduktion gefallen laBt, die ich spater yorschlagen werde, 
und daB sie sich in unsere Schulorganisation einordnet.

Die militarische Ausbildung der Mittelschiiler erscheint mir ais etwas 
Erwiinschtes, sagte ich yorhin, aber nicht etwa ausschlieBlich deshalb, weil 
sie den Kórper stahlt, die Simie scharft, — denn ein richtig geleiteter Turn- 
unterricht und richtig gewahlte Spiele leisten hierin mindestens dasselbe, — 
auch nicht etwa deshalb, weil sie Mut und raschen EntschluB weckt, denn die 
Spiele mit ihren stets wechselnden Situationen leisten diesbeziiglich Besseres, ich 
halte die Einfiihrting der militarischen Ausbildung auch nicht etwa deshalb fiir 
erwiinscht, weil sie Unterordnung unter einen fremden Willen lehrt, denn an 
Bevormundung leistet unsere Schule noch immer gerade genug, ich halte sie auch 
nicht etwa wegen der „Habtacht“-Stellung fiir erwiinscht, denn eine freie, degagierte, 
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dabei allerdings auch respektvolle Haltung befriedigt asthetisch weit mehr. Ja, 
weshalb ist denn dann die Einfiihrung der militarischen Ausbildung in der Mittel
schule nach Ihrer Meinung erwiinscht? werden Sie mich fragen. Nun, in erster 
Linie wegen ilires ethischen Wertes, weil die militarische Ausbildung in unserer 
durch den Kultus der Individualitat einerseits und durch den Drang nach berufs- 
maBiger Organisation andererseits charakterisierten Zeit ein erprobtes Mittel ist, 
die Jugend weit wirkungsvoller ais der trockene Buchunterricht zu veranlassen, 
daB sie ihren Blick auf das groIJe Ganze, auf das Vaterland, wendet, weil sie 
uns vom Egoismus zum Altruismus, zum Gefiihl der Zusammengehórigkeit aller 
in diesem weiten bunten Osterreich, weil sie die Jugend zur opferfreudigen Hingabe 
an das allstaatliche Ideał und an die Person des Allerhóchsten Kriegsherrn fiihrt.

Zu diesen ethischen Motiven gesellen sich auch niichterne utilitarische 
Griinde, die fiir die Einfiihrung der militarischen Ausbildung der Mittelschuljugend 
sprechen: Erleichterung bei der Ableistung der Militardienstzeit etc. etc.

Sie sehen, hochverehrte Herren, ich wiinsche wohl die Einfiihrung militariseher 
Ausbildung, ich wiinsche aber auch zugleich, wie ich bereits ankiindigte, daB die 
Militarausbildung nicht etwa mit Sonderzielen neben unserer zivilen Schule 
einherschreite, sondern ich wiinsche vielmehr, da i.i sie einen Bestandteil des biirger- 
lichen Unterrichtes und der biirgerlichen Erziehung bilde, daB sie in harmonischer 
Gebundenheit sich in das groBziigige Erziehungswerk einordne, das die hohe 
Unterrichtsverwaltung durch die Schaffung neuer Typen und durch die Auf- 
stellung neuer auf dem Prinzipe der Mitarbeit der Schiller fuBender moderner 
Lehrplane und Lehrmethoden in gliicklicher Weise inauguriert hat.

W as speziell den militarischenSchieBunterric. ht betri fft, so befiirworte 
ich die Einfiihrung desselben gleiclifalls auf das freudigste, und zwar sowohl aus 
den vom Herrn Referenten angefiihrten Motiven, ais auch aus einem besonderen 
Grmide, den ich insbesonders dem vom Herrn Reichsratsabgeordneten Siiberer 
vorgebrachten Argumente gegeniiber betone.

Das Vertrautsein mit der Waffe starkt das Personlichkeitsgefiihl, hebt 
dadurch das berechtigte SelbstbewuBtsein und das Selbstvertrauen, und gerade 
an diesem SelbstbewuBtsein und Selbstvertrauen lassen wir kleinmiitigen Óster- 
reicher es leider nur allzuoft fehlen. Allerdings bemerke ich gleich jetzt, daB ich 
den SchieBunterricht, wie es in Ungarn geschieht, auf die beiden obersten 
Klassen beschrankt wissen mochte. Ais Kompensation fiir den in der 4. und 5., 
beziehungsweise auch in der 6. Klasse ausfallenden SchieBunterricht konnte jedoch 
fiir die 5. Klasse der Realschule und fiir die 5. und 6. Klasse des Gymnasinms 
das Fechten eingefiihrt werden.

Es gilt nun die wichtige Frage zu erórtern, wie fiir die militarische Aus
bildung die notwendige Zeit gewonnen werden soli. Diese Frage bietet ziemliche 
Schwierigkeiten. DaB der Turnunterricht auf keine Weise zu Gunsten des mili
tarischen und des SchieBunterrichtes verkiirzt werden darf, darin bin ich mit dem 
Herrn Referenten einig. DaB mindestens ein freier Nachmittag, dem ich den 
Namen „Spielnachmittag” lassen mochte, fiir die Jugend eingefiihrt werden muB — 
in Ungarn besteht er bereits seit langem — daruber sind wir alle eines Sinnes.
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DaB aber neben dem Trirnunterrichte und neben diesem ais obligatorisch gedachten 
Spielnachmittage gegenwartig die Zeit fiir einen besonderen, speziell der mili
tarischen Ausbildung reservierten Nachmittag nicht eriibrigt werden kann, ist 
nicht schwer nachzuweisen.

Der moderne Unterrichtsbetrieb hat zwar die Tendenz, die eigentliche Arbeit 
immer mehr in die Schule zu verlegen. Immerhin setzen aber die „WeisungeiU 
Seite 68 fiir die hausliche Arbeit des Obergymnasiasten eine Zeit von 3 bis 
4 Stunden voraus. Rechnet man die Zeit hinzu, die dem Obergymnasiasten fiir die 
Betatigung der seiner eigenen Neigung entsprechenden Privatausbildung, fiir 
eventuelle gesellschaftliche Verpflichtung, fiir den Verkehr mit seiner Familie 
reserviert bleiben muB, so ergibt sich die Unmbglichkeit, fiir den rein militarischen 
Unterricht noch einen besonderen Nachmittag, wenn auch nur einen zweistiindigen 
zu eriibrigen. Soli der militarische Unterricht und der SchieBunterricht an der 
Mittelschule untergebracht werden — und wir wiinschen diese Einfiihrung —, 
so muB er auf den Spielnachmittag verlegt werden.

Vorerst muB jedoch die Frage verabschiedet werden, wie viele Jahre 
fiir den eigentlichen SchieBunterricht der Mittelschuljugend notwendiger Weise 
gewidmet werden miissen.

Diesbeziiglich befinde ich mich, allerdings ohne mir eine Kompetenz zu 
arrogieren, nicht in Ubereinstimmung mit dem Herrn Referenten. Ich glaube 
namlich, daB die Absolvierung des vom Herrn Referenten vorgeschlagenen SchieB- 
programmes mit geringerem Zeitaufwande, und zwar ohne Beeintrachtigung der 
Griindlichkeit, móglich, ja im Interesse der Sache sogar notwendig ist. Der Herr 
Oberst will fiir die SchieBiibnngen nicht weniger ais 4, beziehungsweise 5 Mittel- 
schuljahre verwenden, und zwar in der Weise, daB die Schiiler der 4., 5., beziehungs
weise auch der 6. Klasse der Mittelschule das KapselschieBen, die Schiiler der 
zwei letzten Klassen der Mittelschule (also die 7. und 8. der achtklassigen, 
beziehungsweise die 6. und 7. Klasse der siebenklassigen Mittelschule) iiberdies noch 
das SchieBen mit scharfer Munition vorzimehmen hatten. Zur Vornahme des 
KapselschieBens werden jedem Schiiler durch 5, beziehungsweise 4 Jahre per Jahr 
unentgeltlich bloB 100 Patronen, zur Vornahme des UbungsschieBens mit scharfer 
Munition in den beiden obersten Klassen unentgeltlich bloB je 40 Patronen 
und iiberdies fiir das BestschieBen unentgeltlich bloB je 6 Patronen zur 
Verfiigung gestellt. Wie schnell sind 100, beziehungsweise 146 Patronen verscbossen 
und wie unverhaltnismaBig lang ist die Zeit von Anfang Oktober bis Ende Mai, 
die der Herr Referent (Seite 116) fiir die militarische Ausbildung in Anspruch 
nimmt, und wie wenig sind 146, beziehungsweise 109 Patronen fiir 50 Lehrstunden, 
die der Herr Referent pro anno fiir die SchieBausbildung festsetzt! Wie lang und 
wie haufig sind die Intervalle, wahrend welcher nicht geschossen wird! Doch, 
kónnte man einwenden, zu dem eigentlichen SchieBunterricht kommt noch anderes 
Unterrichtsmaterial wie (Seite 116, beziehungsweise 117): der vorbereitende 
theoretische Unterricht und die Vorschide. Diesbeziiglich gebe ich zu bedenken, 
daB nach Einfiihrung der zweijahrigen Dienstzeit alle diese Ubungen samt dem 
zugehórigen Unterrichte selbst von einem Analphabeten in zwei Jahren werden 

14 



210

erlernt werden miissen. Mein Hauptargument fiir die Reduzierung des SchieB- 
nnterrichtes und der damit zusammenhangenden Ubungen auf zwei Jahrgange ist 
jedoch, daB der vom Henn Referenten vorgeschlagene Unterrichtskursus ein bloB 
einjahriger Kursus ist, weshalb diese auf ein einziges Jahr berechneteUnterrichts- 
und Ubungsmaterie vier-, beziehungsweise fiinfmal im Laufe der Mittelschule 
wiederholt werden muB. Welche Ermiidung, welche Ertotung des Interesses durch 
das vier-, beziehungsweise fiinfmal wiederholte Einerlei!

Mein Vorschlag geht also dahin, es werde, wie es in Ungam bereits seit 
zwei Jahren erprobt ist, der SchieBunterricht auf die beiden letzten Klassen der 
Mittelscliule beschrankt. Die durch Auflassung des KapselschieBens in der 4. und 5., 
beziehungsweise in der 4., 5. und 6. Klasse der Mittelschule freiwerdende Kapsel- 
patronenzahl werde jedoch den Schiilem der beiden letzten Jahrgange der Mittel
schule und z war gleichfalls kostenlos zugewendet. Auf diese Weise hatten die 
Schiller der beiden letzten Jahrgange der Mittelschule je 250 Kapselschiisse, 
ferner je 40, beziehungsweise 46 scharfe Patronen zur Verfugung und das SchieBen 
konnte dementsprechend viel nachhaltiger betrieben werden. Die Beschrankung 
des SchieBunterrichtes auf die beiden letzten Klassen der Mittelschulen erscheint 
auch naturgemaBer, weil die Schiiler dieser Klassen zu nicht geringem Teile 
bereits im landsturmpflichtigen Alter stehen und zumeist nach Absolvierung der 
Mittelschule sofort das Einjahrig-Freiwilligenjahr ablegen.

Wenn ich einen 14jahrigen Buben mit einem Mannlichergewehr sehe, beschleicht 
mich Angst, aber Angst um ihn, den Knaben, der die Gefahren des Gewehres 
nicht kennt.

Reduzieren wir das SchieBen auf die beiden letzten Jahrgange der Mittel
schule, so erzielen wir noch ein Zweites: Wir bekommen die 5. und 6. Gymnasial- 
klasse, beziehungsweise die 5. Realschulklasse fiir den Fechtunterricht 
frei, dessen fakultative Einfiihrung fiir die Schiiler der eben 
erwahnten Klassen ich hiemit in Ubereinstimmung mit dem begeisterten 
Verteidiger dieser edlen Kunst, Herm Direktor Wehr (Knittelfeld) beantrage. 
Zur Erteilung des Fechtunterrichtes ware in erster Linie ein hiefiir approbiertes 
Mitglied des Lehrkórpers berufen. Die Ablegung einer Erganzungspriifung 
fiir das Fechten ware zu ermbglichen und insbesondere den Tumlehrern zu 
empfehlen.

Beim Kapitel des Fechtens will ich nicht langer verweilen. Ich bin zu 
passioniert, um in dieser Sache objektiv genug zu sein. Schon ais Quintaner bekam 
ich einen Landesstiftplatz in der Landesfechtschule in Prag. Das Fechten zu 
Pferde beim Militar, und dann der Fechtboden auf der Universitat! Meine schonsten 
Jugenderinnerungen! — und nur allmahlich werden diese von Tinte und Akten- 
staub erstickt ! Und dabei bekenne ich mich geme ais Philologen, auch ais alt- 
klassischen Philologen, der ich ja von Hause aus bin. Ich bin iibrigens nicht der 
einzige unter den verlasterten Philologen, der sportliche Neigungen und — ver- 
zeihen Sie Hem Dr. Adler —, einen normalen Brustumfang hat. Es sitzen unser 
ziemlich viele in dieser hochansehnlichen Versammlung. Und wenn einmal ein 
Philolog auch keinen guten Thorax hat. so hat er hoffentlich einen guten Kopf
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und ein guter Kopf wird ja auch in der Zukunftsschule seinen Wert behalten. 
Doch genug davon!

Ich rekapituliere meine Antrage: In den beiden letzten Klassen der Mittel
schule ist das fakultative SchieBen, in der 5. und 6. Gymnasial- und in der
5. Realschulklasse ist das fakultative Fechten zu lehren, und z war an den einzu
fuhrenden obligatorischen Spielnachmittagen.

Ich gelange nun zur Frage, wie es mit der sonstigen militarischen 
Ausbildung zu halten ist.

Diesbeziiglich stimme ich mit dem Herrn Referenten darin iiberein, daB das 
Turnen einen militarischen Einschlag sehr gut vertragt, daB Ralliierungsiibungen, 
Frontmarsche und ahnliches an den Spielnachmittagen, vielleicht auch im Turnen 
gelegentlich geiibt werden konnte. Bedingung ware hiebei, wie bei allem, daB 
es in exaktester Form und genau nach der Vorschrift der Reglements geschieht, 
weil man sonst mehr Schaden ais Nutzen stiftet. Das Distanzschatzen, das Karten- 
lesen und die Orientierungsiibungen waren im Terrain vorzunehmen und zwar 
gelegentlich der Schiilerausfliige, welch letztere ich gleichfalls auf die Spiel- 
nachmittage verlegt wissen mochte.

In zwei Punkten gehe ich iiber die Vorschlage des Herrn Obersten Piskacek 
sogar hinans.

Bekommen wir von der hohen Unterrichtsverwaltung den einen obligaten 
Spielnachmittag fiir alle Klassen konzediert (ich bin bescheiden!), so kann dieser 
Spielnachmittag der elementarsten militarischen Ausbildung schon von der er sten 
Klasse der Mittelschule an dienstbar gemacht werden; es entfiele dann das 
Vakuum an militariseher Ausbildung, das nach dem vorliegenden Programme des 
Herrn Referenten zwischen der Volksschule und der 4. Mittelschulklasse besteht.

Ferner mochte ich zur Erwagung stellen, ob gelegentlich der an den Spiel
nachmittagen stattfindenden Schiilerausfliige nicht auch einiges aus dem Programme 
der englischen „Scouts" heriibergenommen werden konnte.

Unter den „Sonstigen Unterrichtsgegenstanden£< der militarischen 
Ausbildung werden auBer den von mir bereits erwahnten Gegenstanden auf 
Seite 120 noch angefiihrt: „Allgemeines iiber die Wehrmacht und die Organisation 
derselben, Bedeutung der Armee in volkserziehlicher Richtung und ihres bildenden 
Einflusses.“ Diese beiden Gegenstande konnten nach meiner Meinung besser in der 
Biirgerkunde behandelt werden. Die „Erzahlung von kriegsgeschichtlichen Episoden, 
hauptsachlich solcher, bei welchen sich das betreffende Hausregiment, beziehungs
weise Leute aus der engeren Heimat ausgezeichnet haben , gehort in die Heimats- 
kunde und ist daher dem Geschichtsunterrichte zuzuweisen.

Was endlich die „Besichtigung von Feldtelegraphen, Geschiitzen, Maschinen- 
gewehren. Feldkiichen, Gewehr- und Munitionsfabriken“ betrifft, so ist dies ein 
sehr dankenswerter Vorschlag und muB fiir die Schule ein Ansporn sein, auch 
ihrerseits in dieser Beziehung nicht zuriickzustehen. Es geht zum Beispiel nicht 
an, daB der jungę Mann einen Feldtelegraphen zu sehen bekommt, aber zum 
Beispiel die Telegraphen- oder Telephonzentrale nie besucht; es geht nicht an, daB 
er wohl in die Munitionsfabrik, nicht aber z. B. in die Lokomotivfabrik gefiihrt 
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wird. Hier muli die Schule eingreifen und ein nach den lokalen 
Verhaltnissen abgestuftes Programm aufstellen, das allerdings 
auch die erwahnten militarischen Wunsche vollauf beriicksichtigt.

Ich habe bisher so oft von den Spielnachmittagen gesprochen und 
diesen Spielnachmittagen so mannigfache Aufgaben zugewiesen, dafi ich mich ver- 
pflichtet fiihle, zur Orientierung das an zerstreuten Stellen Vorgebrachte zusammen- 
zustellen.

Der Spielnachmittag, der fiir samtliche Klassen der Mittelschule obligat zu 
erklaren und von hauslichen Arbeiten moglichst freizuhalten ist, umfaBt in der 
Regel zwei Stunden. Zum Unterschiede z. B. von Ungarn, wo die Spielnachmittage 
bloB vom 1. September bis Ende Oktober und vom 1. Marz bis Ende des Schuljahres 
aktiviert sind, ware bei uns der Spielnachmittag durch das ganze Jahr hindurch 
aufrecht zu erhalten. Wir gewinnen liiedurch das ganze Jahr hindurch einen freien 
Wochentag, der von der Schule im Interesse der Schiller je nach der Jahreszeit 
nnd je nach den lokalen Verhaltnissen auf die mannigfachste und angenehmste 
Weise ausgeniitzt werden kann.

Wahrend der schónen Jahreszeit dient er in der ersten bis vierten Klasse 
in allererster Linie den Spielen, wahrend der rauhen Jahreszeit in der 5. Real- 
schulklasse und in der 5. und 6. Gymnasialklasse dem Fechten und in den beiden 
obersten Klassen ist der Spielnachmittag in allererster Linie dem SchieBen 
reserviert.

Ein allgemein giltiges Detailprogramm fiir diese Spielnachmittage festzusetzen, 
istnatiirlich unmbglich, weil órtliche, klimatische und sonstige Verhaltnisse beriick- 
sichtigt werden miissen, aber auch nicht zweckdienlich, weil Beschaftigungs- 
programmen der Jugend, wie Exzellenz Freiherr von Gautsch bereits betont 
hat, eine groBe Beweglichkeit innewohnen soli. In Verlegenheit betreffs der Zeit- 
ausniitzung wird man nie kommen. Ist es im Winter schones Wetter, so gibt es 
eine Menge sportlicher Betatigungen, Schlittschuh- und Skilaufen, Rodeln etc.; 
ist es im Sommer schon, so gibt es neben dem Spiel das Schwimmen, den Ruder- 
sport etc. und dann die Schiilerausfliige. Diese Schiilerausfluge insbesondere 
konnen zu Festtagen zwangloser Freude und zwangloser Belehrung ausgestaltet 
werden. Auf den Schiilerausflugen konnen die Schiiler unter fachkundiger Leitung 
insbesondere des Lehrers der Geographie und der Naturgeschichte ihre Heimat 
aufs beste kennen lernen. Und wer seine Heimat kennt, der liebt sie auch. Das 
Studium der Natur wird dann auch ein heilsames Korrektiv sein gegen die Uber- 
schatzung des Papierwissens. DaB diese Exkursionen mit Ziel und MaB auch der 
militarischen Ausbildung dienstbar gemacht werden konnen, wurde bereits erwahnt. 
Gestattet die Witterung den langeren Aufenthalt im Freien nicht, so konnen 
Museen, Fabriken, Werkstatten etc. besucht, Denkmaler besichtigt werden. Und 
kann man das Schulhaus wegen allzu schlechten Wetters uberhaupt nicht ver- 
lassen, so haben wir noch immer das naturhistorische, das physikalische, das 
chemische, das archaologische Kabinett, den Physiksaal mit seinem Skioptikon, 
und wie die mannigfachen Schnlstatten alle heiBen, die dem Geiste Anregung, 
Aufmunterung zur Selbstbetatigung und hundertfache angenehme Belehrung 
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bieten. Ja, ich sehe nicht ein, warum bei ganz argem Wetter nicht anch Unterricht 
in der Ersten Hilfeleistung in den Schulraumen gegeben werden konnte.

Nach diesem kleinen Exkurse wollen wir wieder zur militarischen Ausbildung 
und zum Schiefiunterrichte zuruckkehren.

Wer soli die militarische Ausbildung und den SchieOunter- 
richt leiten?

Prinzipiell soli dieser entsprechend zu remunerierende Unterricht stets von 
einem hiezu ąualifizierten Mitgliede des Lehrkbrpers, d. h. also von einem Reserve- 
offiziere geleitet werden; am haufigsten wird es wohl der Turnlehrer sein. Von 
der gleichen Voraussetzung geht auch Herr Oberst PiskaSek (Seite 110) aus. 
Ist an der betreffenden Anstalt kein fiir dieses Lehramt geeigneter Lehrer vor- 
handen, so kann man sich mit einem Lehrer einer benachbarten Anstalt behelfen, 
wie wir es ja in solcben Fallen auch in anderen Unterrichtsgegenstanden tun. 
Wird mangels geeigneter ziviler Lehrer um einen militarischen Unferrichtsleiter 
angesucht, so muli dieser stets ein Offizier sein. Jugendliche Fahnriche oder 
altere Unteroffiziere sollten ais Unterrichtsleiter ausgeschlossen sein, denn die 
Schule ist ein gar heikler Boden.

Da der militarische Unterricht und der SchieiJunterricht nur dann zweck- 
dienlich und ersprieOlich sein kann, wenn er genauest in der von der Militar 
behórde vorgeschriebenen Weise erteilt wird, beantrage ich fiir die zivilen Leiter 
besondere Instruktionskurse einzurichten, in denen die militarischen 
Fertigkeiten bis zur Vollkommenheit geiibt und das militarische Wissen vertieft wird.

Aus demselben Grunde beantrage ich wegen der in militarischen Dingen 
unerlalJlichen Einheitlichkeit des Vorganges Offiziere ais Inspektoren des 
militarischen Unterrichtes zu bestellen, die mit denselben Befugnissen 
zu bekleiden waren, wie gegenwartig etwa die Zeicheninspektoren oder die Turn- 
inspektoren der Zukunft. Die Bestellung solclier Inspektoren wird sich auch aus 
einem anderen Grunde ais notwendig erweisen. An stark freguentierten Anstalten 
werden namlich haufig den zivilen Unterrichtsleitern Unteroffiziere ais Instruktoren 
beigestellt werden miissen. Diese Unteroffiziere hatte der militarische Inspektor 
zu beaufsichtigen, unbeschadet des Rechtes des Direktors, beziehungsweise des 
zivilen Ubungsleiters, etwaige Ausartungen der Unteroffiziere in Wort und Tat 
haufiger diirften die Ausartungen in Worten sein! — sofort abzustellen.

Damit ware ich mit meinen Ausfuhrungen, beziehungsweise mit meinen Gegen- 
vorschlagen zu Ende. Bei einer so umfanglichen Materie muli vieles der Detail- 
beratung, beziehungsweise der Verordnung iiberlassen werden.

Ich wiederhole die wichtigsten meiner Vorschlage:
1. Der fakultative Schieliunterricht ist auf die beiden letzten Klassen der 

Mittelschule zu beschranken.
2. In der 5. Realschulklasse, beziehungsweise in der 5. und 6. Gymnasial- 

klasse ist der Fechtunterricht fakultativ einzufuhren.
3. Fiir die zivilen Ubungsleiter ist ein militarischer fachlicher Instruktions- 

kurs einzurichten.
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4. Es sind hohere Offiziere ais Inspektoren der militarischen Ausbildung zu 
bestellen.

5. Die militarische Ausbildung und der SchieBunterricht haben an den obligat 
einzufuhrenden Spielnachmittagen stattzufinden.

6. Es ist den Lehrern zu ermoglichen, eine Erganzungsprufung fiir das 
Fechten abzulegen.

Ich mbchte das Tliema nicht verlassen, ohne Ihnen, hochverehrte Anwesende, 
fiir die Geduld zu danken, mit der Sie meine Ausfiihrungen angehort haben. Die 
hochverehrten militarischen Sommitaten bitte ich aber, dariiber nicht ungehalten 
zu sein, daB ein Zivilist kritisiert und Gegenvorschlage vorbringt. Meine Gegen- 
vorschlage geben wesentlich mehr ais sie nehmen. In Einem gleichen aber unsere 
beiderseitigen Vorschlage wie Gegenvorschlage einander: Beide entspringen aus 
demselben Motive, namlich aus der gleichen Liebe zu unserer heranwachsenden 
Jugend, die wir fiirderhin gemeinsam erziehen wollen, zur Freude und zum Stolze, 
aber auch zur Sicherung unseres groBen Vaterlandes Osterreich.

FML. Ritter von Bockenheim bemerkt, daB das erstattete Referat 
durchaus nicht an den daselbst gestellten Vorschlagen ganz strenge festhalten 
wolle; die Referenten seien vielmehr fiir neue Anregungen dankbar. Redner 
mbchte auf ein MiBverstandnis aufmerksam machen, namlich, daB es nicht 
beabsichtigt werde, mit der Ausbildung im SchieBen schon in der vierten Klasse 
der Mittelschule zu beginnen, sondern daB die unteren Klassen der Mittelschule 
nur eine Vorbereitung fiir diese Ausbildung bieten sollten. Erst in den letzten zwei 
Schuljahren solle den Schiilern scharfe Munition in die Hand gegeben werden. 
Er bitte, unter Berucksichtigung dieser Erklarung in die Diskussion wohlwollend 
einzutreten. Ob es sich um Turnen, Spielnachmittage oder SchieBiibungen handle, 
alles zusammen konne und solle ais eine Vorbereitung fiir die Militardienstzeit 
dienen. Die Kriegsverwaltung werde fiir jedes Entgegenkommen in dieser Beziehung 
der Schule dankbar sein.

Hofrat Hueppe bemerkte, es konne nicht Aufgabe der Schule sein, 
sozusagen „Militarpfuscherei“ zu treiben, die Aufgabe der Schule liege vielmehr 
darin, die jungen Leute so heranzubilden, daB das Militar aus diesem Materiał 
tiichtige Soldaten machen konne. Dazu konne vor allem das Turnen dienen und 
da verdiene wieder in erster Linie das deutsche Turnen den Vorzug. Redner 
beleuchtet dies an Daten aus dem deutsch-franzbsischen Feldzuge, wo die deutsche 
Turnerschaft die besten Soldaten gestellt, die auch verhaltnismaBig doppelt so 
viel Auszeichnungen erhalten hatten ais die anderen. Das deutsche Turnen habe 
eben gerade wegen seiner Eignung zur Vorbildung eines tiichtigen Soldaten- 
schlages einen Siegeslauf durch die ganze zivilisierte Welt genommen. Die Vorziige 
des deutschen Turnens fur militarische Zwecke lagen darin, daB es in physio- 
logisc.her Beziehung mehr ais andere Systeme das Moment der Unterdriickung der 
Mitbewegungen enthalte. Auch die Mutentwicklung komme darin in besonderer 
Weise zur Geltung. Mit Riicksicht auf die kiinftige Wehrpflicht der Schuljugend 
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miisse man auch die Ausbildung der Sinne im Auge hehalten. Erfahrungsgemafi 
nehme aber die Kurzsichtigkeit im Laufe der Schulzeit zu und erreiche bei den 
Abiturienten ungefahr 50 %. Durch das Spiel sei es etwas besser geworden, es 
handle sich aber nicht blofi um die Verhiitung dieses Ubels, sondern auch um die 
Ausbildung des Auges. In dieser Beziehung sei das Ballspiel und insbesondere 
das mit dem kleinen Bali sehr geeignet. Redner sei kein Gegner der Einfiihrung 
des Schiefiunterrichtes, er ratę jedoch in diesem Belange von einem langer 
dauernden Betriebe der Kapselschiefiiibungen ab, da dieses den Schillera langweilig 
ware und dadurch das Interesse der Schiller ertbtet wiirde; er empfehle daher, 
rasch zum Scharfschiefien iiberzugehen. Redner mochte jedoch anregen, dafi auch 
fiir solche jungę Leute vorgesorgt werde, die nicht die Mittelschule besuchen. 
Dies konne seitens der Knabenhorte geschehen. Beziiglich dieser Horte mochte 
er nicht auf den rein militarischen Drill Gewicht legen, sondern eher die 
Ankniipfung an den Schulbetrieb befiirworten. Das Militarische sei aber nicht 
das Schlechteste, was man den Jungen gebe.

Oberlehrer Teufelsbauer bemerkt einleitend, dafi er auf dem Gebiete 
der Kinderfiirsorge seit 30 Jahren in einem Bezirke arbeite, dessen Verhaltnisse 
in dieser Beziehung aufierst ungiinstig seien, da mindestens ein Drittel der Eltern 
den ganzen Tag iiber dem Bernfe nachzugehen genbtigt sind. Die Kinder blieben 
von friih bis abends sich selbst iiberlassen und es sei notwendig, ihnen einen 
entsprechenden Schutz angedeilien zu lassen. Zu diesem Zwecke seien Krippen- 
anstalten, Kinderbewahranstalten und Kindergarten gegriindet worden, es seien 
aber auch fur die Kinder, welche mit sechs Jahren in die Schule treten, Horte 
erforderlich. Vorbedingungen fiir die Schaffung von Horten seien geeignete 
Raumlichkeiten, freie Platze und tiichtige Horterzieher. Stehe nicht ein gesunder, 
zweckentsprechender Raum zur Verfugung, wo die Kinder wahrend der freien 
Zeit beschaftigt werden kiinnen, so sei die Hortgriindung verfriiht. Platze waren 
vorhanden, doch konne man sie wegen mannigfacher Schwierigkeiten nicht voll 
benutzen und es ware das Eingreifen der Unterrichtsverwaltung wiinschenswert, 
um die Lehrer anzuspomen, in dieser Beziehung an Private u. s. w. heranzutreten. 
Beziiglich der Horterzieher glaube Redner nicht, dafi dies gerade nur Lehrer 
sein miifiten. Man solle aber jedenfalls von den Kraften, die sich dazu anbieten, 
die besten heranziehen. Auch sollten dem Horterzieher, dessen Amt ein so 
schweres ist, keine Schwierigkeiten gemacht, vielmehr sollte er auch Anerkennung 
seitens der Unterrichtsverwaltung finden, wenn er sich um die Jugend verdient 
gemacht habe.

Redner glaubt, dafi es zweierlei Horte geben sollte: Knabenhorte fiir jene 
Schiller,' welche von friih bis abends erwiesenermafien ohne Aufsicht sind, daher 
wahrend der schulfreien Zeit Unterkunft finden sollen, und weiters Horte, worin 
die Kinder nur nachmittags beschaftigt werden. Die ersteren waren obligatorisch, 
die letzteren freiwillig.

Aufierdem solle jenen jungen Leuten, die der Schulpflicht entwachsen sind, 
Gelegenheit gegeben werden, ihre freie Zeit in Anstalten (Horten, Heimen) 
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verbringen zu konnen, wo fiir ihre korperliche und geistige Weiterbildung gesorgi 
wird und sie so vor korperlichen und sittlichen Gefahren bewalirt werden.

Major a. D. von Mniszek erortert zunachst die Ziele des Reichsbundes der 
Knabenhorte und Jugendwehren Osterreichs. Der Reichsbund habe den Zweck, 
die Institution der Knabenhorte in allen im Reichsrate vertretenen Konigreichen 
und Landem fiir die 8—14jahrige Schuljugend einzufiihren, bestehende Horte 
im Reichsbund zu vereinen und fiir die 14—20jahrigen Jiinglinge der Mittelschulen 
und auBerhalb der Schule stehenden, in Fabriken und Werkstatten befindlichen, 
selbstandig organisierte und geleitete Jugendwehren, bezw. Jungschiitzenvereine 
zu griinden, um in ersteren die Jugend korperlich zu starken, in letzteren militarisch 
und im SchieBen vorzubilden.

In Wien haben sich die von Hauptmann Opelt gegriindeten Knabenhorte 
sehr schnell eingebiirgert und entwickelt. Leider begannen nach Errichtung des 
stadtischen Zentralvereines die Anfeindungen gegen die militarisch organisierten 
Knabenhorte und verhinderten die weitere Ausgestaltung.

Man machte ihnen den Vorwurf, daB dort zu viel militariseher Drill 
betrieben werde und mehr Soldatenspielerei ais ernste Arbeit darin stecke. Wenn 
auch anfangs in den Knabenhorten etwas zu viel exerziert und auf AuBerlichkeiten 
Wert gelegt wurde, so geschah es, um die jungen Leute fiir diese Institution zu 
gewinnen, aber Schaden habe es den Knaben nicht gebracht. Tatsachlich werde 
aber in den Knabenhorten nebst Exerzieren viel getumt und eine Menge 
Sportspiele betrieben, und nebst der physischen auf geistige Entwicklung der 
Knaben Wert gelegt. Nachdem nunmehr die Jugendwehren errichtet sind, werden 
die Knabenhorte ihrer eigentlichen Bestimmung, Beschaftigungsanstalten zu sein, 
zugefiihrt und eine gewisse Reform erfahren miissen. Ein militariseher Einschlag 
miisse aber bleiben, denn friihzeitig sollen die Jungen an Gehorsam und Disziplin, 
Zucht und Ordnung gewohnt werden und weil die militarischen Gelenksiibungen, 
das stramme Marschieren und Exerzieren die Gelenke und Muskeln starkę und 
den Korper widerstandsfahig mache.

In allen Staaten werde gegenwartig auf die militarische Jugenderziehung 
ein groBer Wert gelegt und der militarische Vorunterricht sehr friihzeitig 
begonnen, wie der Redner durch einen Uberblick iiber die beziiglichen Einrichtungen 
im Auslande erweist. In Osterreich sei dagegen das SchieBwesen im allgemeinen 
im Vergleiche zu den anderen Staaten sehr weit zuriick; nur der Wiener Schiitzen- 
verein, der eine Landsturmschule gegriindet habe, und die SchieBstande in Tirol 
und Vorarlberg verdienten groBere Bedeutung.

Die neuesten Bestimmungen, die von Seite des Landesverteidigungsministeriums 
im Interesse des SchieBunterrichtes an Mittelschulen und in den Vereinen verlautbart 
wurden, bedeuten einen erfreulichen Fortschritt auf dem Gebiete der militarischen 
Jugenderziehung in Osterreich. Die beziiglichen Bestimmungen und Verordnungen 
wiirden aber nicht den erwunschten Erfolg haben, solange nicht ein p atriotischer 
Zug in diese Aktion komme, Der moderne Elan, fiir allerlei Humanitatsanstalten 
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zu spenden, sollte sich endlich des gesunden Knaben, des heranwachsenden 
Jiinglings annehmen und fiir diesen durch regen Beitritt zu diesen Vereinen 
und namhafte Spenden sorgen, um dem Staate tiicłrtige Kampen fiir Kaiser 
und Vaterland, der Armee gesunde, gut vorgebildete Soldaten heranzubilden.

Zur Propagierung dieser Institution konne der Reichsbund mit den Mitglieder- 
beitragen nicht aufkommen. Es miiBten von den an der Jugendfiirsorge und der 
militarischen Vorbildung interessierten k. k. Ministerien, dem Ministerium fiir 
Kultus und Unterricht, Landesverteidigung und offentliche Arbeiten, ausgiebige 
Subventionen dem Reichsbund zugewendet werden, daher sollte wie in den anderen 
Staaten vom Reichsrate eine gro Ber e Quote, etwa 2 bis 3 Millionen Kronen fiir 
diese Zwecke bewilligt werden, eine Summę, die iibrigens im Vergleiche mit den 
Aufwendungen der iibrigen Staaten keineswegs zu hoch gegriffen ist. Auch sollten 
die Lander und Gemeinden gewisse Quoten fiir Knabenhorte und Jugendwehren 
in ihr Budget einstellen. Ferner miiBten von Seite der Zentralstellen die Statt- 
haltereien und Landesregierungen aufgefordert werden, auf die Griindung von 
Vereinen und Verbanden zur Errichtung von Knabenhorten und Jugendwehren 
hinzuwirken und die Militarbehórden selbe unterstiitzen.

Ais machtiger Faktor und kraffciger Impuls miiBten den Freąuentanten der 
Jugendwehren bei ihrem Eintritt in das Heer ausgiebige Begiinstigungen gewahrt 
werden.

Seine Ausfiihrung faBt der Redner in nachstehende Antrage zusammen:
1. In allen Gemeinden der im Reichsrate vertretenen Konigreiche und Lander 

sind fiir die 8—14jahrigen Schiller der Volks- und Biirgerschulen Knaben
horte zu errichten, die nebst anregender Beschaftigung und militarischen Zwecken 
angepaBten Uhungen, Zucht und Ordnung bei der Jugend zu fordem haben.

2. In allen groBeren Orten Zisleithaniens sind fiir die 14—20jahrigen 
Jiinglinge der Mittel- und Fachschulen sowie fiir jene, die ais Gehilfen, Lehrlinge, 
Arbeiter angestellt sind, Jugendwehren (Jungschiitzenkompagnien) zwecks 
korperlichen Starkung und militarischer Vor- und SchieBausbildung wie einer 
ethischen und patriotischen Erziehung aufzustellen.

Dieser Beitritt der Mittel- und Fachschiiler miii.)te von den kompetenten 
Schulbehorden nicht nur empfohlen, sondern zur Pf lic lit gemacht werden.

Bei kleineren Ortschaften sind, wie in der Schweiz, Jugendwehrsektionen 
(Ziige) zu errichten, die zusammengezogen eigene Jugendwehren bilden konnen.

Wo tunlich, sind auch aus Hochschiilem Jugendwehrabteilungen zu 
organisieren.

3. Ein von den k. k. Ministerien fiir Kultus und Unterricht und fiir Landes- 
verteidigung approbiertes Organisationsstatut normiert einen gleichen Beschaf- 
tigungsplan fiir Knabenhorte und ein einheitliches Lehrprogramm fiir Jugend
wehren, das 3 Jahreskurse zu umfassen hatte.

4. In den Landeshauptstadten sind zur Beaufsichtigung aller Knabenhorte 
und Jugendweliren des Landes „Landesverbande‘- und in den Bezirks- 
standorten zur Aufsicht und Leitung der Ortsvereine „Bezirksverbande“ zu 
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errichten, welche die Interessen der Knabenhorte nnd Jugendwehren zu wahren 
und selbe nach auBen zu vertreten hatten.

5. Der Reichsbund fiihrt die oberste Aufsicht und Leitung aller Knabenhorte 
und Jugendwehren Osterreichs diesseits der Leitha, ist Zentralorgan nach auBen 
und innen sowie Beirat der k. k. Ministerien fiir Gesetzesvorschlage auf dem 
Gebiete der militarischen Jugenderziehung.

6. Alle Jahre waren nach vorher — im Einvernehmen mit dem k. k. Landes- 
verteidigungsministerium — festgesetzten Normen Priifungen und PramienschieBen 
bei den Jugendwehren abzuhalten, zu welchen die k. k. Landwehrkommanden 
einen Offizier zu delegieren hatten. Die SchluBpriifnngen des 3. Jahrganges sind 
vor einer militarischen Kommission abzuhalten und werden jenen Frequentanten 
militarische Befahigungszeugnisse zugesprochen, die mit Erfolg die Militarfacher 
absolviert und ais gute Schiitzen sich erwiesen haben.

7. Nur diesen sollten beim Einrucken zur Ableistung der Dienstpflicht 
nachfolgende Begiinstigungen zugesprochen werden:

a) Wahl des Truppenkórpers;
b) nach 2 — 3monatlicher Probedienstleistung die Unteroffiziersauszeichnung;
c) ein Prasenzdienstaufschub oder Dienstpflichtabkiirzung von 6 Monaten. 
Diese Vorschlage bezwecken, durch eine fruhzeitige kórperliche Kraftigung

und militarische Erziehung und SchuBausbildung vor Eintritt der Militarpflicht 
fiir die kurzere Dienstzeit Ersatz zu schaffen, verdienen somit eine wohlwollende 
Aufiiahme nnd Wiirdigung von Seite der Unterrichts- und Armeeverwaltung, um 
die ich hiemit ergebenst bitte im Namen des Reichsbundes und der Jugend, der 
kiinftigen Kampen fur Kaiser und Yaterland!

Handelskammersekretar Dr. Pistor glaubt, daB die Eigensehaften unserer 
Bevolkerung es wiinschenswert machten, daB in die Erziehung durch das 
turnerische und militarische Element mehr Strammheit komme. Die Frage im 
Thema 4 sei daher zu bejahen. Er halte das SchieBen in manueller wie geistiger 
Beziehung ais einen hochwertigen Sport, der eine auBerordentliche Konzentration 
des Willens verlange. Aber auch die jungen Leute auBerhalb der Mittelschule 
im Alter von 16—19 Jahren bediirfen der biirgerlichen Erziehung und er ver- 
weise in dieser Beziehung auf Frankreich, wo miter den Auspizien der „Association 
des jeuns Chrótiens£< im ganzen Lande Klubs bestehen, in denen die Jugend 
kórperliche und geistige Ausbildung findet und so von den Gefahren der StraBe 
abgezogen werde.

Redner befal.it sich des weiteren in seiner Eigenschaft ais Prasident des 
Verbandes der militarisch organisierten Knabenhorte Wiens mit den Knaben
horten. Der wichtigste Punkt der ganzen Organisation sei die Freiwilligkeit. 
Wenn es trotz aller behordliclien Schwierigkeiten gelungen sei, die Jungen von 
der StraBe wegzuziehen, so miiBten diese Knabenhorte doch gut sein. Aber 
auch die Elternschaft miisse zufrieden sein, sonst wurde sie ja keine Beitrage 
leisten. Den Horten habe das militarische AuBere viele Feinde gemacht. Es seien 
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wohl im Anfange in dieser Beziehung Ubertreibungen vorgekommen, aber gerade 
durch das Militarische seien die Knaben und die Eltern in diese Heilsarmee der 
Jugend gezogen worden. In den Horten wiirden iiber 30 Beschaftigungsarten 
gepflegt und die militarischen Ubungen machten nur ein Zwanzigstel derselben 
aus. Die Horte seien nunmehr eine ernste, zielbewuBte, modern padagogische 
Beschaftigungsorganisation, ais dereń Motto gelte „Das Beste fiir unsere Jugend1. 
Sie wiirden auch im Stande sein die Griindung von Schulgemeinden herbeizufiihren, 
die man gerade in Osterreich bei der krassen Unbildung vieler Eltern so sehr 
brauche. Man diirfe nicht zuviel reglementieren, vielmehr miisse man den Eltern 
einen gewissen EinfluB einraumen, um nicht dereń Interesse zu ertoten. Was die 
Hortleiter betreffe, so glaube Redner, daB nicht nur der Lehrer, sondern auch 
der gewesene Offizier sich dafiir eigne. Mit der Militarverwaltung hatten die 
Horte anfangs Differenzen gehabt, heute aber hatten sie nach Verbesserung 
mancher Fehler an dieser einen warmen Freund gewonnen, die selbstandigen 
Knabenhorte hatten also, lange nur auf die Opferwilligkeit der Eltern angewiesen, 
gemaB den Berichten der Ministerialreferenten, die Priifung glanzend bestanden. 
Das Entgegenkommen der Schulverwaltung zu finden, sei leider bisher trotz 
aller Bemiihungen nicht moglich gewesen.

Nach dem Reichsvolksschulgesetz und nach der Schul- und Unterrichts- 
ordnung konne das Recht der Eltern iiber die schulfreie Zeit ihrer Kinder zu 
verfugen, nicht eingeschrankt werden. Die Eltern, die an der Erziehung Interesse 
gewonnen haben, sollten daher sich selbst die Leute aussuchen konnen, denen sie 
die Erziehung ihrer Kinder anvertrauen. Der gegenteilige ErlaB des niederoster- 
reichischen Landesschulrates fuBe auf unrichtiger Basis. Die Frage, ob die Horte 
ausschlieBlich durch die Schule oder neben der Schule zu fiihren seien, erscheine 
durch die Tatsachen fiir Wien bereits erledigt. In den kommunalen Horten sei 
die Zahl der Zoglinge trotz der kolossalen moralischen und materiellen Forderung 
sehr gesunken, die selbstandigen Horte, die fiir alle Bediirfnisse selbst aufkommen 
mii Ot en, bestanden auch heute noch. Die kommunalen Horte hatten sich denjenigen 
Persdnlichkeiten gegeniiber, die so weitgehend fiir sie sorgten, recht undankbar 
erwiesen. Lebhaft zu wiinschen sei, daB eine Verstandigung der militarischen 
Knabenhorte mit den kommunalen zustande komme, und er wurde bitten, daB die 
Unterrichtsverwaltung gemeinsam mit dem Landesverteidigungsministerium eine 
solche fórdere. Er glaube auch, daB mit den kommunalen Snbventionen beiderlei 
Horte zu beteilen seien, wenn sie in padagogischer Beziehung und hinsichtlich 
der Vereinsgebarung entsprechen. Er wolle iiber den bisherigen Konkurrenzzustand 
keine weiteren Worte verlieren, sondern tun, was er vor der Offentlichkeit immer 
getan — schweigen. Um Aussicht auf Erfolg zu haben, miiBten alle in Betracht 
kommenden Faktoren, Schule, Eltemhans und Beschaftigungsanstalt planmaBig 
und eintrachtig zusammenarbeiten. Neben den Knabenhorten sollten auch recht 
viel Madchenhorte entstehen. Redner streift schlieBlieh die finanzielle Frage. 
Wenn ganz betrachtliche Summen zur Forderung des Exportes, des Gewerbes, 
der Viehzucht ausgegeben werden, so miiBte der Staat auch fiir die Jugend und 
fiir ilire korperliche Ausbildung entsprechende Mittel finden.
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Minister a. D. Dr. GeBmann dankte dem Unterrichtsminister, daB er die 
in Verhandlung stehende Frage ans dem Halbdunkel in die Óffentlichkeit gezogen 
habe, und erklarte, er sei von den bisherigen Resultaten der korperlichen 
Erziehung in der Schule nicht befriedigt. Die Schuld daran hatten aber nicht die 
Turnlehrer. Vor allem miisse die Kórperpflege ins Freie verlegt werden, denn 
unsere Turnsale seien durchaus nicht hygienisch. Die Institution der Jugend- 
horte habe die hóchste soziale Bedeutung. Sie werde zwar groBe Kosten ver- 
ursachen, man konne aber dieser Frage trotzdem nicht ausweichen und miisse vom 
finanziellen Standpunkte aus damach trachten, anscheinend heterogene Dinge zu 
vereinigen. Man brauche Kórperpflege der Jugend und Uberwachung der Kinder 
und der jungen Leute, die infolge sozialer Verhaltnisse sich sonst selbst iiber- 
lassen seien, und der moralischen Dekadence unfehlbar verfallen wiirden. Man 
brauche andererseits trotz aller Friedenskongresse auch die Armee.

Es sei an der Zeit, daB die in Betracht kommenden Faktoren je nach ihrer 
finanziellen Leistungsfahigkeit die Sache in die Hand nehmen.

Man brauche also die Jugendhorte. Wenn man aber diese so einrichten 
wollte, daB sie eine Fortsetzung der Schule bilden, so wiirden sie nicht lebens- 
faliig sein. Fiir die zwangsweise Einfiihrung derselben gebe es keine gesetzliche 
Handhabe, die Horte miiBten daher auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhen 
und mbglichst weite Kreise der Bevolkerung heranziehen. Am besten komite dies 
durch die Vereinstatigkeit erzielt werden, allerdings unter Leitung einer ofientlichen 
Autoritat. Man sagę, daB die Knaben in den Horten Soldaten spielten. Die 
Jugend solle spielen. Wenn man statt acht Schulstunden zwolf oder vierzehn 
ansetze, werde es nicht gehen. Vielleicht konnte es aber gelingen, gerade auf 
diesem Wege eine Erleichterung unserer Militarlasten herbeizufiihren. Wenn ein 
Bursch 4—5 Jahre mit gewissen Handgriffen beschaftigt werde, die er spater 
beim Militar brauche, so werde es eher moglich sein, ohne irgend einen Schaden 
die Militarpflicht abzukiirzen, ais wenn heute einem Rekruten erst gezeigt werden 
miisse, wie er seine Hande und FiiBe zu gebrauchen habe. Wenn insbesondere 
die Militarpflicht durch eine solche militarische Vorbildung erleichtert wiirde, 
konnte eine Institution geschaflfen werden, die sowohl der korperlichen Ausbildung 
der Jugend ais auch den Staatsaufgaben nutzbar sein konne. Jedenfalls sei der 
Appell des Vorredners Dr. Pi stor, aus dem Gebiet der akademischen Behandlung 
auf das der Tat iiberzugehen, sehr wichtig. Vor allem miiBten die ofientlichen 
Faktoren Geld dafiir aufbringen. Es miisse gerade fiir die armen und armsten 
Leute etwas geschaffen werden; der lohnende Erfolg konnte nicht ausbleiben, 
denn bei richtiger Durchfiihrung wiirde nicht nur eine kórperliche Ausbildung 
erzielt, sondern es wiirde auch einer sozialer Pflicht gegeniiber der Jugend 
geniigt werden, ebenso aber auch jenen Forderungen, die der Staat an seine 
Burger stellen miisse, entsprochen werden.

Es sei ein sich immer weiter verbreitendes Schlagwort, daB alleś, was das 
Militar betrefie, iiberfliissig ware. Praktisch sei es aber nicht moglich, das Militar 
zu entbehren. Bei verniinftiger Durchfiihrung der Sache sei zu hoffen, daB dieser 
antimilitarische Geist am ehesten yerschwinden werde, indem man die breiten 
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Schichten der Bevólkerung in einen gewissen Zusammenhang mit der militarischen 
Pflicht gegeniiber dem Staate bringt. Die Kinder, die neben der Beschaftigung 
im Horte auch Interesse fiir das Militar empfangen, wiirden — zu Mannern 
herangewachsen — diese Frage anders behandeln, ais wenn der heutige Gegensatz 
zwischen Heer und Volk fortbestande.

Prasident des Abgeordnetenhanses Dr. Pattai konstatierte, daB, wenn auch 
iiber das schlechte Ergebnis der korperlichen Ausbildung der Jugend geldagt 
werde, doch bereits eine Besserung eingetreten sei. Schuld an dem nicht be- 
friedigenden Zustande seien die Unterlassungssunden der Vater, ferner auch die 
Verschlechterung der sozialen Verhaltnisse, und da konne Abhilfe nur im Wege 
der griindlichen Besserung dieser Verhaltnisse geschaffen werden. Es sei im Laufe 
der Verhandlung auch wiederholt auf das Gleichgewicht zwischen der korperlichen 
und der geistigen Ausbildung hingewiesen und die Uberbiirdungsfrage besonders 
der Mittelschuljugend beriihrt worden. Es sei aber selten soviel an Ubertreibung 
geleistet worden wie in dieser Richtung. In PreuBen, wo die Gesamtstundenzahl 
der Gymnasien hoher sei ais an unseren, ware diese Klage allmahlich in den 
Hintergrund getreten. Man konne daher bei uns ruhig noch etwas zulegen und 
dies solle eine dritte Turnstunde sein.

Hinsichtlich der Ausbildung des Korpers miisse verlangt werden, daB sie 
mbglichst allgemein und gleichmaBig sei und in relativ kurzer Zeit stattfinde.

In diesen beiden Beziehungen stehe in der ganzen korperlichen Ausbildung 
das Turnen, speziell das deutsche Turnen obenan; daneben sollte Schwimmen, 
Eislaufen u. dgl. gepflegt werden, sofern dies iiberhaupt mbglich sei. Leider sei 
die Wiener Jugend in dieser Beziehung sehr schlecht daran. Bei der Verlegung 
der Kasernen in die auBeren Bezirke habe Redner empfohlen, die freiwerdenden 
Platze fiir Parkanlagen, nnd zwar nicht Ziergarten, sondern betretbarer Wiesen- 
platze, wie man sie in London im Zentrum der Stadt habe, ferner zur Errichtung 
von Schwimmanstalten zu verwenden. Das unmittelbare finanzielle Interesse habe 
aber den Sieg davon getragen und die Platze seien verbaut worden. Es bestanden 
ietzt bloi.i einzelne schone Anlagen, wahrend Parks notig waren, wo man sich 
iiben und wo man unterrichten kónnte. Die Turnsale, die infolge der klimatischen 
Verhaltnisse wahrend des gróBeren Teiles des Jahres beniitzt werden miissen, 
seien vielfach im einem entsetzlichen Zustande. Man baue zu kostspielig und baue 
fiirs Auge. Viele hygienische Verbesserungen waren aber mit geringen Summen 
durchzufiihren: man lasse die Turnsale ófter waschen und liiften, eventuell nach- 
heizen.

Spiele seien sehr wiinschenswert, es ware aber schadlich, mit der Schul- 
jugend alle Sportarten der Erwachsenen zu betreiben. Viele dieser Sporte z. B. 
Tennistumiere, gehórten an die Universitat. Im iibrigen bediirfe man ja in Wien 
auch einer Aneiferung der Erwachsenen in dieser Richtung, denn nirgends so 
sehr ais bei uns sei es iiblich, daB schon auf der Hochschule, und mehr noch in 
der Praxis beąuemes Kaffeehaussitzen an die Stelle sportlicher Fortentwicklung 
tratę. Stehe aber einmal einer in den „hoheren Diatenklassen“, so mute man ihm 
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zu, daB er nicht mehr ohne Unterstiitzung aus dem Wagen steigen diirfe, zeige 
er sich aber gar zu Pferd oder zu Rad, so begegne er milJbilligenden Ab- 
mahnungen (Heiterkeit!).

Die Frage der SchieBiibungen in der Mittelschule beurteile Redner etwas 
zaghaft. Diese Ubungen konnten nicht ais muskelstarkend angesehen werden, sie 
machten sogar neue Angriffe auf Nerven und Augen. Es sei auch gefahrlich, 
jungen Burschen Waffen in die Hand zu geben. Wenn auch bei den unter Auf- 
sicht durchgefuhrten SchieBiibungen keine Gefahr gegeben sei, so erwachse sie 
doch leicht dadurch, dali sich der jungę Mensch nun angereizt auf andereni 
Wege eine Waffe verschaffe und damit Unheil anrichte. Deshalb miisse getrachtet 
werden, daB das Schieiien auf die oberste Klasse verlegt werde und unter 
strengster Aufsicht geschehe.

Es sei auch zu besorgen, dali man beim Militar viel zu tun haben werde, 
gewisse Fehler der Schiefiausbildung in der Schule wieder gutzumachen. Aufier- 
ordentlich wichtig sei es aber, dali das Turnen eine militarische Vorbereitung 
werde, dali es fiir das Exerzieren vorbereite. In dieser Beziehung konne ungemein 
viel und ohne Gefahr geschehen.

In der Frage der Knabenhorte stimmt Redner mit Exzellenz GeBmann 
iiberein. Die Knabenhorte hatten nicht nur eine Bedeutung ais Voriibung fiir das 
Militar, sondern vielmehr den Wert, daB dadurch der allgemeine Geist der 
Waffenfahigkeit in die Bevolkeriuig hineingetragen werde. Es gebe keinen Unter- 
schied zwischen Militar und Zivil; das Militar sei nichts anderes ais das Volk 
in Waffen. Ein Gegensatz zum Militar, den der Vorredner angedeutet habe, 
bestehe eigentlich in der Bevolkerung nicht, er werde nur von gewisser Seite 
kiinstlich hineingetragen. Es sei deshalb gut, wenn in den Knabenhorten den 
jungen Leuten militarischer Geist, der identisch ist mit gut biirgerlichem Geiste, 
eingepflanzt werde, damit sie sich dann mit Lust und Liebe dem Waffendienste 
unterziehen. Redner spreche sich daher warmstens fur die Knabenhorte aus.

Burgerschullehrer Gustav Krfitzner bespricht die Bedeutung der Schiiler- 
liorte vom padagogischen und sozialen Standpunkte und gibt eine Darstellung 
der Entwicklung der Einrichtungen der Knabenbeschaftigungsanstalt „Pestalozzi“. 
Dabei erortert Redner insbesondere auch die Verwendung der militarischen 
Formen. In der Anstalt werde zwar das militarische Exerzieren betrieben, aber 
nur ais Mittel zum Zweck. Nur um stramme Ordnung in die Knabenscharen zu 
bringen, die Aufmerksamkeit der anderen Kinder auf die Jugendspiele zu lenken 
und Lust und Liebe zur Vereinigung zu sichern, werde exerziert. Braven Burschchen 
werde ein Ehrenamt anvertraut, sie wiirden Kommandanten. Dadurch mache 
sich ein groBartiger Wettbewerb im Guten bemerkbar,1 und den Spielleitem werde 
ihr miihevo]les Amt erleichtert. Die Entriistung iiber diese Formen sei nicht zu 
begreifen, zumal diese schon liingst in manchen Waisenhausern eingefulirt seien. 
Soviel jedoch iiber das militarische Exerzieren gewettert worden sei, habe sich 
niemand gefunden, der zu etwas Besserem fiir diese Zwecke hatte raten konnen 
und so sei man auch dabei geblieben.
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Die gegenwartige Einrichtung der Pestalozzi-Anstalt unterscheide sieli 
wesentlich von der anderer Horte, namentlich jener im Auslande. Die beschrankte 
Anzahl der Kinder in solclien Horten und die stete Beaufsicht.igung bringe es 
mit sich, daB die Kinder dort das Scheiden vom Hort ais Losen einer hemmenden 
Fessel betrachten und so in die erste Falle geraten, die ihnen das Leben stelle. 
Der Hort soli daher keine Zwangsanstalt sein, sondem der Ort, den die Kinder 
freiwillig und gern aufsuchten, eine Zufluchtsstatte, die sie dem Herumstreifen 
auf der StraBe vorziehen. Allzu strenge Disziplin und fortwahrende Strafpredigten 
seien nicht am Platze, denn diese stumpften ab. Ordnung in der Freiheit solle 
auch hier das Motiv sein. Die militarische Disziplin sei insoweit notwendig, ais 
groBe Massen in strammer Ordnung gehalten werden miissen. Nicht iibertrieben, 
mache das Soldatenspiel den Kindern groBe Freude. Der Beschaftigmigsplan solle 
Lemen, Aufgabenschreiben, Knabenhandarbeit, Lektiire, Musik, Gesang, Spiel, 
Turnen, Exerzieren, Baden, Schwimmen, Spaziergange, Ausfliige und Wintersport 
umfassen. Die Knabenhorte hatten nicht nur die Aufgabe, die Kinder vor dem 
MiiBiggange zu bewahren und sie zweckentsprechend zu beschaftigen, sondern sie 
sollten auch dem Elternhause und der Schule helfen. Wahrend der Ferien sollten 
jene Kinder, welchen die Móglichkeit eines Landaufenthaltes nicht gegonnt sei, 
in Ferienkolonien aufgenommen werden. Die Rettung der Schuljugend rette dem 
Staate die Zukunft.

Hofrat Dr. Schwiedland betont die sozialpolitische Wichtigkeit der Jugend- 
pflege, an der sowohl die Justiz- ais auch die Unterrichtsverwaltung sowie das 
Ministerium fiir ofientlichen Arbeiten und das Landesverteidigungsministerium 
interessiert seien und innerhalb dereń auch fiir die Schaffung einer Wohlfahrts
pflege der landlichen Jugend noch Raum sei, in welchem Falle auch das Acker- 
bauministerium ais Interessent in Betracht kamę. Von einem Monopol der Lehrer 
auf diesem Gebiete konne wohl nicht die Rede sein, da sie bisher nicht die allein 
fiihrenden Elemente gewesen seien und eine Depossedierung der bisher sich 
dieser Arbeit widmenden sonstigen Kreise keineswegs gerechtfertigt erschiene, 
femer auch deswegen nicht, weil man nicht bei jedem Lehrer die Eignung zur 
Leitung der Jugendhorte voraussetzen konne, um diesen Betrieb schlechtweg zu 
einem Amtsgeschaft zu machen. Endlich handle es sich auch nicht um ein 
Plus an Erziehung und man diirfe nicht den Hort ais eine Supplementarschule 
betrachten und behandeln, denn sonst werde ihn die Jugend eben mit den gleichen 
Gefuhlen betreten wie die Schule.

Das Ministerium fiir oflentliche Arbeiten habe zu Gunsten der Wohlfahrts- 
einrichtungen der erwerbenden Jugend bisher 135.000 Kronen verausgabt und 
zur intensiveren Betatigung auf diesem Gebiete Anregungen gegeben, auBerdem die 
Bildung eigener Landesfiirsorgekommissionen in einzelnen Landern durchgefiiłirt, 
denen in erster Linie die Forderung der Jugendpflege im Lande zukomme. Wo 
keine Jugendhorte existierten, seien auf Anregung des Arbeitsministeriums Sonntags- 
zusammenkiinfte allgemeiner Art veranstaltet worden, die dann zur Bildung von 
Jugendhorten fiihrten.
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Die soziale Hauptaufgabe sei die Zusammenfassung aller Wohlgesinnten und 
die Mitarbeit aller berufenen Faktoren.

Regierungsrat Thumser forderte zunachst betreffs der Knabenhorte auf, 
die Gegensatze zu vergessen und die einigenden Momente festzuhalten. Ais 
Mitglied des Bezirksscbulrates konne er erklaren, daB dieser durchaus keinen 
feindseligen Standpunkt auch den selbstandigen Knabenhorten gegeniiber vertrete. 
Wenn sich die Lehrerschaft gegen die militarisch organisierten Knabenhorte 
ausgesprochen habe, so habe dies vor allem in dem auBerlich zu sehr in die 
Erscheinung getretenen militarischen Drill seinen Grund gehabt. Und da noch 
immer die Vorschrift bestehe, wonach bei allen Veranstaltungen fiir schulpflichtige 
Kinder der Bezirksschulrat die Aufsicht zu fiihren habe, habe dieser nur die ihm 
gesetzlich obliegende Pflicht erfiillt, ais er auch die selbstandigen Knabenhorte 
unter seine Aufsicht stellen wollte.

Die Errichtung von Knabenhorten miisse vor allem aus sozialen und erzieh- 
lichen Griinden auf móglichst breiter Grundlage erfolgen. Deshalb konne es nicht 
verwundern, wenn sich die Schule selbst der Sache annehme. Es sei vdllig 
unbegriindet, zu befurchten, daf3 die Schule die Horte wieder lediglicli zu 
Unterrichtszwecken ausniitzen werde.

Dafi die Gemeinde ais Schulerhalterin zunachst den Horten an ihren eigenen 
Schulen ilire Unterstiitzung zugewendet habe, liege in der Natur der Sache. Die 
Gemeinde werde es sicher nicht unterlassen, jetzt wo die Gegensatze nahezu 
verfliichtigt seien, auch die anderen Knabenhorte zu unterstiitzen.

Hinsichtlich der Mittelschulen erklarte sich Redner damit einverstanden, 
dafi im Turnunterrichte, so weit es mit dessen Hauptaufgabe vereinbar ist, der 
militarische Einschlag aufgenommen werde. Betreffs der iibrigen Forderungen, 
wie des Fechtunterrichtes und der Schiefiiibungen, habe er die Besorgnis, dali 
diese mit den aufgestellten Forderungen nach Forderung der korperlichen Aus
bildung der Jugend zusammengenommen, wenn man sie ais allgemein verbindlich 
erklart, eine die andere unmoglich mache und alle zusammen die Schule selbst 
vernichteten. Man diirfe nicht alles von einer Schule verlangen. Bei der 
Forderung mens sana in corpore sano diirfe man nicht den ersten Teil iibersehen. 
Wenn femer der Direktor sich nicht nur im allgemeinen um den Unterricht, 
sondern um jeden seiner Schiiler, nicht nur um dessen szientifische Ausbildung, 
sondern auch um dessen kórperliche Entwicklung kiimmern solle, so sei es geboten, 
ihn nicht durch Uberhaufung mit allzuvielen anderweitigen Dingen von seiner 
Hauptpflicht abzulenken. Und da miisse er die Versammlung auf die Unzahl von 
Obliegenheiten aufmerksam machen, die nach dem Referate Seite 110, 112 ff. 
aufs neue dem Direktor zufallen sollen. Die Einfiihrung der SchieBiibungen, selbst 
der fakultativen, setze eine ganz genaue Prazisierung der Verantwortlichkeit 
aller in Betracht kommenden Faktoren voraus.

Die Jugendwehren seien hauptsachlich fiir die der Mittelschule nicht 
angehórige Jugend notwendig; ihr móge sich vor allem die private Vereinstatigkeit 
zuwenden.
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Landtagsabgeordneter Oberlehrer Lipka gab seiner Freu.de Ausdruck, dal?) 
der dritte Tag der Beratung dem Kinderhorte gewidmet wurde, so dal.') die 
Enąuete auch fiir die breiten Massen des Volkes Bedeutung erhalte. Er trat fiir 
die Errichtung neuer und fiir den Ausbau bestehender Horte ein, beantragte die 
Einfiihrung zweier schul- und aufgabenfreier Nachmittage sowohl an Mittel- ais 
auch an Volks- und Biirgerschulen, fiir letztere auch die Anderung der Unterrichts- 
methode, und zwar in der Weise, dal.) gewisse Gegenstande, wie Naturkunde und 
Heimatskunde, in den Dienst der korperlichen Erziehung gestellt werden, z. B. 
durch Ausfliige u. s. w., und legte dar, dal.1) an Volksschulen Hausarbeiten ganz 
gut entfallen konnten. Er verlangte aber auch die Errichtung von Horten fiir 
yerwahrloste Kinder, weil diese besonders fiir die heranwachsende Jugend eine 
stete Gefahr seien, die bestehenden Besserungsanstalten aber einerseits nicht 
zureichten, andererseits schon durch ihre Bezeichnung einen unsympathischen 
Beigeschmack erhielten. Weiter beantragte er die Errichtung landlicher Fort- 
bildungsschulen fiir die 14—16jahrigen aus der Schule entlassenen Knaben, sowie 
Haushaltungsschulen und Kochschulen fiir Madchen. Damit die Fortbildungs- 
schulen obligatorisch eingefiihrt werden und auch gedeihen konnten. verlangte 
Redner ein Verbot der Kinderarbeit in Bergwerken und schweren Fabriksbetrieben.

Oberingenieur Meixner erklarte, dal.) die Vertreter der Knabenhortsache 
neben korperlicher auch die geistige und seelische Bildung, die Willensstarkung 
der heranwachsenden Jugend anstrebten und in Verfolgung ihrer Ziele alle 
Erfordernisse moderner Jugendwohlfahrt beriicksichtigen wollten. Besonders eine 
genuiBigte militarische Bildung der Jugend erscheine notwendig, da hiedurch die 
patriotische Gesinnung der Jiinglinge gestarkt und die Wehrkraft des Staates 
erhoht werde.

Darum sei die Forderung der Knabenhorte und Jugendwehren im direkten 
Interesse des Staates gelegen und erscheine es nicht unbillig zu verlangen, dali 
der Staat und alle anderen, an der Wohlfahrtspflege der Jugend interessierten, 
offentlichen Faktoren fiir diesen Zweck auch finanzielle Opfer brachten. Ohne 
reiche finanzielle Unterstiitzung werde es nicht moglich sein, Knabenhorte und 
Jugendwehren zu errichten, zu erhalten und nach sozialpolitischen Gesichts- 
punkten auszugestalten.

Das geeignete Organ, die Idee praktischer Jugendwohlfahrt in die weitesten 
Gaue der Monarchie zu tragen, sei der Reichsbund der Jugendwehren und Knaben
horte Osterreichs. Der Reichsbund wolle in allen Teilen des Reiches im Einver- 
nehmen mit Schule, Elternhaus und Militarverwaltung Knabenhorte und Jugend
wehren ins Leben rufen. Der Reichsbund wolle die Tatigkeit der Schule 
erganzen, das Erziehungswerk der Schule fortsetzen.

Der Reichsbund verlange, dal.) die korperliche Bildung patriotischen 
Charakter und militarischen Einschlag besitze, auf der Vereinsbasis in 
Anlehnung an die Schule und unter Anteilnahme der Lehrerschaft erfolge und 
zur Mitwirkung alle Jugendfreunde berufen seien.
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Die Schule konne nicht alles leisten, sie sei auf die Tatigkeit der Jugend- 
freunde, also des Reichsbundes, angewiesen. Den Jugendwehren sollten aber auch 
Gewehre und Instruktoren fiir die militarische Ausbildung beigestellt werden. 
Die Teilnahme der Bevólkerung an der Hortsache werde hauptsachlich dadurch 
gesichert werden, wenn die Militarverwaltung den Zoglingen der Knabenhorte 
und Jugendwehren klare greifbare Vorteile bei Ableistung der Militarpflicht 
gewahre, dadurch werde der Bevblkerung der soziale und wirtschaftliche Wert 
der neu zu schaffenden Jugendhorte klar vor Augen treten, Tausende besorgter 
Eltern wiirden ihre Kinder den Horten zufiihren, und nur in diesem Falle bereit 
sein, die Regiebeitrage und sonstigen Auslagen zu bestreiten. Der Reichsbund 
mogę baldigst mit Unterstiitzung der Militarverwaltung neben den bestehenden 
Knabenhorten auch Knabenhorte fiir die Kinder wohlhabenderer Klassen ins 
Leben rufen, in denen nur zweimal wóchentlich an schulfreien Nachmittagen die 
Jungen im Exerzieren und Turnen geiibt, aber auch in edlem Anstande und in 
der Biirgerkunde unterwiesen werden. Die Jugendwehren fiir Jiinglinge reiferen 
Alters, fiir Lehrlinge und fiir Mittelschiiler seien allenfalls unter der Agyde 
des Reichsbundes zu schaffen. Auch studentische Horte waren zu griinden, in 
denen die militarische Ausbildung durch Offiziere zu leiten und gelegentlich 
Studenten und Lehrlinge zusammenzufiihren waren, um die soziale Verstandigung 
anzubahnen.

Besonders notwendig sei die Schaffung von „Hausem der Jugend^, die Zentral- 
punkte des jugendlichen Treibens sein sollten und von Exerzier- und Turnplatzen 
zu umgeben waren. Die Organisation der Jugendwohlfahrt mogę also auf der 
Vereinsbasis durch die vom Reichsbunde zu errichtenden Knabenhorte und 
Jugendwehren erfolgen.

Was die Klagen betrifft, daB die Horte zu Konkurrenzzwecken und Sehan- 
stellungen miBbraucht werden, so sei festzuhalten, daB es notwendig sei, gewisse 
Ubungen im Freien und Konkurrenzen zu veranstalten, um das Interesse der 
weiteren Bevblkerungskreise fiir die Hortsache zu wecken und rege zu erhalten. 
Dies seien keine Schaustellungen, sondern im Freien erstattete Rechenschafts- 
berichte.

Auch die Uniform erscheine sehr notwendig, weil dadurch der Ehrgeiz des 
Knaben geweckt und er zu einer strammen Haltung und guten Auffiihrung 
angeregt werde. Der Drang der Knaben „Soldaten zu spielen“, wird dem Staats- 
zwecke dienstbar gemacht werden.

Die vomRedner beantragte Resolution folgtunter den freien Antragen.

Hauptmann a. D. Opelt spricht einleitend dem Landesverteidigimgsministerium 
und dem Ministerium fiir Kultus und Unterricht den Dank fiir ihr tatkraftiges 
Eingreifen zu Gunsten der militarisch organisierten Knabenhorte aus, durch das 
allein ermoglicht wurde, daB diese Horte noch bestehen. Den selbstandigen 
Knabenhorten habe man AuBerlichkeiten und Drill vorgeworfen. Eigentlicher Drill 
sei indes nicht betrieben worden. Zu AuBerlichkeiten seien die Horte gezwungen
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gewesen, um das Interesse der Offentlichkeit zu erwecken. Dieser ethische Fehler 
sei bewuBt begangen worden, um die Organisation aufrecht zu erhalten, er werde 
aber schon dadurch gerechtfertigt, daB es den militarisch organisierten Knabenhorten 
gelungen sei, Tausende von Kindera der StraBe zu entziehen, und den Impuls zu 
einer erhohten Jugendfursorgetatigkeit zu geben.

Nachhaltige Erfolge seien nur dann zu er wart en, wenn die Organisation auf 
das ganze Reich ausgedehnt werde. Unbedingt notwendig sei die Freiwilligkeit; 
dann brauche man aber Lockmittel. Den Freąuentanten der Jugendwehren miiBten 
wie in Italien und Frankreich wesentliche Erleichterungen bei der Erfiillung 
der Militarpflicht geboten werden und in den Horten miisse den Knaben der 
Aufenthalt so angenehm ais móglich gemacht werden. Auf keinen Fali diirfe der 
Hort eine Nachschule sein.

AuBerordentlich wichtig sei es, daB die Instruktoren nicht von den einzelnen 
Vereinsleitungen gewahlt, sondern von einer Zentralstelle ernannt werden. Not
wendig sei es auch auf die sogenannten wilden Horte, die keiner Organisation 
angehóren, ein wachsames Auge zu haben. Nachdem Redner noch den Herrn 
Teufelsbauer und Kriitzner ais Vorkampfern auf dem Gebiete der Jugend- 
fiirsorge gedankt hatte, schloB er mit dem Wunsche, daB auf diesem Gebiete 
Lehrer und Offiziere stets eintrachtig zusammenwirken mógen.

Gymnasial-Direktor Dr. Kukutsch: Gestatten Sie, meine Herren, daB ich 
noch in zwólfter Stunde das Wort ergreife, bevor die Fluten der Debatte im 
Gegenstande unserer Beratungen in das Meer realer Wirklichkeit sich ergieBen, 
und es wagę, der SchluBformel, die Sie aufzustellen die Absicht haben, einen 
Richtungskoeffizienten beizusetzen, der, ohne ihre Geltung aufzuheben, doch ihren 
Inhalt einigermaBen modifizieren soli. Ich tue dies nicht nur, weil ich glaube, 
damit auch den hochverehrten Vertretern von militarischer Seite einen Dienst 
zu erweisen, sondern auch im Interesse unserer Jugend, der ich nun seit dreiBig 
Jahren mit meinem ganzen Herzen diene und in dereń Namen ich nun eine ebenso 
innige ais dringende Bitte an Sie richten will. Ich kann mich, meine Herren, 
wenn ich den Weg verfolge, den die Debatte eingeschlagen hat, des bangen 
Gefiihls nicht erwehren, daB bei der Aufstellung Ihrer Forderungen beziiglich 
der korperlichen Ausbildung der Jugend der Wunsch der Vater des Gedankens 
war, daB Sie aber auf seine Mutter ganz vergessen haben, die Sorge, wie es 
wohl gelingen werde, ohne Schaden fiir das Kind diese Forderungen in die Tat 
umzusetzen! Ja, meine Herren, beschleicht Sie denn nicht das Gefiihl, daB wir 
bei Erfiillung aller in der Enąuete ausgesprochenen Wunsche gleich Manaden 
das Kind in Stiicke reiBen, indem Eltern, Spieler und Lehrer sich in seinen 
Besitz teilen? Es wurde hier immer nur von dem schónen Kórper gesprochen, 
es wurde der Geist Platos zitiert, aber von der schónen Seele, die in diesem 
Kórper wohnen muB, war noch mit keinem Worte die Rede. Sie verlangen Zeit 
und Raum fiir kórperliche Gymnastik! Ich bitte Sie, lassen Sie uns auch 
Raum fiir geistige Gymnastik! Was wiirde die Hochschule dazu sagen, wenn 
das Materiał, das sie von der Mittelschule erhalt, jenes geistigen Riistzeugs 
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entbehrte, das sie dereinst befahigen soli, in dem geistigen Wettkampfe mit 
andern Kulturvólkern in Ehren zu bestehen. Aber auch Schlaehten werden 
zumal heute nicht allein mit dem Bajonett geschlagen. Japan verdankte seine 
grofien Siege nicht, wie der Herr Referent zu diesem Thema ausfuhrte, allein 
der korperlichen Ausbildung seines Volkes, sondern yielmehr dem Umstande, dafi 
es die Torę seines Reiches weit aufschlofi und seine besten Sóhne hinausschickte, 
damit sie die siegreiche Kultur des Westens mit heimbringen. Ares hat niemals 
Schlaehten gewonnen, Schlachtenlenkerin war Pallas Athene. Sparta ist tot! 
Noch lebt Athen! Ich bitte Sie, meine Herren, lassen Sie uns Raum fiir geistige 
Zucht, von dem Bewufitsein erfiillt, dafi auch wir von der grofien Schuld der 
Zeiten etwas zu streichen haben und lassen Sie mich mit der ernsten Warnung 
schliefien, dafi uns ja nicht einmal das heranwachsende Geschlecht den Vorwurf 
mache, wir hatten ihm z war fiir die Jugend manches gegeben, aber nichts 
gelassen, woran es im Alter sich erlaben, erwarmen, erholen und begeistem 
kann.

Professor Dr. August Hofer erklarte, dafi, wenn man der Tauglichkeit 
zum Militardienste Vorschub leisten wolle, mehr ais bisher auf Reinlichkeit der 
Schule — besonders der Turnsale und Gange — auf Pflege der Haut, auf Ent- 
fernung aller das freie Wachstum behindernden Kleidungsstiicke, Pflege des 
Auges und vor allem auf Abhartung (durch kalte Bader, Einfiihrung des Schul- 
bades, beziehungsweise einer Brause-Einrichtung im Interesse der Hautpflege) 
geachtet werden miisse. Im Interesse einer gesunden Selbsterziehung der Schule 
mogę die Griindung von Spielvereinigungen gefordert werden, welche die Jugend 
vom Trinken und Kartenspiel abhalten. Schiefien, Rudern, Fechten und die 
iibrigen Sporte mógen nach Mafigabe der lokalen Faktoren und zwar ersteres 
im Sinne der Antrage des Landesschulinspektors Vrba an den unterrichtsfreien 
und obligatorischen Spielnachmittagen gepflegt werden.

Professor Paweł dankt ais Vertreter des Mittelschulturnens der Militar- 
behórde fiir das grofie Interesse und das fachkundige Verstandnis fiir die 
kórperliche Erziehung der Mittelschuljugend und freut sich feststellen zu kbnnen, 
dafi die Militarbehórde gleich der Turnlehrerschaft die Lósung dieser Aufgabe 
nicht in blofiem korperlichen Drill und in Forderung und Festigung der Gesundheit 
erblicke, sondern in der Erziehung der Jugend zu geistig riistigen Mannern, auf 
dereń Willensstarke, Tatkraft, Wehrhaftigkeit und Charakterfestigkeit man sich 
verlassen konne. Redner gibt der Hoflnung Ausdruck, dafi die Militarbehórde 
und die Turnlehrerschaft auch in Zukunft bei der Erziehung des Volkes harmonisch 
zusammenarbeiten mógen.

Professor von Boberskyj erklarte, sich ais Lehrer fiir die Einfiihrung der 
militarischen Schiefiiibungen nicht erwarmen zu kónnen. Denn er finde einen 
Gegensatz darin, dafi man in der Schule stets nur vom Frieden spreche, anderseits 
aber die Knaben zur Yorbereitung fiir das Kriegshandwerk zur Schiefistatte 
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fiihren solle. Aber auch vom militarischen Standpunkte besitze diese Einrichtung 
einen zweifelhaften Wert. Die Schiller wiirden zwei Jahre das SchieBen iiben, 
aber nach der Reifepriifung wenigstens vier Jahre nicht mehr mit der Flintę zu 
tun haben; und nach vier Jahren wiirden yielleicht 20 % von diesen Studierenden 
znm Militar kommen und wiirden Offiziere, also gerade jene Faktoren beim 
Militar, bei denen das SchieBen nicht besonders in die Wagschale talie. Doch ais 
Turner habe Redner volle Ehrfhreht vor der Praxis. Probieren gehe vor Kritisieren, 
und deshalb beantrage er, daB an zwei oder drei Gymnasien die SchieBiibungen 
probeweise eingefiihrt werden sollten.

Vor allem miisse man die Jugend abharten, ihre physischen Krafte entwickeln. 
Sie miisse gehorsam, ausdauernd und energisch werden. Spielen, Sport und 
Turnen seien die besten Mittel, die Jugend wehrhaft zu machen.

Das gefahrlichste Ubel, wogegen man kaum anzukampfen yermoge, sei die 
Kurzsichtigkeit der Schiller. Schiitze man die Jugend vor der Kurzsichtigkeit, 
dann wiirden aus ihr auch gute Schiitzen hervorgehen.

Redner lege das Hauptgewicht auf Wettspiele an den Schulen, die nicht 
nur die korperliche Abhartung der Schiller fordem, sondern auch der Jugend 
Gelegenheit bieten zu erkennen, daB sie tatsachlich etwas leiste.

Er empfehle nochmals die Abhaltung óffentlicher, insbesondere olympischer 
Spiele an jeder Anstalt.

Dr. Med. Piasecki bemerkte, daB es verfehlt sei, bei den Bestrebungen 
behufs militarischer Vorbildnng das Wichtigste zu iibersehen: die Gesundheit des 
kiinftigen Soldaten. Eines der wichtigsten Mittel zur Verwirklichung dieses Zieles 
befinde sich in den Handen der Militarverwaltung; es seien die geraumigen 
Exerzierplatze, die fiir die Jugendspiele in geeigneten Stunden der Schule zur 
Verfiigung gestellt werden sollten. AuBerdem sei das jetzige Turnen (SpieBsches 
System) zu arm an praktisch anwendbaren Bewegungsformen, die vor allem fiir 
den Soldatenstand brauchbar machen. Man miisse auch manches aus anderen 
Landem heranziehen, so z. B. das Jiu-Jitsu, das zur persónlichen Verteidigung 
ohne Waffe befahige. Auch Ausfliige kónnten fiir die praktische Anwendung der 
gewonnenen Geschicklichkeit ausgeniitzt werden; Distanzschatzen, Pfadfinden, 
Gewóhnung an das Lagerleben wie bei den englischen Boy Scouts.

Redner sei auch kein Gegner des SehieBens, wo dieBedingungen hiefiir vorhanden 
seien, doch miiBten alle diese Ubungen in der Schule und mit Schulkraften 
vorgenommen werden. Das Wichtigste seien aber SchieBstande fiir die Volksjugend. 
Ein Vorbild in dieser Hinsicht biete Danemark, wo fast in jedem Dorfe eine 
Skytteforening (Schiitzenyerein) bestehe, in der auBer dem SchieBen regelmaBig 
und zwar schwedisch geturnt werde. Man diirfe nur nicht zu karg sein bei der 
Auswahl der Vereine, denen in dieser Beziehung militarischerseits Begiinstigungen 
zukommen sollten.
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Stadtischer Lehrer Kerschbaum betont, dali gerade die Lehrer in erster 
Linie zum Horterzieher berufen seien. Die Lehrer sollten jedoch materie!! besser 
gestellt werden, damit sie ihren Idealen nachgehen konnten. Die militarische 
Begeisterung fehle, weil die ais Ersatzreservisten eingeriickten Lehrer ohne Charge 
oft eine emiedrigende Stellung einnehmen. Man mogę die Leiter von Knabenhorten 
vom Schuldienste mit vollem Gehalte beurlauben, damit sie sich der Sache, die 
einen ganzen Mann erfordere, voll und ganz hingeben konnten. Zur Organisation 
von Knabenhorten seien folgende Punkte zu beriicksichtigen: Der Besuch sei 
freiwillig; die Horte mogen von der Behorde materiell gut fundiert werden; auch 
Mittelschiiler sollten daran teilnehmen konnen; durch gegenseitige Aussprache 
und durch eine Fachzeitschrift solle der Kontakt zwischen den Hortvereinen 
aufrechterhalten werden; die freien Nachmittage mogen ganz den Schiilem 
gehóren; auch tiichtige Laien sollen herangezogen werden; an Lehrerbildungs- 
anstalten und in Lehrerkreisen sollten Kursę fiir das Hortwesen abgehalten 
werden; das hemmende Haftpflichtgesetz solle geandert werden; zum Studium 
des Knabenhortwesens sollen Stipendien verliehen werden. Vorbedingungen des 
Gedeihens von Knabenhorten seien Spielplatze, Bader, Hortarzte und leichtere 
Erlangung von Fahrbegiinstigungen, Griindung von Ferienkolonien.

Biirgerschullehrer Dr. Piiniiier beklagt es, dali eine miOverstandene Stadte- 
politik dahin gefiihrt hatte, die wenigen freien Platze, soweit solche noch bestehen, 
zu verbauen. Wenn freie Platze sich im Privatbesitze befanden, so wiirden durch 
Bauverbote privatrechtliche Vermogensfragen beriihrt werden. Die Gemeinden 
wiirden auch nicht in der Lagę sein, eine solche in der Regel hochbewertete 
Area anzukaufen und vor Verbauung zu schiitzen. Anders sei es, wenn im 
Besitze grof.ier Flachen offentliche Korporationen stehen, weil diese nicht ais 
Grundspekulanten aufzutreten brauchen. Leider verstanden manche Korporationen 
ihre auf das Allgemeine zu richtende Aufgabe schlecht und vergessen, einzelne 
Flachen ais Lungen der Stadte freizulassen.

Aus diesem Grandę seien in Wien gro Be Flachen, die man fiir alle Zeiten 
ais Luftreservoire betrachtet hatte, nacheinander verbaut worden. Die Unterrichts- 
verwaltung hatte ais erste ein Interesse daran, daB die Turn- und Spielplatze 
fiir die Jugend nicht verschwanden, die vorhandenen Platze entsprechend beniitzt 
und nicht etwa fiir Teppichgartnerei verwendet wiirden. Auf den freien Platzen 
seien Turnhallen fiir alle benachbarten bffentlichen Schulen zu errichten, in welche 
auch Turnvereine zugelassen wiirden, und bei diesen Gebauden waren Platze fiir 
Spiel und Sport anzulegen. Dagegen waren in den neuen Schulgebauden in 
Zukunft keine Turnsale notig, sondern blof.i grofie Hbfe und Spielplatze. Auf 
den kleineren Anlagen seien einzelne Turngerate aufzustellen, die den Kindern 
jederzeit zur Verfugung zu stehen hatten. Zur Durchfuhrung der ganzen 
Aktion sei eine Kommission von Fachmannern zu wahlen, in die auch Ver- 
treter des Arbeits- und Unterrichtsministeriums, der Gemeinde, der Turn- 
und Sportvereine zu entsenden waren. Die Mittel waren durch offentliche 
Korporationen und durch Subventionen aufzubringen. Die einleitenden Schritte 
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mogę das Unterrichtsministerium unternehmen, dem auch die Zentraltumhallen 
unterstehen wiirden.

Feldmarschalleutnant Ritter von Bockenheim widerlegt einige in der Enąuete 
gefallene Bemerkungen, welche den Nutzen einer SchieBausbildung in der Mittel
schule in Zweifel zogen. Das SchieBen, das sich heute zu einer schwierigen 
Kunstfertigkeit entwickelt hat, miisse grundlich gelernt, geiibt werden und dazu 
brauche man langere Zeit, ais fur die Ausbildung des Einjahrig-Freiwilligen, der 
doch zum Reserve-Offizier und Feuerleiter im Ernstfalle pradestiniert sei, zur 
Verfiigung stehe. Auch die zum guten SchieBen erforderliche Muskeliibung konne 
nur mit der Zeit erlangt werden.

Die Position der Lehrer in der Armee betreffend bemerkt der Redner, daB 
es gewiB zu bedauern sei, wenn die Lehrer ihr Einjahrig-Freiwilligenrecht nicht 
ausniitzen und ais Ersatzreservisten dienen, also eigentlich den Soldatenberuf 
nicht kennen lernen, daB aber abgesehen von einzelnen MiBgriffen, sie nur selten 
eine nicht entsprechende Verwendung erfuhren. Die Militarverwaltung lege Wert 
darauf, daB die Lehrer bei der Ableistung ihrer Prasenzdienstpflicht eine ihrer 
lehramtlichen Stellung entsprechende Position erhalten konrien, worauf auch schon 
bei der Ausarbeitung der nenen Wehrvorschriften gedacht werde.

SchlieBlich ersucht Redner, es mogę die Unterrichtsverwaltung den 
militarischen Kreisen die Gelegenheit geben, auch an den kiinftigen Beratungen 
iiber die Details der heute behandelten Fragen teilnehmen zu kónnen.

Oberlehrer Teufelsbauer bemerkt in einer tatsachlichen Berichtigung, sein 
Antrag auf Einfuhrung von Pflichthorten beziehe sich auf die Schaffung von 
Horten fiir jene Kinder, welche noch nicht verdorben seien, die aber keiner Auf- 
sicht unterstiinden und eben durch den Hort dem Einflusse schlechter Kameraden 
entzogen und so von dem Verderben errettet werden sollten. ErfahrungsgemaB 
blieben gerade solche Schiiler, fiir welche der Hort am notwendigsten ware, den 
Horten fem, und gingen durch den EinfluB „der StraBe" zu grunde.

Hofrat Rieger weist den Vorwurf zuriick, daB er ais Schulmann gegeniiber 
den militarischen Horten voreingenommen sei, und erklart, dali er der Knaben- 
hortsache in jeder Richtung gern seine Erfahrungen zur Verfiigung stelle.

Wenn in den Knabenhorten die Lehrer in den Vordergrund traten, so sei 
dies nur erfreulich. Zwar sei der Vorwurf erhoben worden, daB die Lehrer nicht 
zuerst in Aktion getreten waren; dies sei aber, abgesehen davon, daB es gerade 
die Eigentiimlichkeit der berufseifrigen Lehrer sei, mehr im Stillen zu wirken, 
gar nicht richtig. Ehe die militarisch organisierten Knabenhorte in die Offent- 
lichkeit getreten, hatten bereits 36 Fiirsorge-Anstalten fiir Knaben und 14 fiir 
Madchen bestanden, die zum grofien Teile von Lehrpersonen der Wiener Schulen 
geschaffen nnd geleitet worden seien. Wenn die Saat der Knabenhorte so herrlich 
aufgegangen sei, diirfe daher nicht vergessen werden, daB es Lehrerarbeit gewesen 
sei, die schon vorher den Boden dafiir urbar gemacht habe.
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Die Knabenhorte seien aber Institute von sozialer Bedeutung, so da.R hier 
die Vereinigung aller Krafte notwendig sei; es diirfe daher schon aus diesem 
Grunde der Lehrer nicht zuriickgewiesen werden. Die Knabenhortfrage sei in 
erster Linie eine Erziehungsfrage, weshalb vor allem der Padagoge zur Arbeit 
im Knabenhorte berufen sei.

Redner dankt dem Minister fur die Einberufung der Enąuete, namentlich fiir 
die Einbeziehung der Fiirsorge fiir die armen schulpflichtigen Kinder in diese 
Beratungen und bittet, wenn an das Ministerium die Frage herantreten werde, 
wie die Knabenhorte zu organisieren seien, nicht jener armen Kinder zu ver- 
gessen, denen durch ein soziales Geschick jenes Gliick geraubt worden, das nur 
die Familie vermittle, und die nun in den Horten wenigstens einigermaBen einen 
Ersatz hiefiir finden sollten.

Der Yorsitzende bemerkt nunmehr, daB die Beratung der Themen 4 und 5 
abgeschlossen sei und schlagt beziiglich des Punktes 6, „Freie Antrage 
betreffend MaBnahmen, die sonst im Interesse der korperlichen 
Erziehung der Schuljugend fiir erforderlich erachtet. werden8, 
vor, diese Antrage schriftlich dem Prasidium der Enąuete zu iiberreichen. Diese 
Antrage wiirden einer eingehenden Wiirdigung unterzogen werden.

Diesem Vorschlage wird zugestimmt.

Handelskammer-Sekretar Pistor fragt an, ob beabsichtigt werde, das Materiał 
der Enąuete in Druck zu legen. Die Óffentlichkeit werde sich hiefiir lebhaft 
interessieren und werde, wenn sie von dem Ergebnisse der Verhandlnngen Kenntnis 
erlange, das Ministerium bei den Schritten, die es vorhat, kraftig unterstiitzen.

Der Vorsitzende erwidert, dali er die Anregung zur Kenntnis nehme, 
dal?> die Verhandlung .in den Hauptziigen stenographisch aufgenommen worden 
sei und daB er sich bemiihen werde, der Anregung Rechnnng zu tragen.

Sodann ergreift Minister fiir Kultus und Unterricht Graf Stiirgkh das 
Wort zu nachstehenden Ausfuhrungen:

Meine geehrten Damen und Herren! Wir sind nun am Schlusse unserer Ver- 
liandlungen angelangt. Wenn wir uns bei dieser Enąuete das Ziel gesetzt haben, 
einer rationellen korperlichen Ausbildung der Schuljugend naherzukommen, so darf 
ich zu meiner Befriedigung konstatieren, daB dieses Ziel durch die abgehaltenen 
Beratungen wesentlich gefordert worden ist. Eine Fiille von Anregungen wurde 
gegeben, die die Unterrichtsverwaltung gewissenhaft zu wiirdigen und nach ihren 
Kraften zu niitzen willens ist, und wenn einzelne Redner an den bestehenden 
Verhaltnissen eine Kritik geiibt haben, so wird dies auch dazu beitragen, die 
Erkenntnis vorhandener Mangel zu fordem und eine Besserung vorzubereiten.

Bei einem Gesamtuberblicke der Enąuete kann ich unmóglich den Beratungs- 
stoff erschbpfen, sondem nur Einzelnes und Wesentliches herausgreifen.
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Bei Verhandlung des ersten allgemeinen Themas wurde mit Recht besonderes 
Gewicht darauf gelegt, daB der Sinn und das Verstandnis fiir korperliche Ubungen 
in die Lehrerschaft schon wahrend der Dauer ihrer Heranbildung zu ilirem Berufe 
eingepflanzt werde. Ais die drei wichtigsten Momente fiir die Entwicklung und 
Forderung wurden Zeit, Raum und Geld bezeichnet.

Bietet auch die Beschaffung der Zeit an unseren Mittelschulen ein schwer 
zu lbsendes Problem, so wird und muf.) die Lbsung dennoch im Interesse der 
physischen Entwicklung unserer Jugend gefunden werden. Die immer weiter um 
sich greifende Einrichtung des ungeteilten Vormittagsunterrichtes, die Vervoll- 
kommnung der Methode, die Verlegung der Arbeit in die Schule wird hiezu 
dienlich sein. Der Wunsch der Enąuete, daB zwei Nachmittage fiir Zwecke von 
Ubungen verschiedener Art tatsachlich frei bleiben, darf der sorgfaltigsten 
Beachtung der Unterrichtsverwaltung sicher sein.

Was die raumlichen Vorbedingungen anbelangt, so wurde eine hygienische 
Einrichtung der Turnsale und die Verlegung des Schwerpunktes der korperlichen 
Ubungen ins Freie durch Schaffung von Turn- und Spielplatzen verlangt. Beide 
Forderungen konnen nur sukzessive, miissen aber bei Errichtung von Schul- 
gebauden und anderen Anlassen berucksichtigt werden. Schwierigkeiten bietet die 
Bereitstellung von Spielplatzen insbesondere in groBen Stadten.

Dankend nehme ich von einem Anerbieten des Vertreters des Wiener Athletik- 
sportklubs hinsichtlich der Beniitzung von Spielplatzen dieses Vereines Akt und 
verweise auf die Aktion der Unterrichtsverwaltung gegeniiber der Gemeinde Wien 
behufs Bedachtnahme auf Jugendspielplatze bei Schaffung des Wald- und Wiesen- 
giirtels.

Ais dritte wichtigste Frage ist die Geldfrage bezeichnet worden. Die Schaffung 
der verschiedenen, hier verlangten Organisationen setzt zweifellos bedeutende 
Mittel offentlicher Faktoren voraus. DaB die Aufbringung auch im giinstigsten 
Falle nur stufenweise eintreten und auch nicht ausschlieBlich oder nur vorwiegend 
aus Staatsmitteln stattfinden kann, steht wohl fest. Ich mbchte nur hervorheben, 
daB der Staat diesen Zwecken heute schon namhafte Opfer bringt. Es ist aber 
zu hoffen, daB das rege Interesse in allen Kreisen der Bevolkerung dazu fiihren 
wird, daB fur eine materielle Forderung der gesunden Entwicklung unserer 
Jugend in den Budgets aller offentlichen Faktoren ein breiterer Raum geschaffen 
werden wird.

Die eingehende Debatte iiber den Turnbetrieb hat ergeben, daB bei voller 
Wiirdigung des erziehlichen Wertes des deutschen Turnens einem gesunden 
Eklektizismus in Bezug auf die Methode das Wort geredet wurde.

Bei diesem Anlasse mbchte ich erklaren, daB ich gerne bereit bin, die vor- 
bereiteten Lehrplane fiir den Turnunterricht einem Spezialkomitee zur Vorberatung, 
beziehungsweise SchluBredaktion anheimzugeben. Hinsichtlich der Ausbildung der 
Turnlehrer fiir mittlere und hohere Schulen wurde mit Nachdruck verlangt, es 
sei das Tumen allein oder mit einem wissenschaftlichen Fache in die Reihe der 
wissenschaftlichen Priifungsfacher ais ebenbiirtig einzufiigen. Ich beehre mich 
mitzuteilen, daB die Unterrichtsverwaltung bei der in Angriff genommenen 
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Revision der Prufungsvorschrift fiir das Lehramt an Mittelschulen sich eingehend 
mit dieser Frage beschaftigt. In unmittelbarem Zusammenhange damit steht die 
verlangte Hebung der Stellung und Autoritat der Turnlehrer an diesen Schulen. 
Die Unterrichtsverwaltung wird nicht unterlassen, auch den Bediirfnissen nach 
Heranbihlung von Turnlehrern fiir Volks-, Burger- und Fachschulen sowie fiir 
Vereine unter Wiirdigung der gemachten Vorschlage Rechnung zu tragen. Dem 
mit Warme und Sachkenntnis behandelten Madchen-Turnwesen wird die gro Cite 
Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Die von der Enąuete gefaiJte Resolution hinsichtlich der Einfiihrung von 
Turn-Inspektoren und der Ermoglichung einer fachlichen Beratung der Zentral- 
stelle in Sachen der korperlichen Erziehung darf vollster Beachtung gewifi sein.

Die anregende Debatte iiber die Beziehung des Tumunterrichtes zur mili- 
tarischen Vorbereitung der Jugend und die Einfiilirung von SchieiJiibungen an den 
Mittelschulen hat ergeben, daf.*>  ein militarischer Einschlag im Turnbetriebe ais 
niitzlich erkannt und die Einfiihrung von Schiefóiibungen mit Einschrankung auf 
die beiden obersten Klassen und unter gewissen Kautelen prinzipielle Wiirdigung 
gefnnden hat, wobei in der mittleren Stufe der Einfiihrung des Fechtunterrichtes 
das Wort gesprochen wurde.

Einmiitig wurde in einer langeren und interessanten Debatte anerkannt, dali 
die Forderung der tunlichst zu vereinheitlichenden Bestrebungen nach Entwicklung 
und Ausgestaltung der Knabenhorte und Jugendwehren eine wichtige Aufgabe 
sozialer Jugendfiirsorge bildet, dereń Lbsung nur beim Zusammenwirken aller 
Faktoren in moralischer und materieller Beziehung mbglich erscheint.

Die Unterrichtsverwaltung wird diesem neuesten Gebiete erziehlicher Fiirsorge 
fiir unsere Jugend ein gescharftes Augenmerk zuwenden und alle organisatorischen 
Bestrebungen auf diesem Gebiete von ihrem Standpunkte aus gern fordem.

Indem ich in diesen Darlegungen nur das Allerwesentlichste aus den abge- 
fiihrten Beratungen kurz zu skizzieren mir erlaubt habe, eriibrigt mir nur die 
angenehme Pflicht, allen anwesenden Mitgliedern der Enąuete fiir den hingebungs- 
vollen Eifer und die Ausdauer zu danken, mit welcher Sie der Unterrichtsverwaltung 
ihre wertvollen Ratschlage zur Verfiigung gestellt haben. Auch sol che Anregungen, 
dereń ich in diesen kurzeń SchluBworten besonders zu gedenken nicht in der 
Lagę war, diirfen der vollen Wiirdigung seitens der Unterrichtsverwaltung gewiii 
sein. Ich danke insbesondere den Herren Referenten und Korreferenten, dereń 
wertvolle Arbeiten seitens der Anwesenden eine anerkennende Beurteilung erfuhren. 
Ich erbitte mir von den Herren Verfassern die Ermachtigung, ihre Arbeiten, wenn 
notig, auch weiteren Kreisen der Offentlichkeit zuganglich machen zu diirfen.

Wenn ich eingangs unserer Beratungen darauf hinzuweisen mir erlaubte, dai.i 
der sogenannte JugendspielerlaO Sr. Exzellenz des Freiherrn von Gautsch vom 
15. September 1890 auf dem Gebiete der Korperpflege unserer Schuljugend das 
Morgenrot einer neuen Zeit verkiindet hat, so darf ich. mich wohl der berechtigten 
Hoffnung hingeben, dali die heute mit mustergiiltiger Sachlichkeit durchgefiihrte 
Enąuete den Ausgangspunkt einer neuen machtyollen Entwicklung auf diesem 
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Gebiete bilden wird, und dal.) dalier die neue Zeit, die jener Erlafi yerkiindet 
hat, tatsachlich angebrochen ist.

Wenn wir uns bei der Durchfuhrung der Aufgaben, die nunmehr der Unterrichts- 
verwaltung bevorstelien, von dem Geiste leiten lassen, welcher die Verhandlungen 
beseelte, so darf ich wohl die Hoffnung aussprechen, dali wir in diesem Geiste 
siegen werden: „In hoc signo vincemus.<£

Sektionsschef Baron PidoII: Es ist mir die auszeichnende, besonders wertvolle 
Pflicht zu teil geworden, Eure Exzellenz im Namen aller jener, welche zu der 
Enąuete fur korperliche Erziehung eingeladen worden sind, zu bitten, hiefur 
den warmsten, ergebensten Dank entgegenzunehmen.

Durch die Einberufung der Enąuete haben sich Eure Exzellenz ein hohes 
Verdienst, den Anspruch auf den gróflten Dank der weitesten Kreise, ich mbchte 
sagen der ganzen Bevolkerung, von arm und reich, hoch und niedrig, erworben. 
Durch die Einberufung derselben ist die Frage der korperlichen Erziehung der 
Jugend auf das richtige Niveau gestellt worden; die Tatsache allein, dali die 
einschlagigen Fragen in diesem Kreise, unter dem Yorsitz Eurer Exzellenz, mit 
solchem Ernst und so eingehend diskutiert werden konnten, bietet eine Gewahr, 
dali dieselben nunmehr allseits gebuhrend gewiirdigt und dali sie von diesem 
Niveau nicht mehr herabsinken werden.

Der Verlauf der Enąuete lalit sie ais eine wichtige Etappe in der Entwick- 
lung und Behandlung der hier yorliegenden Probleme erscheinen. Er zeigte vor 
allem die Bedeutung, welche der Herstellung und Erhaltung des Gleichgewichtes 
zwischen den verschiedenen, die jugendliche Personlichkeit ausmachenden Kraften, 
der Erziehung zur yollen Lebenstiichtigkeit, beizulegen ist. Selbstyerstandlich 
wollen wir die geistigen Errungenschaften, die wertvollen Traditionen unserer 
Schule, an welcher so yiele ausgezeichnete und hingebungsyolle Manner wirken, 
fest- und hochhalten; selbstyerstandlich soli die Jugend, bei allem Wohlwollen, 
nach wie vor zu ernster Arbeit angeleitet, in Zucht und Ordnung gehalten werden. 
Aber es kommt hier, wie bei allen an sich so wertyollen Elementen der Erziehung 
und des Unterrichtes, nicht sowohl auf die absolute, ais die relative Bewertung 
an; die Entwicklung der Menschheit geht nicht in einer geraden Linie, sondern 
in Kurven vor sich. Die Enąuete hat festgestellt, dali, was die korperliche 
Erziehung der Jugend anlangt, wir einigermalien in Ruckstand geraten, dali 
mannigfache Verbesserungen dringend notwendig sind. Denn was niitzt uns auch 
die hbchste geistige Kultur, wenn der physische Trager dieser Kultur, der 
Korper, versagt!

An dieses Hauptproblem der Enąuete haben sich zahlreiche andere Fragen 
von hoher padagogischer und sozialer Bedeutung angeschlossen, neue Ideen 
und Ziele sind heryorgekommen und lassen eine verheiliungsvolle Entwicklung 
erwarten.

So ist dank der Initiative Eurer Exzellenz, dank den allgemeinen Direktiven, 
welche Eure Exzellenz fur die Beratungen der Enąuete gegeben haben, dereń 
Ergebnis fiir uns ein besonders interessantes und reichhaltiges geworden.
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Die Teilnehmer an der Enąuete sind dem Rufę Eurer Exzellenz ans allen 
Gauen unseres weiten Vaterlandes mit Freude gefolgt, sie haben darin eine 
unschatzbare Gelegenheit erblickt, sieli zu gemeinschaftlicher, eintrachtiger 
Arbeit fiir eine edle Sache, zum Austaucłi von Gedanken zusammenzufinden, 
Anregungen zu geben und zu empfangen.

Ich lioffe, Eure Exzellenz haben den Eindruck erhalten, dali jeder von uns 
redlich bemiiht war, das Beste von dem, was er ans seinen Studien, Erfalirungeu, 
aus Betatigung aller Art gewonnen zu haben glaubte, hier vorzubringen und so 
zur Erreichung des gemeinsamen Zieles nach Kraften beizutragen.

In diesen Bemiihungen sind wir ganz wesentlich durch die Leitung der 
Enąuete seitens Eurer Exzellenz gefordert worden. Eure Exzellenz haben hier 
die geistige Atmosphare geschaffen, in welcher allein Gedanken sich zu entfalten 
und zu befruchten vermogen; Eure Exzellenz haben uns durch die Freiheit, welche 
Sie der Diskussion gestatteten, ermoglicht, unsere Ausfuhrungen mit Unmittel- 
barkeit und riickhaltlos vorzubringen; durch das nimmermiide Interesse, welches 
Eure Exzellenz inmitten der Anforderungen ihres hohen verantwortungsvollen 
Amtes auch den entlegensten Gebieten der der Beratung unterzogenen Fragen 
entgegenbrachten, haben Eure Exzellenz auch unsere Bestrebungen gestarkt und 
aufgemuntert; und zum gróf.iten Danke sind wir Eurer Exzellenz, wenn ich dieses 
personliche Moment beriihren darf, durch die uberaus freundliche, wahrhaft 
vornehme Art verpflichtet, mit welcher Eure Exzellenz uns hier empfangen und 
den Vorsitz gefiihrt haben, was zur Folgę hatte, daiJ wir uns alsbald in diesem 
Hause, welches den Brennpunkt aller geistigen Interessen unseres Vaterlandes 
darstellt, heimisch fiihlen durften. (Lebhafter Beifall.)

Ich bitte Eure Exzellenz zu gestatten, dal.) ich auch den hochgeehrten 
Herren Funktionaren des Ministeriums fiir Kultus und Unterricht, insbesondere 
dem Herm Sektionschef Ritter von Kanera, dem Herm Referentem Hofrat 
Dr. Huemer und seinen Herm Mitarbeitern, sowie den Herren Verfassern der sehr 
instraktiven Referate und Korreferate den warmsten Dank fiir alle Unterstiitzung 
und Freundlichkeit ausspreche. (Lebhafter Beifall.)

Wir scheiden mit der Uberzeugung, dali, wenn die Enąuete etwas von Wert 
und Dauer geleistet hat, dieses Gut nunmehr in berufenen, treuen Handen ruht. 
Wir wissen sehr wohl zu wiirdigen, da(3, wie Eure Exzellenz bemerkt haben, 
zwar die Ideen friedlich neben einander leben, dal.) sich dagegen die Dinge hart 
im Raume stoBen. Wir hoffen und vertrauen jedoch fest darauf, dali es der 
Weisheit und Tatkraft Eurer Exzellenz gelingen werde, den Samen, der hier 
gesat worden ist, aufgehen und reiche Friichte tragen zu lassen.

So begriiBen wir Eure Exzellenz ais den Bannertrager neuer, hoher Ideen 
und Ziele. Seien Euer Exzellenz versichert, dal.’> Tausende von Anhangern dieser 
Ihrer Fahne mit Begeisterung und unter Einsatz aller ihrer Krafte folgen werden. 
Mogę das hohe Werk Eurer Exzellenz gelingen, bliihen und gedeihen, zum Segen 
der Jugend und zum Ruhme unseres teuren Vaterlandes!

Mit solchen Wiinschen, von dieser frohen Zuversicht erfiillt, wiederhole ich 
den Ausdruck unseres warmsten, innigsten Dankes.
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Minister Graf Stiirgkli dankt hierauf Freiherrn von Pi doli sowie den 
Enąuete-Teilnehmern fiir die freundliche Kundgebung. Die Tage, die er nnd seine 
Mitarbeiter mit so hervorragenden nnd begeisterten Vertretern auf dem Gebiete 
der korperlichen Erziehung zu verbringen Gelegenheit gehabt, wiirden unverge(31ich 
bleiben. Ans der Erinnerung an das Zusammenwirken in dieser Versammlung 
werde die Unterrichtsverwaltung Kraft und Mut schopfen, das in die l at umzu- 
setzen, was von ihr erwartet werde. Die konsultative Arbeit sei nunmehr 
abgeschlossen; fiir den Minister und seine Mitarbeiter beginne jetzt die praktisehe 
Arbeit. Der Minister dankte schlielMich nochmals fur die opfervolle, fremlige 
Beratung, welche der Unterrichtsverwaltung zuteil wurde.



238

Freie Antrage.

i.
Durch Regelung der Turn- und Turnlehrerfrage ist noch nicht alles getan 

worden, wodurch eine nerven- und sehnenfeste Jugend erzogen werden konnte. 
Turnen ist eben nur Poesie des Leibes und der Padagoge mni3 auch der Prosa 
des Lebens, das ist der physischen Arbeit sein Augenmerk schenken.

Die danischen Slójd-Werkstatten sind es, welche dem Turnen und den 
Turnspielen zur Seite gestellt, uns eine kraftige und hoffnungsvolle Jugend 
erziehen lielfen werden. Diese Schiller-Werkstatten werden auch die Mittelschiiler 
lehren, die Handarbeit und den Handwerker gebiihrend zu schatzen und zu ehren. 
Die Schiller-Werkstatten werden den praktischen Sinn der Schiller scharfen und 
groiłziehen und nicht selten sie dem praktischen Leben zufiihren. Die Schiiler- 
Werkstatten werden dadurch, daB sie der Jugend Gelegenheit bieten, dem 
Bewegungstriebe ein Abflulirohr fiir das UbermaO an Lebenskraft zu schaffen, 
dem Miifjiggange steuern, welcher doch sprichwbrtlich aller Laster Anfang ist.

Es ware also zu trachten, an allen Mittelschulen Schiiler-Werkstatten zu 
errichten, die diesbeziiglichen Versuche, welche bisher schon an manchen Gymnasien 
sich vorfinden, durch Subventionen am Leben zu erhalten und durch Griindung 
von Kursen die fachlichen Fiihrer aus dem Mittelschullehrerstande heranzubilden.

Dr. Moj mir.

II.
Die hohe Unterrichtsverwaltung mogę nach Lokalverhaltnissen eine passende 

Aufklarung der Schuljugend betreffs des geschlechtlichen Lebens verfugen.
Jaroslay Karasek, k. k. Turnlehrer.

in.
Ais Biologe vom Fach den Gegenstand der Enąuete biologisch beurteilend 

muiJ ich die feste Uberzeugung zum Ausdrucke bringen, daił die Erhohung der 
Tiichtigkeit der kommenden Geschlechter, welche das eigentliche Ziel der Enąuete 
war, keineswegs blolJ durch eine Verbesserung der kbrperlichen Erziehung der 
lndividuen, sondem auch, und zwar viel sicherer und in viel ausgedehnterem 
MaiJe, durch eine Verbesserung der Verhaltnisse ihrer Ziichtung zu erreichen ist.

Ehe jedoch daran gedacht werden kann, durch gesetzgeberische MaiJnahmen 
yeredelnd auf die Ziichtung der Menschen einzuwirken, miissen die Ziichtungs- 
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gesetze viel genauer bekannt sein ais sie es gegenwartig sind. Zu den MaR- 
nahmen, welche geeignet sind, die Tiichtigkeit der kommenden Geschlechter zu 
erhohen, gehort also auch die Erforschung dieser Gesetze durch statistische und 
andere, naturwissenschaftliche Untersuchungen.

Sir Francis Gal ton hat in London eine Schule fur diesen Forschungszweig, 
den er Eugenik nennt, gegriindet und man beginnt jetzt auch in Deutschland 
sich damit zu befassen. Uberzeugt, dat) solche Studien von der allergroiJten 
Wichtigkeit fiir die Wohlfahrt und Tiichtigkeit unserer Nachkommen sein werden, 
erlaube ich mir einer hohen Unterrichtsverwaltung auf das warmste zu empfehlen, 
die Aufnahme derselben in die Wege zu leiten.

Einstimmig und ohne Debatte hat die Enąuete die Errichtung einer Zentral- 
stelle zur Uberwachung der korperlichen Erziehung der Jugend empfohlen. In 
der Annahme, dal.) eine solche Zentralstelle errichtet werden wird, mochte ich 
nun beantragen, dieselbe auch mit dem Studium der Eugenik, beziehungsweise 
mit der Ausarbeitung von Vorschlagen zu betrauen, welche geeignet erscheinen, 
unsere Kenntnis von den Vererbungs- und sonstigen Ziichtungsgesetzen zu fordem. 

Professor Ritter von Lendenfeld.

IV.
1. An jeder Mittelschule werde nach Moglichkeit ein definitiver Turnlehrer 

angestellt.
2. Das obligate Tumen bilde an den Mittelschulen einen Gegenstand bei 

den Privatisten-, Nachtrags- und Aufnahmspriifungen in hoheren Klassen. Die 
Priifungsnote habe denselben EinfluB auf die Zuerkennung des Gesamterfolges wie 
die Notę in dem Jahreszeugnisse.

3. Gegen Unfalle des Tumlehrers in der Ausiibung des Dienstes und gegen 
die Haftpflicht ist eine staatliche Versicherung einzufiihren.

4. Bei dem Bau eines Turnsaales oder der Anlage eines Turn- oder Spiel- 
platzes ist ein Fachturnlelirer beizuziehen.

5. Die Turngerate sind wenigstens einmal im Jahre von einem technischen 
Fachmanne amtlich zu untersuchen.

Professor Ludwig Glas, k. k. Turnlehrer.

V.
Das hohe k. k. Unterrichtsministerium hat durch die Abhaltung der Enąuete 

die Wichtigkeit der korperlichen Erziehung anerkannt, und samtliche Mitglieder 
erklarten ausnahmslos die Gleichberechtigung dieses Teiles der Ausbildung der 
Jugend mit den iibrigen Disziplinen. Obwohl der Turnlehrer bisher die gesamte 
korperliche Erziehung leitete, wurde ihm nicht die der Bedeutung seiner Tatigkeit 
entsprechende Rangstellung im Lehrkorper und die Gleichstellung in den Beziigen 
zuteil.

Aus padagogischen Riicksichten und aus Griinden der Gerechtigkeit ist es 
wiinschenswert, dali dem Turnlehrer die auch in der Enąuete ausgesprochene 
Gleichstellung mit den iibrigen Mitgliedern des Lehrkórpers zuerkannt werde.
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Insolange diese berećhtigte Forderung nicht durchgefuhrt wird, stellt der 
Unterzeichnete zur sofortigen Durchfuhrnng nachstehende Antrage:

1. Jedem Turnlelirer ist bei seiner definitiven Anstellung die an óffentlichen 
oder mit dem Offentlichkeitsrechte ausgestatteten Schulen zugebrachte Dienstzeit 
bis zu acht Jahren auch zur Bemessung von Quinquennalzulagen in Anrechnung 
zu bringen.

Diese Verfugung habe riickwirkende Kraft.
2. Jeder Turnlehrer ist nach zehn anrechenbaren Dienstjahren mit Yerleihung 

des Titels „Professor" in die IX. und nach zwanzig Dienstjahren in die VIII. Rangs- 
klasse zu befordern.

3. Die Bemessung der Quinquennalzulagen hat nach den fiir die iibrigen 
wirklichen Lehrer an Mittelschulen geltenden Normen zu erfolgen.

Josef Schantin, k. k. Turnlehrer.

Diesen Antragen schlieOt sich Turnlehrer Max H i r t mit folgenden Zusatzen 
an: Zu 1. Das gleiche hatte von jener provisorischen Dienstzeit, die nach bereits 
definitiver Anstellung zugebracht wurde, zu gelten. — Auch sei den Turnlehrern 
die allen anderen Supplenten gesetzmaOig zugestandene Anrechnung solcher 
Jahre, die nicht die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtstundenzahl aufweisen, zu 
gewahren.

Zu 2. ...... mit gleichzeitiger Erhohung des Grundgehaltes analog den 
anderen Lehrern.

VI.
1. Jede Lehrperson, die Kinder im schulpflichtigen Alter unterrichtet, ist 

verpflichtet, das Sitzen nach jeder Halbstunde zu unterbrechen und zweckmaBige 
Ubungen zur Vermeidung der Wirbelsauleverkrummung vorzunehmen.

2. In Schulen, die iiber keinen eigenen Turnraum verfiigen, ist ein Lehr- 
zimmer mit einem Querbaum (30 K) zu versehen und ais Turnsaal zu beniitzen.

3. An solchen Schulen móge an der fensterfreien Seite eine entsprechend 
groiJe Veranda zur Vornahme der Leibesiibungen bei ungiinstiger Witterung 
angebracht werden.

4. Jeder Schule muO ein Spielplatz zugeteilt werden.
5. Die Freiiibungen sollen nach einer bestimmten Reihenfolge vorgenommen 

werden. (Nicht Gedachtnissache!)
6. Der Lehrplan mogę einer Umarbeitung unterzogen werden.
Ubungsformen, die zur schlechten Haltung verleiten, bleiben ausgeschlossen; 

ebenso Gerate, die kein Massenturnen gestatten.
7. An allen Lehrer- nnd Lehrerinnen-Bildungsanstalten mogen ais Turnlehrer 

die bewahrtesten Krafte im Fache angestellt werden.
Guido Dostał, n. ó. Landes-Turnlehrer.

VII.
Entgegen den Ansichten des Herrn Referenten Dr. Piasecki wurde von 

mehreren Rednern unter Beifall der Versammlung hetont, es sei nicht wunschens-
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wert, bei der Revision des Lehrplanes fiir das Turnen auch die kleinsten Details 
des Tum- und Jugendspielbetriebs durch genaue Vorschriften zu ordnen, Seine 
Exzellenz Baron Gautsch z. B. verlangte ausdriicklich eine gewisse Freiheit 
in Anwendung des Programms und wollte jeder Austalt das Recht gewahrt wissen, 
fiir sieli die Ubungen ausznwahlen, die ihren Verhaltnissen und ihrer Eigenart 
am meisten entsprachen.

Diese Auffassung verdient aufs warmste empfohlen zu werden. Sie scheint 
auch bei Abfassung des neuen Normallehrplanes fiir Mittelschulen maBgebend 
gewesen zu sein. Es wurden dabei namlich nicht nur mit Riicksicht auf die Ver- 
schiedenheit der Bildnngsbediirfnisse der einzelnen Bevolkerungsklassen neue Mittel- 
schultypen geschaffen, sondern auch an gleichartigen Schulen im Hinblick auf 
die Eigenart der Anstalten, ja der einzelnen Lehrer eine ziemlich weitgehende, 
bislier nicht iibliche Bewegungs- und Lehrfreiheit gestattet.

In ahnlicher Weise sollte auch die Durchfiihrung des Programms fiir die 
kórperliche Erziehung der Mfttelschuljugend, das da in Turnunterricht, Bewegungs- 
spielen und angemessenem Sportbetrieb besteht, nicht in gleicher Weise allen 
Anstalten zur Pflicht gemacbt, sondern eine ausreichende Bewegungsfreiheit zu- 
gestanden werden. Diese Bewegungsfreiheit, die bekanntlich die Arbeitslust und 
Berufsfreudigkeit der Lehrerschaft in hohem Grade fórdert, kónnte es auch den 
einzelnen Anstalten iiberlassen, je nach ihren eigentiimlichen Verlialtnissen die 
Jugendspiele und den geregelten Sportbetrieb auch auf Kosten des eigentlichen 
Tumens iiber das allgemein vorgeschriebene Ma(.) noch auszudehnen. Dadurch 
wiirde unfraglich dem so sehr gewiinschten Aufschwung der Jugendspiele die 
wirksamste Forderung zuteil und anderseits die Durchfiihrung des gro tlen Enąuete- 
programms in keiner Weise geschadigt. Denn wohl von allen Rednern, auch von 
den begeistertsten Lobrednern des eigentlichen Tumens wurde hervorgehoben, 
dali die Jugendspiele wegen ihrer eminenten Bedeutung fiir die Gesundheit und 
die sittliche Erziehung der Schuljugend dem Geratturnen im geschlossenen Saal 
und auch den Ordnungsiibungen im Freien durchaus vorzuziehen seien. Daher 
kann zweifelsohne der geregelte Betrieb der Jugendspiele und des geeigneten 
Sports den Anstalten, die hiefiir besondere Veranstaltungen besitzen oder zu 
schaffen in der Lagę sind, ais vollwertiger Ersatz fiir einen Teil der eigentlichen 
Turniibungen zugestanden werden.

Endlich kónnte und miifóte bei Neuregelung des Turnbetriebes auch auf die 
Eigenart der Internate gebiihrende Riicksicht genommen werden. Diese Anstalten 
verfiigen bekanntlich wegen der streng geregelten Tagesordnung, welehe eine 
ausgiebige Erholungs-, Schlaf- und Essenszeit ansetzen muli, nur iiber selir 
beschrankte Zeit zum hauslichen Studium. Dazu kommt, daB manche dieser 
Institute bei ihrem intemationalen Charakter und wegen der verschiedenen Bildungs- 
bediirfnisse ihrer Zóglinge viel melir Freifacher in ihren Lehrplan aufnehmen 
miissen, ais die Externate, namlich au(3er Stenographie und Freihandzeichnen am 
Obergymnasium auch noch Franzósisch, Englisch, eventuell Bóhmisch, Polnisch, 
Ungarisch, endlich viel Musik und Gesang. Daher schafft jede Vermehrung der 
obligaten Unterrichtsstundeu erhebliche Schwierigkeiten im gesamten Lehrbetrieb 

16 
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und fiihrt entweder zur Uberanstrengung der Zoglinge oder zur Vernachlassigung 
der humanistischen Facher. Fiir die im Normallehrplan wiederum empfohlene 
Privatlektiire ist beim besten Willen keine Zeit mehr zu gewinnen. Es ist ja zu 
bedenken, dafi die Zahl der obligaten Unterrichtsstunden in den Kronlandern 
mit zwei Landessprachen am Obergymnasium auf 31 beziehungsweise 32 gestiegen 
ist. Geradezn unmoglich erscheint es daher, in Internaten die Unterrichtsstunden 
fur die obligaten und die freien Lehrfacher so zu legen, da(J 2 oder gar 3 schul- 
freie Nachmittage fur Jugendspiele gewonnen werden. Letzteres erscheint aber 
auch in keiner Weise erforderlich, denn die Erholungszeit, die taglich den Zoglingen 
in einem Ausmafó von zirka 21 Stunden (aul3er den Schulpausen) gewahrt werden 
muli, kann ganz auf Jugendspiele verwendet werden, weshalb diese in viel gro (Jerem 
Umfang betrieben werden konnen ais an anderen Anstalten, auch wenn nicht 
schulfreie Nachmittage eigens fiir Turnspiele reserviert werden. Somit diirfte es 
wohl den Internaten nicht zur Pflicht gemacht werden, wochentlich 2 oder 3 schul
freie Nachmittage zum Zweck des Spielbetriebs beizubehalten oder einzufiihren.

Zum SchluB sei gestattet, die obigen Ausfiihrungen in folgende Antrage 
zusammenzufassen:

1. Die hohe Unterrichtsverwaltung wolle bei der Neuregelung des Tum- 
unterrichts an Mittelschulen den einzelnen Anstalten sowie den Fachlebrern eine 
gewisse Bewegungsfreiheit in der Durchfiihrung des Tumprogramms einraumen.

2. Es mogen die Turnspiele und geeignete Sportiibungen in der Weise den 
Mittelschulen zur Pflicht gemacht werden, da(.> sie unter Umstanden einen groIJen 
Teil des eigentlichen Turnens ersetzen konnen.

3. Von der Forderung, daB an allen Anstalten wenigstens zwei Nachmittage 
von jeglichem Schulunterricht frei sein sollen, mogę abgesehen werden.

Th. Nolte S. J., Direktor des Privat-Gymnasiums Stella matutina.

VIII.
Fiir den Turnunterricht sind fiir alle Schulkategorien einheitliche Lehr- 

plane zu schaffen, bei dereń Verfassung die Tumlehrplane des GrofJherzogtums 
Baden ais Muster dienen konnten.

Zur Begriindung:
Gegenwartig besitzen wir besondere Lehrplane fiir Volks- und Biirgerschulen, 

fiir Lehrerbildungsanstalten und fiir Mittelschulen. In der 5. Klasse der Volks- 
schule und in der Biirgerschule sind Kinder, welche in demselben Alter stehen 
wie die Kinder in den unteren Klassen der Mittelschule, in der Lehrerbildungs- 
anstalt zum Teile Jiinglinge in demselben Alter wie die in den oberen Klassen 
der Mittelschule, also eine Jugend von derselben korperlichen Leistungsfahigkeit. 
Fiir die gleichen Jahresstufen konnten auch die gleichen Ubungen ohne Riicksicht 
auf die Art der Schule ausgewah.lt werden. Der Ubungsstoff ware nach dem 
Alter, nach Turnjahren, zu ordnen. Dadurch erreichte man eine gewisse Einheit- 
lichkeit in der korperlichen Erziehung.

Josef Wit, k. k. Ubuńgsschullehrer.

ausgewah.lt
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IX.

Mit Riicksicht auf die Wichtigkeit des Gegenstandes, dessen rationeller 
Betrieb die kbrperlichen und geistigen Krafte des Lehrers aufreibt und ihm 
auOerdem die gro fi te Verantwortnng auferlegt, wurde es bisher ais unbegriindete 
Zuriicksetzung empfunden, dali die Remuneration fiir den Turnunterricht viel 
geringer bemessen erscheint, ais fiir die iibrigen Unterrichtsfacher. Da auch noch 
ein Unterschied gemacht wird zwischen obligatem und unobligatem Unterricht — 
ja der obligate Unterricht noch niedriger entlohnt wird ais der unobligate, da 
aulierdem die wochentliche Lehrverpflichtung von 24 Stunden gegeniiber den 
andern Lehrkraften ais viel zu hoch bemessen erscheint, so stellen die Gefertigten 
um diese unhaltbaren Zustande zu beheben und die ungerechtfertigte Mehr- 
belastung des Turnlehrers auszugleichen, nachstehende Antrage:

1. In Hinkunft ist fiir jede obligate oder unobligate Turnstunde eine 
Remuneration von 120 Kronen fiir gepriifte und 100 Kronen fiir ungepriifte Lehr- 
krafte festzusetzen.

2. Die Lehrverpflichtung des Turnlehrers an den Gymnasien, Realschulen 
und Lehrerbildungsanstalten ist bis zu seinem 40. Lebensjahr mit 20, von da ab 
mit 18 wochentlichen Unterrichtsstunden zu bemessen.

3. Jede Klasse die iiber 30 Schiller aufweist, ist im Turnen in zwei Ab- 
teilungen zu teilen. Sollte eine Teilung mit Riicksicht auf den iibrigen Unterrichts- 
betrieb nicht durchfiihrbar sein, so ist in solchen Klassen ein Assistent beizustellen.

Josef Schantin, k. k. Turnlehrer, 
Jo s e f W i t, k> k. Ubungsschullehrer.

Den Antragen 1 und 2 schliel.it sich auch Turnlehrer Max Hirt an.

Resolutionen, betreffend die Organisierung der schulpflichtigen, studierenden 
und erwerbenden Jugend nach den Grundsatzen modern er Jugendpolitik unter 
Beriicksichtigung der hiebei festzuhaltenden p a t r i o t i s c h e n und militarisch en 

Gesichtspunkte,
eingebracht von Oberingenieur Josef Meixner,

Vorstandsmitglied des Zentralvereines der Wiener stadtischen Knabenhorte und 
des Reichsbundes der Jugendwehren und Knabenhorte Osterreichs im Anschlusse 

an seine Ausfuhrungen im Verlaufe der Enąuete.

Die Forderung der Jngendwohlfahrt wird nach den Grundsatzen modemer 
Jugendfiirsorge und nach den im In- und Auslande gemachten Erfahrungen sich am 
besten auf freier Vereinsbasis im Einverstandnisse mit Elternhaus, Schule 
und den kompetenten staatlichen und lokal en Faktoren vollziehen lassen.

Die Teilnahme der Jiinglinge und Knaben an den zu schaffenden 
Organisationen muli den Charakter voller Freiwilligkeit an sich tragen. 

16*
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Jede zwangsmaBige Zufiihrung der Schutzlinge muB ausgeschlossen 
erscheinen.

Die Wohlfahrtspflege der heranreifenden Jugend in den Knabenhorten und 
Jugendwehren soli wohl in er ster Linie der kórperlichen Ausbildung ilire 
Aufmerksamkeit zuwenden, darf jedocli dabei die Pflege der Herzens- und der 
Charakterbildung, die Starkung der Willenskraft und des gesamt- 
staatlichen BewuBtseins der Knaben und Jiinglinge nicht hintansetzen, sie 
hatte vielmehr die Tatigkeit der Familie und Schule zu erganzen. Darum 
diirfen sich die Bestrebungen urn Forderung der Jugendwohlfahrt nicht auf die 
Sohne der unbemittelten Volksschichten beschranken.

Die Jugendhorte sollen Erziehungsanstalten sein und miissen sich 
dagegen verwahren, etwa ais „Besserungsanstalten“ angesehen zu werden.

Unter diesen Gesichtspunkten ware der Reichsbund der Jugendwehren 
und Knabenh orte Osterreichs berufen, unter Beriicksichtigung alldessen, 
was schon im Auslande auf dem Gebiete der Jugendwohlfahrt geschaffen 
worden ist, im Bereiche der ganzen Monarchie nachfolgende Jugendorganisationen 
mit militarischem Charakter ins Leben zu rufen:

1. Knabenhorte in der bereits bestehenden Form, in denen Knaben, die 
der hauslichen Fiirsorge mehr oder weniger entbehren, w a h r e n d der ganzen 
schulfreien Zeit beaufsichtigt, beschaftigt, erzogen und zur Ausarbeitung der 
Schulaufgaben gewissenhaft angeleitet werden;

2. Knabenhorte, in denen Schulknaben, die zu Hause ohnehin sorgfaltige 
Pflege genieBen, und Student en der Unterstufe unserer Mittelschulen, 
nur wahrend einiger Stunden in der Woche (etwa an schulfreien Nach- 
mittagen), also nicht wahrend der ganzen schulfreien Zeit im Exerzieren, 
Turnen, Jugendspiel, Anstandslehre und Biirgerkunde ausgebildet 
werden;

3. Jungschiitzenabteilungen fiir die,schulentwachsene, erwerbende 
Jugend (eine Art militarischer Lehrlingshorte mit allgemein geistiger, sitt- 
Jicher und patriotischer Bildung, SchieBen, Turnen und Jugendspiel);

4. Jugendwehren fiir die Studenten der Oberstufe der Mittel- 
und Fachschulęn mit SchieBen, Fechten, Jugendspiel, Anstandslehre und 
Biirgerkunde.

Den Mittelschiilern ware die Teilnahme an diesen im patriotischen 
Geiste geleiteten, den Charakter von Erziehungsanstalten tragenden Jugend
organisationen zu gestatten und hatten in diesem Sinne im Verordnungswege 
Weisungen an die kompetenten Schulbehdrden zu ergehen.

Insbesondere darf in den Horten der erwerhenden Jugend auch die 
Forderung der allgemeinen fachlichen Bildung der Jiinglinge und dereń sonstige 
Wohlfahrtspflege, heispielsweise durch Vermittlung passender Lehrstellen, 
durch Lehrlingsiiberwachung nicht vernachlassigt werden.

In den Jugendwehren ware auf das gelegentliche Z usamm enarbeiten 
erwerbender und studierender Jiinglinge behufs rechtzeitiger Anbahnung 
so.zialer Verstandigung hinzuwirken, da nur auf diese Weise der Studierende 
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in die Denkungs- und Gemiitsart des Lehrlings und Arbeiters eindringen 
und der heranreifende, erwerbende Jugendliche die Macht des Geistes achten 
lernen wird.

Diese Organisationen waren ais Zweigvereine des Reichsbundes zu 
schaffen und wiirde fiir samtliche vorgenannte Abstufungen der Jugendorganisationen 
in jedem Orte ein Kuratorium geniigen, welches aus an dem Jugendschutze 
interessierten Personen der biirgerlichen Berufe, aber auch aus Schul- 
mannern, Offizieren und Vertretern des Ortsklerus zu bilden-ware.

In den zu schaffenden Jugendhorten ware also auf die korperliche Bildung 
der Jugend auf militarischer Grundlage grolłes Gewicht zu legen, dabei 
jedoch ais oberstes Ziel die Heranbildung kaisertreuer, das Gesamt- 
vaterland und angestammte Vo 1 kstum hoclihaltender, fachtiichtiger und 
charakterfester junger Leute anzustreben.

Um der Jugendbildung eine wohnliche Statte zu bereiten, wird sich die 
ehebaldigste Errichtung von eigenen „Hausern der Jugend“ ais notwendig 
erweisen, die, von Spiel-, Exerzierplatzen und Garten umgeben, die 
kiinftigen Zentralstatten der Jugendwohlfahrt zu sein hatten.

Es erscheint nicht ausreichend, wenn sich die Freunde der korperlichen 
Bildung mit Uberlassung von Tura- und Spielplatzen begniigen.

In den „Hausera der Jugend“ konnte die Studentenschaft der Hochschulen 
auch zu sozialer Betatigung im Dienste der Knaben- und Jiinglingsfiirsorge 
gegen freie Wohnung und entsprechende Bezahlung eingeladen werden. Diese 
Heimstatten sollten schlieBlich so ausgestaltet werden, da fi sie auch den Charakter 
von Volksbildungsstatten an sich tragen wiirden.

Die Griindung und Erhaltung der vom Reichsbunde ins Leben zu 
rufenden Jugendorganisationen wird von einer ausgiebigen Subventionierung 
durch die an dem Jugendschutze interessierten Faktoren, insbesondere durch die 
staatlichen Zentr ais tell en bedingt sein und werden ehebaldigst in den 
Budgets der berufenen Ressorts die notwendigen Kredite sicherzustellen sein. Mit 
einem Betrage jahrlicher zwei Millionen Kronen konnten nach und nach Hunderte 
von „Jugendbataillonen“ errichtet, erhalten und ausgestaltet, sowie die fiir 
dereń zweckmaBige Unterbringung notwendigen „Hauser der Jugend’ erbaut 
werden. Den Jiinglingen der Horte ware das Tragen einer zweckmaBigen 
Uniform nach ihrer, nach befriedigend zuriickgelegter Probezeit erfolgten 
feierlichen, definitiven Aufnahme zu gestatten.

Die Jugendwohlfahrt wird sich nur in dem Falle in einer fiir Schule, 
Staat, Militar und Gesellschaft ersprieBlichen Węise durchfiihren lassen, 
wenn der moglichst gleichmaBige EinfluB der Schule und Militarver- 
waltung auf vorstehende Organisationen gesichert sein wird. Auch die Kirche 
wird zur Mitwirkung berufen sein.

Die Jugendhorte sollen nicht E inb aut en der Schule, nicht Dependenz en 
derselben sein, sondern ah dieselbe angelehnt werden.
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Nach den Erfordernissen sozialer Jugendpolitik sollen nicht nur Le lir er 
und Offiziere, sondern alle wohlgesinnten Jugendfreunde zur Mitarbeit 
im Horte berufen sein.

Eine aulłerdem ins Leben zu rufende Organisation der Erwachsenen, 
„Freunde der Jugend genannt, hatte fur die Bediirfnisse der Jugend- 
organisationen zu sorgen, die Knaben und Jiinglinge zu iiberwachen und zu 
unterstiitzen und den Kontakt zwischen Hort, Elternhaus, Schule oder Werk- 
statt herzustellen.

Die Bevolkerung wird aber erst dann in Massen die heranreifenden Jungen 
den neuzuschaffenden Organisationen anvertrauen, wenn dereń hoher sozialer 
und wirtscli aftli cli er Wert klar ins Auge fallen wird.

Um dies zu erzielen, wird es notwendig sein, dali die Militarverwaltung 
sich nicht darauf beschranke, unentgeltlich Gewehre und Munition abzugeben, 
Unteroffiziere ais Instruktoren den Jugendhorten zur Verfiigung zu 
stellen, sondern auch den Zbglingen der militarisch organisierten und iiber- 
wachten Jugendorganisationen bei ihrem spateren Eintritt in die Armee nacli 
einer erfolgreicli bestandenen praktisclien Priifung Vortei 1 e bei Ableistung 
der Militarpflicht, sei es hinsichtlich schnellerer Erreichung der 
Unteroffizierscharge oder sei es durch Zusicherung abgekiirzter Dienst- 
pf li cht gewahre.

Die Jugendfiirsorge wird nicht nur patriotischen, sondern auch sozialen 
und ethischen Charakter tragen miissen.

XI.
1. An jeder vollklassigen Mittelschule wolle auch eine eigene Lehrstelle fiir 

dię kórperliche Erziehung systemisiert werden. — Die kleineren Anstalten der 
Provinz haben ais Ersatz fiir die geringere Stundenzahl mehr Gelegenheit zur 
Betiitigung im Freien durch Spiel und Sport.

2. Die Lehrverpflichtung wolle reduziert werdenj damit es dem Turnlehrer 
móglich werde, die freie Betatigung in frischer Luft nach Móglichkeit zu fordern. 
Uber diesen Teil seiner Tatigkeit sollte er der vorgesetzten Behórde eingehend 
Bericht erstatten.

3. Um mit dem Lehrstande auch den Gegenstand zu heben, wolle kiinftig 
kein Turnlehramtskandidat von der Reifepriifung an einer Mittelschule oder 
Lehrerbildungsanstalt dispensiert werden.

4. Fragen iiber die kórperliche Erziehung sollten ais ein wesentlicher Teil 
der gesamten Erziehungsaufgabe der Schule auch in den allgemeinen Haus- 
konferenzen besprochen und der Turnlehrer zu diesen eingeladen werden. Die 
besondere Konferenz iiber die kórperliche Erziehung kónnte ais leere Formsache 
entfallen.

In der Forderung: das Turnen soli keine Sonderstellung einnehmen, sondern 
soli sich dem Gesamtbetriebe ein- eventuell auch unterordnen und der Tatsache, 
daiJ von amtswegen alle Beratungen iiber dieses Gebiet aus den allgemeinen
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Konferenzen ausgeschieden und ja.hrlich einmal gesondert gepflogen werden, liegt 
offenbar ein Widerspruch.

Der Turnlehrer wiirde ais Teilnelimer an den Konferenzen die Schiller 
allseitiger kennen nnd beurteilen lernen. Andererseits ware er gewiiJ in der Lagę 
wesentliche Mitteilungen iiber das sittliche Verhalten der Schiiler zu machen, da 
sieli diese in seinem Tatigkeitsgebiete yielfach freier und zwangloser bewegen 
diirfen und sicb darum so geben wie sie sind und nicht wie sie scheinen wollen.

Um die korperliche Erziehung im Freien auch wahrend des Winter zu beleben, 
erscheint ais wiinschenswert (die Hebung der Jugendspiele zeigt Mittel und Wege, 
miissen nur auf die Verhaltnisse des Winters iibertragen werden):

1. Die Nachmittage mógen auch im Wintersemester so viel ais móglich 
freigelassen werden. Der Eis- oder Spielplatz liegt ja in oder doch unmittelbar 
bei der Stadt, aber eine langere Rodelbahn und Skigelande wird nur selten in 
nachster Nahe sein.

2. Aus dem Jugendspielfonde sind Rodeln und Skier anzuschaffen.
3. Schulen an besonders giinstigen Wintersportplatzen sollen Rennen 

veranstalten, die etwa den sommerlichen Wettspielen entsprechen.
4. Uber alle Versuche, den Wintersport zu heben, sollten den Behorden 

eingehende Berichte vorgelegt werden, damit diese, gestiitzt auf die gemachten 
Erfahrungen bestimmte Weisungen erlassen kónnen. Doch ist es notwendig, dali 
nach den órtlichen Verhaltnissen lokalisiert und individualisiert wird.

5. Fur Turnlehrer und Turnlehramtskandidaten sollen eigene Skikurse 
abgehalten werden.

Ernst Schilder, suppl. Gymn.-Turnlehrer.

XII.
Zu meinen Ausfuhrungen (oben Seite 222) habe ich noch Folgendes hinzu- 

zufiigen:
Zur Vollkommenheit der Erziehung gehort auch eine Anweisung in den 

konyentionellen Lebensformen der gebildeten Gesellschaft.
Die Beibringung dieser Formen wird von unseren Zivil-Mittelschulen dem 

Hause iiberlassen.
Das Resultat ist ein ungeniigendes; nur jene Zoglinge, dereń Eltern selbst 

den hóher gebildeten Standen angehóren, erhalten diesfalls Anweisungen.
Die Mittelschule beschrankt aber ihre Erziehung durchaus nicht auf diese 

Kreise. Sie bat vielmehr die Aufgabe, auch aus bescheidenen Verhaltnissen 
talentvolle Schiller hbheren Aufgaben zuzufiihren. Diese kommen dereinst ais 
Richter oder Advokaten in die Lagę, offentliche Verhandlungen zu fiihren; ais 
Verwaltungsbeamte sollen sie die Autoritat gegen jedermann vertreten, ais Arzte 
in den verschiedensten Kreisen interyenieren, etc. etc.

Das alles sollen sie erfiillen — ob sie nun selbst eine weltlaufige Jugend- 
erziehung genossen haben oder nicht!

Ein Mangel hierin bildet aber einen schweren Nachteil sowohl fur die 
Aiisiibung des hoheren Berufes selbst, ais fiirs Leben iiberhaupt.
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Schon auf der Universitat findet sich der in dieser Hinsicht vernachlassigte 
Student beengt beim Eintritt in jene Kreise, die ihm die akademisclie Laufbalin 
erschlieBt.

Gewandtere Naturen iiberwinden diese Schwierigkeit; eine grolSe Anzahl 
aber unterliegt ihr trotz sonstiger Tiichtigkeit und Begabung. Diese schliefóen 
sich hiedurch aber auch von jenem bildenden Momente aus, das fiir den jungen 
Mann im Verkehre mit gebildeten Familien liegt, gelangen zu einer immer 
einseitigeren Entwicklung und treten schlieBlich in weltfremder Naivitat an die 
entscheidensten Schritte des Lebens.

Ganz anders sorgen in dieser Richtung die Militarbildungsanstalten vor. In 
diesen bestehen „Kursę fiir Anstandslehre“, in denen die Formen des geselligen 
Lebens gelehrt werden und zwar keineswegs blofi betreffs des Umgangs mit 
Vorgesetzten und Untergebenen, sondern fiir denVerkelir in der Gesell- 
schaft iiberhaupt.

Demgemal.i zeigen auch Offiziere, ohne Unterschied aus welchen Familien- 
kreisen sie hervorgingen, der Regel nach eine korrekte und auch gewandte 
Haltung in den verschiedensten geselligen Beziehungen.

Die Zivil-Mittelschulen verarbeiten im allgemeinen einen reicheren humanitar 
bildenden Stoff, ais dies in Militarbildungsanstalten der Fali ist, die von friiher 
Jugend an mehr auf Fachbildung gerichtet sind.

Umso leichter imii.ite es sein, dem heranreifenden Mittelschiiler in einem 
etwa wóchentlich zweistiindigen Kursus auch jene Kenntnis der auBeren 
geselligen Formen beizubringen, dereń Mangel ihn sonst, wie gezeigt, oft durch 
das ganze Leben verfolgt. Diese Stunden wiirden, geschickt geleitet, ebensowenig 
ais eine Belastung empfunden, ais etwa die Turnstunden.

Bei dieser Gelegenheit sei noch darauf hingewiesen, daB auch die Unkenntnis 
jeder modernen Fremdsprache, mit der speziell Gymnasiasten die 
Mittelschule verlassen, ein peinlicher Nachteil ist. der sogar gegeniiber Angehorigen 
sonst minder gebildeter Stande fiihlbar wird — ganz abgesehen von der schweren 
Bildungsliicke, die iiberhaupt hierin liegt.

In meiner . Schrift „Das klassische Gymnasium, Manz 1908“ habe ich 
(Seite 47, 48, 58, 117, 123, 139) nachgewiesen, dali diesem Mangel ohne Beein- 
trachtigung der klassischen Studien oder Uberbiirdung durch zweckmaBige 
Anderung des Lehrplanes abgeholfen werden kann.

'Nehmen ja doch die Sóhne begiinstigter Familien auch jetzt schon durch 
hausliches Studium dieses weitere Bildungsmittel in sich auf, ohne in den offent- 
lichen Studien deshalb zuruckzubleiben.

Dr. Robert Pattai.

K. K. Univ.-Bnclidriickerei Karl Gorischek. Wien V.
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