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erner SchuW
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Vie Heirunànnàe als IIiài iiàtsKeKeiistaM
<1or Lànle.

Dargestellt an vsispielsn äer Stallt unll Umgebung von kern,

Z. Dis C'àc/l.

Legriik von ,,8taàt^, Lage unà Ilmgellnng àerselhen.
(lelragi, wo wir alte wollnen? Lagt vielleicht einer: ant'
dem Xornhansx1at2, an cter Lostgasse etc:., tnl^t die Lrags:
FVas antwortetest àn, als inan dich in Lnrgàort fragte,
wo <tn trer seiest? às Lern. FVas ist Lern Line Ltadt.
Ilncl Lnrgàort? Vuch eins Ltaàt. Lichtig, heiàc Ort-
schatten sinà Ltädte. FVer llcnnt nooìi andere Ltâàte?
Ls giht aber auch noch anàere Ortschatten, àis Lörter,
wie Xöni?, Lninpli^, Nuri ete. XVoran trennt man àie
Ltaàt vor àein I)orte? Lie Ltaàt ist grösser, trat inehr
Häuser z àiese sinà reihenweise an einanàer gellaut z àie
Strassen sinà gexllastert ete. XVas alles gehört 2ur Stadt?
Von àer L^àecll bis 2um Lirscllengralleu. FVas ausser-
llall> àer Stadt ist nnà àocll noell 2n Lern gerechnet
wirà, heisst àas cisr <Skcâ. XVas gellört 2nm
FVeiclllliià àer Stadt? Lorraine, ^Vltcnllerg, Scllossllalàe,
Flar^iellle, Snlgenllacll, Flattenllot, Lolligen, Villete, Läng-
gasse, Lrnclltclà u. V. L«//e. FVo liegt àie Stadt? ist àer
Loàeu, aut àein sis gellant ist eben oàer stell? (lrösstsn-
titells eben, liegt also ant einer Lllene, uinttossen von àer
.-(are. ^.cit wie viel Seiten? Snà-, Ost- nnà Loràseitc.
tintée clarüller. FVo ist àie Stadt setnnat, wo llreit? Sie
ninnnt also nach oben (FVssten) an Lreite 2n.

FVelcllc Lrnollt ist auci> an einein Lnàe scllmal
nnà eng ain anàern llreit, àielc? Lie Lirne. Lie Stadt
llat Lirnentorm, ist llirnentôrinig. FVas stellt àen Stiel
vor? Lie Xiàecllllrûclle.

FVas liegt llöller als àie eigentliche
Stadt? Sclläu^L, ^.ltsnllergllölle, Länggasse etc.

l erà/'ttNAM. FVas liegt tieter als àie Staàt? Flatte,
Flar^lellle, Snlgenllacll etc. Vntgescllriellen. FVas Liesst
ànrch àie Vertietungen? (lewässer. ^.ngegellsn: vVare,
Snlgenllaoll etc. Lichtung àerselllen. FVas liegt noch
llcàrer als àas Selläimll? Ler (lnrten. FVo liegt er von
hier ans. FVas ist er? Lerg, lliigol, Anhöhe. Sàe,
Spa^lergang.

Lldenc. Osllt Lanclstriclls an in àer Llingellnng, cleren
Lllelle last gleich hoch liegen: FVvlertelà, Lreittelä,
Länggassguartier etc. FVelclle davon liegen holler, welche
tieter?

lLMer. Leimet FVälder in àer Umgebung: Lrem-
garten, LälllllöLli, Ornner FValcl n. s. t. ^.in (lm'ten
ist ellentalls ein FValcl, sogar mehrere FVälclerz da stellen

aller àie Länme nicht aut einer Lllene, wie im Lremgarten,
sonàern an einein llÄicmc/. Lnàerg Lerg- oàer lliigelall-
hänge angellen: àer Lllllaiig des aFiteiillergs, àer Sclloss-
llalàe. 8àe. — Xuu 2nrüell 2ur Stadt. Len Lauin
Zwischen 2wei lläuserreillcac nennt man eine 0'asse. ott
ancll Xtrasse. Ist àer Laum lledeciteinl llreit, so ist es

ein L?cà Leunet a. àie Hauptgassen, ll. àie llan^t^lät^e,
e. àie Hellen- oàer l'arallelgassen, à. àie Onergässellen, —
mnnàllell nnà sellrlltliell. iVelelle Llät^e eeiP<nàe/l u>it
einanàer: Oie 8cllanplat?gasse nnà àie àccàengasse, àio

Leugllansgasse nnà àie uVarllergergasse ete. Lie Xrens-
gasse, àas Lvtlligässellen. àas 8ellütMngässcllen ete. ver-
llinàen wclclle (lassen? FVelelle Lanxtgassen àinà. in
Lanptplâàe ans? in welelle? XVelelle (lassen sinà ollne
Lanllsn? welelle llallen clerei» inir ant einer lielte? FVelclle
Ltrassen sluà FVeleîce FVege unà Lreppen
tàen an àie Flatte? Lcllrlttllclle ^.»t'gallen Illeriiller;
aut àie langen, ^nsammengesetàn XVörter ist Ollaellt
su gellen.

A. L'lectt îvm WttLmman' n/ei

Lnerst wirà àer Flaasssìall (Liclitsclleit etc.) lle-
traclltet, àessen Lintlleilcing in Lusse unà Linien wallr-
genommen, àann àamit l^änge nnà Lrcàte àes lzellnî^immers

gemessen nnà im Oiamàriss aut àie FVanàtat'el gexeiellnt.
aller llleiner, L. 1" — L, ollen àie Voràseiie, anten
8llàen, recllts Osten, Lulls IVesten. ^ngegellen, welelle
Lollalitäten an àas íiellàimmer ,/, en?en,- àiescàllen elleu-
tails gemessen, ààt ^elgt es slelc, class «Ile Lalel ^>c

llleln ist, um alles 2U lassen: also muss cler ll/ccccsssllcll

lllelner genommen weràen, iium Lelssilel 1"' — l( cl. ll.
l : 100, wollen also clie Linien lOO n>al lcleiner llerge-
Zeichnet weràen. — FVill man num llisllerigen anell noell
àie näellsto llingellnng àes lliellulllanses Zeichnen, 2. L. an
àer Lostgassc àiese (lasse, clie 1Iaiàensti"csse, àen Latll-
llausxlà etc., so muss àer Flaassàll wieàer llleiuer
genommen, verjüngt weràen, 2. L. 1 : 1000. La messen
wir nun nicllt niellr mit clem llisllerigen ÄLcass, sonclern
nacll 8cllritten oàer niieli ^(llsellätxang z als Flaass gilt
eine llestimmte Linlieid, 2. L. clie Länge cles 8cllulliaiises etc.
Ls wirà an clen Land cler Lat'el gezeichnet. Las ge-
Zeichnete lllänehen wircl von àen lichnlerii naclige^eichnetz
sie llünnen ancli versiiehen, 2u llause ihr FVohn^immer,
unà was claran grenzt, 2n ^eielmen. ^Vuell llanit antge-
gehen werclen, einen hestininiten l'Iat^ oàer eine (lasse
mit schritten xii ncessen. Lie Flessungen werden nun
ungleich heranshommen z es halie 2. L. V. 100 tlehritte,

I?< j, L. 00 8eliritte, so verjährt man etwa so: FVie
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koinint's «lass «lu D. voui^o«' bast, aïs à uiuleru beiâo?
,.V>-il iâ Kxrii-j-juro Lâi'itte K-oxiaât babe, aïs «lor X."
Vil«'»««« bast àu «louii »u» luviàu? ^'Weil ieb à'
kkilisto kill" U. .8. t'.

D. I7ö«l?l«««7,««A «Du ll/mn/ö.

Voll il«-«' Lo««««ó kal««-«« vi«' sckl««« t'rnkm' ötvas ß^e-

»prooben, vo«' voiss va««««? L.ls vir voi« llo«« ^VDItgo^cmdsi»
spri«,'l«eii: n«« «I«-r Loi>««o c-rkeniit «nan ju «lio Volt- ocdor

Hiini»e!«^<'^'.'uil«.'i>. Vo àixl sie bmito trüb? Vo
sie uut"? lk-l)«-«- volelioiu dlnuso i>> do«' Lâos«I«akIo odo«°:

V«o viel reelà «xler dinkx vom kliuistor v»u (ìeiuem
Voilubilux uu» .«-vsolioi«? lioâts oiler link« vom Lk«,i«ti^vi>
z!«ptkl? Vo «lât «ie j,-kÄ? d7D a««« Zlirti«.«-' Vo AÎi»A
sie ^'«rerii ««««ton? Don kî>t«-i'paiio- ki>«-uioi« «lie Lâûler
i)> 88! I- booI)k«ol«to» aïs «leu ^»tzz-uug-. Xxiì do«' lâllkt uucl
die >^,dt «l««'os llnîer^uttz«e« Keim»« ^eineàî uuà ««oâ't,
mn spûtì'1'0 Lo»I»ii(.-kt»»^e«« damit v«'«'^loiobeiì kö««ner>.

Vei>i-i^ei>8 kim««!-«« elliiìieile ldc-okaâNmp-oii a«iek sokm«
Uklic-i' M'maelit voi'ilo», sollte«« in« <->i'«mde «uiek sâo««
aut'<l«î d.'xtì'1'stxt'o. im ^««sânunuSniurl'i'l'iât, vmìommeu;
viel /^eit ne1«m«-u sie niât in ^.i>sì>i'ì«eli und sind üboraus
vieillis. Xann «««:>«« nieiits voraussetzen, s» werden die
Xolirü>)nnzL''N völligst« ms all«» Zloimt«« ^emaelit. 8«, lernt
das Xuxl navlì und naâ inl^rtütln«, «/„xx «/«« .db««i« n/âê
/l««<l,--n ««n« so//««,« D«7 «««««/ rn ,//s«>/«m- S«7? ««««/- A)««? «k»?ön-

«/e/«/. «/nss ,/«-,' !!««/, ,/«-« >'ie «,»« T/on/xo,«? «lurâ/me/î,
n«?e/i «le»' «'««v«:/«/«-«/«>«« sis?. HXatürliok vird liier
alles s» l>etraelàt. vie es den« ^n^-e vorlc»i«m«t, niât
vie es in Vii'kliokkoit ist; die XrklärunS tol^t später
«in« so leieliter, ^estüt/.t a>«l' jene ^nseliannnAen.) Vis
?N«I>« ^l. .îiini viril stets da«-:c>lt'aliknvi'ksai«« ^eiuacdtt, dass
die 1'a<;e iu«nân«en «m«l «lie Xüellt«? al)nel«n«en. 'iVie lanx
ist der 1a^ «m«l «vie lau^ ist di«> Xaol«t? l om ^«««i

?/oe ,^. /de-exi/ü-r <//t- .lalir) </ie ?le/v
/»« s-â'«i L/ceus.-'«.' <?,> ?«. lila«« lelrrt die Xinder
«lies I«i«v nielit in ulàalvte«« 8ät2en^ siendera r«'ii« gut'
lllrund «ler L.usel«auun^en und Veol)a«-l«tun^en, die sie
sell»st niaelien und «vozui nu««« sie nur <?,«?«.!,'tâ — Xu««

etvîls vom lilond, «ler auel« au« Viiuinel stellt. ^Vaun
sielit ««««««« «lei« àlond? Xael>ts. ^V«>r l«at ilm selxm einmal
des la-^es ^eselu-n? lilelirei'e. "iVie ist er >Ia««n? (vsnii
dluss. Mittut sieltt muu iliu um ltesten? Ii« «luulteli«

Xnâten; er ist ^«las Vielit. «las «lie Xaelit «'ediert".
8iel>t man il«n M^«-i«värti^ l>ei Xiudit'? da. ^Veletle
Id>rm liut er? 8o. iX^ollineirl >. (l«rt, tur lieute niâts
i««el«r idler d«.m Älc>««'I. Voâ sâ«'t «««««« tleissi^ i«aei« ilu«« ;

aller 8 ila^e möäte iel« tdl^enlli.' Xi'a^en licantvortet
visseu: ^Vani» der dlimd «les Xl>encls auàte!«ì «nxi «vc»'?

Vtllelte td>rm er mit? Xiltirt euidi das jeden Xdend und
mai-lir eine ^eieliuun"- duxu. — l'âer >! la^e. llalzt ilir
nun eure Leâaâtnn^eu ^emaeltt? l^asst ltilren. Von
«v» aus I«ast du den lilond I«e'àel«tet? l)er Vater kam
mit mir :nit «lie lìtitdrm. idnl! ieli .?i»A uut die Älüni?-

teri-asse. Iel« seliauti- isuin Xenst,-r I«iuin«s. Xuel« velâer
Vmunels.!?«'zren«l seliei« die Neuster? Xael« Lüden, tdut,
dann var es mö^liel«, «len üloiel «in säen. Vann und
«vu stai««! ei' :l«it? del« salt dm um d til«r in <I«r Itiedtun^
d«^s ild«irist«tl!>ens liiuter «l>ui Verben emporsteigen, du,
rielltig. x-I« anel«. dVde sal« er ans? Vs vur eine giulsse
8el«! iile, t'eurig-ged). dir sti«-g ruseli an« ddermente einpor.
Xai-l« einer Ltinxle var er selioi, lioel« uml sellieu jet^t
lv!«dner xi« sein und vur «««ielt nieitt medr so t'eurig-rötll-
liel«. sondern dluss. >Ver von enel« I«at «im 6 dllir. als
der lilond im listen ' uutging. naâ dVesten geseltuut?
dVo «var «lu die Lonne? Lie glitg gerude uilter. ddiedtig,
da «varen «v«r also aut' u««serer dirde gerude xviselieu

Lonne und lidond, nielit vadrr? Xlsv der üid«lnd stieg-
immer ltöder; vo var er void um 1Z dldr Xuâts?
dia «vo die Lonne um Id dürr lilittags, un dtöeüsteu I'unkt
seiner Ladn, etvas naâ Lüden su, melrt in« Lâeitelpnnkt.
Von du ui« senkte er sied naâ Vssten und ver
um 5 lâr anístand, der salt «dm i«n ^Vesten noâ, vie
er ««««n lluld auâ untsrgslten vollte. ^Vie lange ldiâ
also der iidond am Idiininel? Die gan??e Xaât lnitdnrel«,
von ti.d>ends 6 dâr luis üdorgeus ti dâr, — Id Ltunden.
Ditd nun am andern Xllend, vaini stieg er aut'? auâ um
il lâr? Iel« ging nin 6 dâr a«it' cliv düattülrm, sal« uluer
den lidond nielit. — Lo, so, vann kam er denn? dlrst
um 7 dllir stieg er ant. Xlso kut er siel« un« eu«e Ltnnde
verspätet. Dr ist ein neâisâer Xaektväelitei-, er v«lllte
mit euâ Vei'steeksns spielen. 'iVer reekt audpasste, suk,
«lass ikn« nui« and der reâten Leite etvas von seiner
ddelligkeit inangklte ui«d dass er niât genau an« gleiâen
Dunkt kervoi'kai««. Das kadeu mârere tieiuerkt, v«eldeiel«t

auck, dass er am ddorgsn erst «u«« 7 Dln-, als «««an 2ur
Lâule ging, i««i Vklsten untersank, ddnd nui« am dritte««
«dliend? Da gings noek eine Ltnnde länger und so jeden
âkend; auâ dâlte ikn« jeden «Eilend ein Dlieil seines
DlanMs; gegenvärtig ist er nur noek eine Liekel.
«eillo/d M/en Xi/ölid nil AN«? As/«? k«n««e,- «inen« nne/ern
Dr? ««»/. Dents sodden und moâten anel« die dvinder nielit
varten, kis der lldond a««dgekt; aker ikr könnt ikn keute
und «««orgen an« ddinimel seken kis lülittags; denn erst
dann gekt er unter, ^ninsrknng: Lollten auel« etliel«e
die Veokaâtnngen niekt gei««aekt kaken, und anlängliek
veirig D«teresse Zeigen, so kat dies venig u>«d siel« ; es

vird iki«ei« von selkst gar kald ervaeken, venn sie seken
uncl «nerken, dass andere es versteken, ««««« vas es siel«
kundslt und lldreude daran kaken. Lullte sogar das eigeut-
lieke ^Vissen bei der klâr^abl gering sein, so kestekt
das Drössere darin, sie üun« Leokaektei« anger«-gr ^u
kaken. — Xun ^ui-nek ^«ir Ltadt.

i?ort.8>?r7.uiig t'nig-t.)

Zur Aufhebung der Kantonsschule in Bern.

Der h. Regienmgsrath hat unterm!?7. April dem Gesetzes-

eutwurf der ErziehuugSdirektion die Genehmigung ertheilt und
üderweist deuselvm init einigen Abänderungen dein Großen
Rathe. Dein begleitenden Bericht der Erpehnngsdirekiion an
den RegiernngSrath entheben wir folgende Stellen:

Unterm November l.875 haben Sie einen von der

ErpehnngSdirektion vorgelegten Gesetzesentwurf genehmigt und

denselben dem Großen Rathe zur Berathung überwiesen. Der
Große Rath setzte zur Borprüfung des Gesetzes eine Kommission
nieder, bestehend ans den HH. Andreas Schmied, als Präsi-
dent, Dr. Bühler, Direktor Kummer, v. Sinner, Dr. Müller,
Dncommun und Zyra. Diese Kommission versammelte sich im
Februar abhin, wobei sieh die große Mehrheit derselben mit
dem Gesetze grundsätzlich einverstanden erklärte, lgine De-
tailberathung fand jedoch nicht statt und dies ans folgenden
Gründen: Bon Seile eines Bertreters der Stadt Bern wurde
darauf hingewiesen, daß durch den GesetzeSentwnrf hauptsächlich
die Schulverhültnisse der Stadt Bern berührt werden, es sei

deßhalb wohl gerechtfertigt, im Gesetze einige Wünsche der Stadt
Bern in dieser Frage zu berücksichtigen, ldiner dieser Wünsche
bestehe darin, die Wahl der Mittelschullehrer von der Regierung
ans die Schnlkommission zu übertragen. Die Kommission erklärte
sich dahin, es sei allerdings von Werth, wenn die bevorstehende

Reorganisation wo möglich im lNnverständniß mit der Stadt
Bern durchgeführt werden könne und beauftragte den Unter-
zeichneten, in dieser Richtung die nöthigen Schritte zn thun.



Bei den seither mit Delegirten der Stadt Bern abgehaltenen

Besprechungen konnte eine vollständige Uebereinstimmung nicht

erzielt werden. Die Hanptdifferenz besteht darin, daß die Stadt
Bern ihre Sonderelementarschnlen neben der öffentlichen Primär-
schule forterhalten will. Nichtsdestoweniger glaubten wir den

ursprünglichen Entwurf in einigen Punkten modifiziren zu sollen.

Wir halten dafür, es werde schließlich auch die Stadt Bern
sich mit demselben befreunden können, da doch in einigen wesent-

lichen Punkten ihren Wünschen Rechnung getragen worden ist.

Wir unterbreiten Ihnen hiermit das modifizirte Gesetzesprojekt

zur Annahme, indem wir dasselbe noch mit den nachfolgenden

kurzen Auseinandersetzungen begleiten:
1. Das ursprüngliche Gesetz hob nur die Elementarschulen

und die Progymuasialklassen der Kantonsschnle ans.
Die Aufhebung des obern Gymnasiums war nur für den

Fall vorgesehen, daß die Stadt Bern ihrem Progymnasinm
auch ein oberes Gymnasium anfüge. Dieselbe ist bereit dies

zu thun. — Damit wäre denn die vollständige Dezentralisation
des wissenschaftlichen Vorbereitnngsnnterrichts durchgeführt.

Blau wird vielleicht gegen die Aufhebung des kantonalen
Obergymnasiums Einwendungen erheben, etwa die, es werde
dadurch der übrige Kanton abhängig von der Stadt Bern, es

könnten den Schülern vom Lande Schwierigkeiten gemacht
werden u. s. w. Derartige Einwendungen sind durchaus nicht
gerechtfertigt. Eine erste Garantie liegt in der Thatsache, daß
neben dem Gymnasium in Bern auch ein solches in Bnrgdorf
besteht; sodann ferner darin, daß das Gymnasium in Bern
wie jede andere Mittelschule keinen exclnsiv örtlichen Charakter
hat. ES ist eine GemeindS- und Staatsanstalt, die nach dem

Seknudarschnlgesetz jedem offen steht, ohne Rücksicht ans die

Ortsangehörigkeit. Damit dieses gesetzliche Recht nicht ver-
kümmert werde, damit den Progymnasien und Seknndarschnlen
ein ungehinderter Anschluß möglich sei, würden auf dem Ber-
vrdnnngsweg Garantien aufzustellen sein, wie sie für das gegen-
wärtige kantonale Obergymnasium laut Kantonsschnlreglement
vom 11. November 1863 auch bestehen.

3. Ein Hauptbegehren der Stadt Bern war die Ueber-

tragnng der Lehrerwahlen an die Schulkommission.
Nach den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen wählt die

Regierung die Lehrer ans einen Borschlag der Kommission,
nach der praktischen Uebung aber wühlten eigentlich schon jetzt
die Kommissionen. Zu den seltensten Fällen wurde von den

Porschlägen der Kommission abgewichen. Wenn die Wahl der

Schnlkommission überlassen wird, so wird eigentlich nichts Neues

geschaffen, sondern nur etwas Bestehendes in Gesetzesform ge-
bracht. Jedenfalls ist diese Neuerung der ganzen Tendenz des

Gesetzes conform.
3. Eine für unsere Mittelschulen wichtige Aenderung ist

in Z .3 enthalten, wonach der für die Hochschnl-, Seminar-,
und Primarlehrer geltende Grundsatz der Pensionirung auch

ans die Mittelschulen ausgedehnt wird. Diese Ausdehnung ist
in erster Linie nothwendig, weil die Gerechtigkeit nothwendig
ist und eine Forderung der Gerechtigkeit ist es, daß dieser große
und wichtige Theil des LchrerstandcS nicht schlechter behandelt
werde, als der übrige Theil. In zweiter Linie ist aber diese

Ausdehnung nothwendig im Interesse der Schule. Das vor-
stehende Gesetz macht den wichtigen, ernsten Schritt, unsere
gesummte wissenschaftliche Vorbildung der omnipotenten Hand
des Staates zu entziehen und denselben, allerdings unter kräftiger
Mitleistnng und Mitteilung des Staates in die Gemeinden
znrückziwerlegen. Wir halten diesen Schritt für gnt. Wir ver-
langen vom Volke in unserem demokratischen Freistaat Einsicht
in die wichtigsten Fragen des öffentlichen Lebens, wir verlangen
von ihm einen idealen Sinn. Zu diesen Dingen gibt es nur
einen Weg: die unmittelbare Bethätigung des Volkes mit dem
Größten, Besten, Idealsten. Statten wir unser Gemeindelcben
ans mit großen, idealen Ausgaben. Zu diesen Ausgaben gehört

die Schule und nicht etwa nur die Primärschule, sondern auch
die höhere Schule. Damit aber ist der Staat seiner Ver-
pslichtnngen, seiner Mitwirkung am Unterrichtswesen nicht ent-
bunden. Im Gegentheil muß er nun Alles thun, damit die
Gemeinden in den Stand gesetzt werden, die ihnen zufallende
hohe Aufgabe auch lösen zu können. Die Verlegung des Schwer-
Punktes vom Staat in die Gemeinde hat, wir wissen es wohl,
auch ihre Gefahren. Gerade für den höhern Unterricht ist ein
sicherer, fester Boden, ans dem die Sache steht, ein Erstes, und
mit einigem Recht vielleicht kann man uns die Einwendung
machen, die Gemeinde sei dieser breite, sichere Boden nicht,
dieser breite, sichere Boden sei nur der Staat. Wir glauben,
diesen Gefahren kann begegnet werden, diese Sicherheit kann

geschaffen werden. Ein Mittel in dieser Richtung ist die Schaf-
fnng eines tüchtigen, unabhängigen LehrerstandeS. Hierzu sind
hauptsächlich zwei Dinge nöthig: die erforderlichen Lehrer-
Bildnngsanstalten und die erforderlichen — Besoldungen.

Für das Erstere wird durch die in Aussicht genommene
Lehramtsschnle gesorgt werden. Für das Letztere wird, wenn
auch nicht vollständig, so doch zu einem Theil durch unsern

Pensionsartikel gesorgt. Die Pension ist nichts anderes als
eine unter gewissen Bedingungen eintretende Nachbesoldnng.

Wir halten dafür, eS sei dieser Pensionsartikel eine

wesentliche Bestimmung in unserem Gesetzesvorschlag. — Es
erübrigt uns nur noch, die finanzielle Tragweite dieser Gesetzes-

bcstimmnng klarzulegen. Nach Untersuchungen, die das kantonale

statistische Bureau angestellt hat, wird die Ausgabe jährlich
circa Fr. 30,ME betragen. Dadurch aber wird die in nnserem

ersten Bericht vom November 1875 aufgestellte Rechnung, welche

für den Staat eine jährliche Mehrausgabe von Fr. -1l,5EE
auswies, sozusagen nicht alterirt; denn in jener Rechnung

signrirte eine Ausgabe für ein kaut. Obergymnasium von
Fr. 35,«100

Durch Uebernahme desselben durch die Stadt
rednzirt sich diese Summe um die Hälfte „ l 7,500

Bleiben somit zur Disposition Fr. 17,5M
woraus die Ausgaben für Pensionirung der Lehrer bis auf
weniges bestritten werden können. —

Schulnachrichten.

Bern. Die Schulen Thun S zählten ans Ende des letzten

Schuljahres im Ganzen 860 Kinder, von denen 1-11 Knaben

auf's Progymnasium, 133 Mädchen ans die Sekundärschule,
die übrigen ans die 13 Primarklassen fallen. Progymnasinm
nnd Sekundärschule erhalten mit diesem Frühjahr wieder einen

ziemlichen Zuwachs und die Elementarklassen werden um eine

neue vermehrt.
— Großhöchstetten. Donnerstag den 30. April letzthin

feierte Höchstetten ein freundliches Fest. Die hiesige im Jahr
1856 gegründete Sekundärschule legte ihr zwanzigstes Jahres-
examen ab, und da hatten es sich einige alte Schüler nicht

nehmen lassen, schon jetzt ein kleines Jubiläum zu seiern, ohne
die sonst üblichen 35 Jahre abzuwarten. Es wurde eine Zu-
sammenknnft aller alten Schüler verabredet, um bei dieser Ge-
legenheit nicht mir ein Wiedersehen zu feiern, sondern auch

den Herren Lehrern den wohlverdienten Dank ansznsprechen.
Die angeregte Sammlung ergab ein unerwartet günstiges Re-
snltat von mehreren hundert Franken, woraus den Lehrern
A. Wanzenried, I. Prifi, und 1l. Friedrich Letzterer jetzt ans

der landwirthschastlichen Anstalt Rütte) schöne Geschenke konnten

verabreicht werden. Es hatten sich bei 70 alte Schüler ein-

gefunden; manches Auge thränte, als durch Hrn. Pfr. Müller
das Andenken der früh verstorbenen Schulgcnossen erneuert
wurde. Warm ging das Herz uns aus beim Anblick der theuren
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Lehrer und der alten Gespielen, von denen viele ihre Gatten,
ihre sogen, zweite Auflage mitgebracht hatten, und unter der

Devise: „Unserer Schule treu" saß man tranlich beisammen,

um unter Lied und Wort, in gebundener und ungebundener
Rede alte Erinnerungen zu erneuern und neuen Jugendmuth
zu fassen, Alles unter Vortritt des ehrwürdigen Vaters Wanzen-
ried, der alle diese 20 Jahre Stammhalter der Schule ge-
blieben war.

Wie segensreich die Sekundärschule in Großhöchsten ge-
wirkt hat, mag daraus hervorgehen, daß von 254 ausgetretenen
Schülern 133 ihre Bildung noch weiter fortsetzten und daß

sich unter ihnen 2 Fürsprecher, (wovon einer Nationalrath),
1 Notar, 1 Arzt, 2 Geistliche, 1 Seminarlehrer, 1 Anstalts-
Vorsteher, mehrere Sekundarlehrer und eine große Zahl Primär-
lehrer vorfinden, abgesehen von so Vielen, die in anderer Weise
im öffentlichen Leben und in der Familie ihre Stellung ehren--

haft ausfüllen. (Int. Bltt.)
— (Korresp. aus dem Amt Konolfingen.) Wohl noch nie

ist bei uns der Schluß des Schuljahres so reich an freundlichen
Erscheinungen gewesen wie der des soeben abgelaufenen, und

scheint es, als seien die herrlichen Blüthen auf dem Gebiete

des Schulwesens, denen diese Zeilen gewidmet sind, da, um
Trotz zu bieten dem kalten rauhen Nordwind, welcher der er-
wärmenden Sonne des Frühlings die Herrschaft in hartnäckigster

Weise streitig macht. Kaum hat die Gemeinde Tägertschi mit
ihrem Lehrer Dietrich das fünfzigjährige Jubiläum in glänz-
voller, aber wohlverdienter Weise gefeiert und kaum ist in Höch-

stellen das zwanzigjährige Bestehen der dortigen Sekundärschule

gefeiert worden im Verein mit den alten Schülern, die aus

Nah' und Fern' herbeieilten, um ihren Lehrern thatsächliche

Beweise der Liebe und Dankbarkeit darzubringen, so hat mich

Münsingen das fünfnndzwanzigjährige JMläum des Lehrers

Jakob Fischer, zwar äußerlich in anspruchsloser Weise, festlich

begangen. Ein Vierteljahrhundert lang hat Hr. Fischer an der

dortigen Primar-Oberschule unverdrossen und segensreich gewirkt
und letzthin sein fünfundzwanzigstes Examen abgelegt. Der
letzte Sonntag Abend vereinigte nun die Schulkommission, dett

Gemeinderath, eine Anzahl älterer Schüler und sonstige Freunde
und Bekannte des Jubilars, sowie die Gesangvereine im Saale
des Gasthoses zum „Löwen", wo die Schulkommission dem

bewährten Lehrer ein herzliches Dankschreiben, alsdann die

ältern Schüler zum Zeichen ihrer Liebe und Dankbarkeit eine

prachtvolle goldene Uhr und endlich der Gemeinderath in An-

erkennnng seiner großen Verdienste um die Schule eine goldene

Kette feierlich übergeben ließ. — Solche Feierlichkeiten, gleich

ehrenvoll für die Feiernden wie für die Gefeierten beweisen

nicht bloß, daß die Treue der Lehrer in den Herzen des Volkes

stets noch ein lautes Echo findet, sondern auch, daß die Schicke

selbst noch der Augapfel des Volkes ist und hierin erblicken wir
die tiefinnerste Bedeutung jeuer Feste; möge es immer so bleiben

Kreissynode Aarberg.
Versammlung, Samstags den 13. Mai, Morgens 1st Uhr

in Lhß.
Traktanden.

Obligatorische Frage.
Zahlreichen Besuch erwartet

Der Vorstand.

Einwohner-Mädchenschule in Bern.
Den frühern Schülerinnen und Freunden unserer Schule wird hiemit

zur Kenntniß gebracht, daß die wohlgelungene Gypsbüsle des vcr-
ehrten Herrn Schulvorstehers Frölich selig bei der Papeterie
Antenen zum Preise von Fr. 5 bezogen werden kann, woselbst dieselbe auch

zur Ansicht ausgestellt ist. ^ ^ -,sö. 464.) DaS Schulsekrctarmt.

Ausschreibung.
Kantonsschule in Bern.

Die Lehrstelle für deutsche und lateinische Sprache und Geschichte (mit
höchstens 26 wöchentlichen Unterrichtsstunden) an den mittlern und untern
Klassen der Litterarabtheilung wird durch den Wegzug des bisherigen In-
Habers erledigt und hiermit zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Jährliche
Besoldung Fr. 3500-4060.

Die Anmeldungen sind schriftlich in Begleitung der Ausweise bis 20. dieß
der unterzeichneten Amtsstelle einzureichen.

Bern, 2. Mai 1876.
ErziehungSdircktion.

Kreissynode Bern-Land.
Samstags den 13. Mai 1876, Morgens 9 Uhr,

in der Wirthschaft Lehmann in Reichcnbach bei Zollikofcn.
Traktanden.

Die obligatorische Frage.
Die Mitglieder werden ersucht, die Synodalhefte mitzubringen.

Der Vorstand.

Ausschreibung
für die Stelle eines Lehrers der alten Sprachen, des Teutschen,
und der Geschichte nebst Rektorat, an der Sekundärschule in M u rten.
Besoldung Fr. 3606. —

Sich unter Einsendung der Zeugnisse anzumelden bis künftigen 12. Mai
bei der unterzeichneten Stelle.

Murten, 21. April 1876.
Stadtschretberei:

(II. 579. Hhatoney.

Der Katalog der kantonalen Lchrerbibliothek soll in nächster Zeit
einer sorgfältigen Revision unterworfen werden. Zu diesem Zwecke werden
diejenigen verehrlichen Leser und Leserinnen, die noch im Besitze von Büchern
find, welche genannter Bibliothek zugehören, hiemit ausgefordert, solche dem
Unterzeichneten mit Beförderung zuzusenden. Laut Leserkontrole stehen gegen
ISO Bände aus. Betreffend den Stand der Bibliothek im Allgemeinen wird
aus die s. Z. im Schulblatt (1872, Nr. 23) erfolgte Bekanntmachung ver-
wiesen.

Bern, den 26. April 1876.
Aus Auftrag der Erziehungsdirektion:

Z. Sterchi, Lehrer, Neuengasse.

Man wünscht einen Knaben von 12'/s Jahren bei einem Lehrer auf dem
Lande, wo er Gelegenheit hätte, gute Schulen zu besuchen oder Privatstunden
zu nehmen unter zu bringen. Offerten bezeichnet AI. T. Nr. 1620 zu
adrcssiren an die Annoncen-Expedition H. Blom in Bern.

Im Verlage von Orell Füßli & Co. in Zünch erscheint in einigen
Wochen:

Der schweizerische Widungsfreund
ein

republikanisches Lesebuch
von

vr. Thomas Scherr.
6. Auflage in ganz neuer Bearbeitung.

Prosaischer Theil Poetischer Theil
von von

Dr. H. Heilfiis Dr. Hotkfried Kelter
in Winterthur. in Zürich.

8° circa 52 Bogen, gebunden Preis Fr. 4. 50. (0 24. V.)

Orl.

Guttannen
Bottigen, Jnnertkirchen

Mettlen, Wattenwyl
Stettlen

Burg

Schulausschreibungen.
Kinder- Gem.-Bes. Anm.-

zahl. Fr. Termin.Schulart.

I. Kreis.
Oberschule 40—56
gem. Schule 52

4. Kreis.
Mittelklasse 65

56
II. Kreis.

gem. Schule 40

550 13. Mai.
556 „ „
660 15. „
550 „ „
800 „ „

Verantwortliche Redaktion R. Scheuner, Sekundarlehrer in Thun. — Druck und Expedition: Heer â Schmidt, Laupenstraße Nr. 171r. in Bern.


	

