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A. Schulbucher.
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Calmberg, Adolf, Dr., die Kunst der Rede. Lehrbuch der Rhe- 
torik, Stilistik und Poetik. 2. Aufl. Fr. 3, eleg. geb. Fr. 4. 60

* * * Geeignet fur Gymnasien und andere Mittelschulen.
Hotz, Gerold, Dr. phil., Zusammenstellung von weniger gelaufigen 
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® * * bas Buch wird nicht nur in der Schule, sondern auch ausserhalb 
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Jedes Bemiihen, die deutsche Schriftsprache zu pfiegen und zu heben, 

muss lebhaft begriisst werden, denn dieselbe wird neben den Fremdsprachen 
nur zu haufig yernachlassigt, so dass man selbst Gebildete ofters grobe 
Verstbsse gegen den guten Stil begehen sieht und hort. Wer kein grósseres 
Worterbuch anzuschaffen Willens ist, dem ist die Anschaffung dieses Biich- 
leins sehr zu empfehlen.

Łesebuchlein fur die erste Klasse der Elementarschule. Fr. —. 50
Riiegg, H. R., Prof., Fibel. Erstes Sprachbuchlein fur schweiz. 

Elementarschulen. Fr. —. 35
— — Zweites Sprachbuchlein fiir schweizerische Elementar

schulen. Fr. —. 50
— — Drittes Sprachbuchlein fiir schweiz. Elem.-Schulen. Fr. —. 60 

Klassen schweiz.
Fr. —. 70 

Klassen schweiz.
Fr. -. 75 

Klassen schweiz.
Fr. —. 75 

in alter und neuer Orthographie mit

— — Lehr- und Lesebuch fiir die mittlern
Volksschulen. I. Theil.

— — Lehr- und Lesebuch fur die mittlern
Volksschulen. II. Theil.

— — Lehr- und Lesebuch fiir die mittlern
Yolksschulen. III. Theil.

„ * Diesę sechs Biichlein sind in aiter und neuer Orthographie mit 
Frakturschrift und in neuer Orthographie mit Antiquaschrift (fiir die drei 
Oberklassen mit Fraktnr gemischt) erschienen. 

Scherr, J. Thom., Bildungsfreund. I. Bd.
® „ * Prosa; neu bearbeitet von Dr. G. Geilfus.

— — Bildungsfreund. II. Bd.
*„*  Poesie; neu bearbeitet yon Dr. Gottfried Keller.
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Lehrgang des Schulturnens.
Anleitung zur praktischen Durchfuhrung fur den 

militarischen Vorunterricht.
Von

Ed. Balsiger,
Seminar-Direktor.

t
„Schweizer. Turnzeitiing“, Jahrg. 1886, Nr. 16.

Das mit grosser Sorgfalt, Liebe zur Sache und Fachkenntniss 
bearbeitete Biiclilein beschlagt fur einmal nur die erste Stufe der 
„Turnschule“, beziehungsweise des militarischen Yorunterriehtesj 
ohne Zweifel wird demselben bald die naeh gleichen 
umgearbeitete zweite Stufe folgen, so dass dannzu 
vorliegt, der dem Schulturnen einen neuen Impn JębeB. beru
sein wird. Diese „Anleitung zur pr 
fiihrung der Turnschule11 besteht a 
Einleitung und einem aus 20 Lektionen un 
stehenden Lehrgang.

Die Einleitung begriindet zunachst die 
sischer Bildung und leitet aus dieser allgemeinen Betrachtung die 
Aufgabe, die Bedeutung und den Werth des Turnens ab. Daran 
reiht sich eine Betrachtung iiber die Stellung der Gymnastik zur 
Schule und iiber ihre spezielle Aufgabe innerhalb dieser Institution. 
Die Beleuclitung des Uebungsstoffes fiihrt den Yerfasser auch auf 
die Werthung des Turn- oder Bewegungsspieles, liiiufiger, wenn 
aucli kurzer turnerisclier Bethatigung und der Schwierigkeiten, die 
vielorts Platz- und Lokalfrage mit sich bringt. Die Ausfiihrungen 
betreffend „die Betriebsweise oder die methodische Durchfuhrung 
des Jugendunterrichts11 enthalten eine solche Fiille von Grundsatzen 
und guten Rathen, dass wir uns Zwang anthun miissen, diesen 
Abschnitt nicht in extenso in der Turnzeitung zu bringen zu „Nutz 
und Frommen“ aller unserer Ober- und -Yortumer. Doch das ist 
ja nicht nothig, gehet hin, verschafft euch das billige Biichlein 
und nelimt die wolilgemeinten Winkę recht zu Herzen! Der prak- 
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tische Theil — die Lektionen — ist gemśiss der vorausgegangenen 
Werthung des Stoffes und der Aufstellung methodischer Regeln 
angeordnet und die Sonderung von Lehrstoff und Befehl einerseits 
und Bemerkungen zur Ausfiihrung anderseits verleiht dem Ganzen 
eine Uebersichtlichkeit und Klarheit, die auch den Unbeholfensten 
den Weg finden lasst.

Fast durchgehends ist jeder Uebung der passende Befehl bei- 
gefiigt. Das halten wir fur durchaus zweckmassig. Einmal kann 
bei militarischem Vorunterricht nicht genug ftir iibereinstim- 
mendes Kommando gethan werden, sodann ist gerade das Kommando 
fur Alan cli en, der im Turnen zu instruiren berufen ist, eine Klippe, 
die der Schneidigkeit des Unterrichtes Eintrag thut. Wir meinen 
darum, es kbnnte das Studium und Durcharbeiten dieses Lehrganges 
des Schulturnens auch unsern Turnvereinen von grossem Nutzen 
sein. Die Vorturner wiirden sich so an den Elementen gymnasti- 
sch,en Unterrichtes an ein richtiges Befehlen gewohnen, so dass nicht 
mehr z. B. das „Marsch“ bei allen móglichen Bewegungen, wie Kopf- 
drehen, Rumpfbeugen, Armstossen etc. etc. herhalten miisste. Ge
rade von dieser Seite aus kónnen wir folgender bescheidenen Be- 
merkung des Verfassers nur von ganzem Herzen zustimmen: „Da 
die Elemente des gymnastischen Unterrichts auf allen Stufen des- 
selben zur Anwendung kommen, so diirfte diese Anleitung nicht 
nur den Lehrern der mittleren Volksschulklassen und den Lehr- 
amtskandidaten dienen, sondern auch Lehrern hijherer Klassen und 
in Turnvereinen noch von einigem Nutzen sein“. Den erliiuternden 
Bemerkungen sind gelungene Ulustrationen beigegeben, was um so 
wertlivoller ist, da nirgends mehr ais hier Abbildungen deutlicher 
sprechen ais die genauesten Beschreibungen.

Die vier Uebungsreihen ani Schluss bilden einen Wegweiser, 
wie der behandelte Lehrstoff kombinirt werden kann, um die Repe- 
titionen nicht eintonig und langweilig werden zu lassen, um immer 
und immer wieder auf das Friihere zuriiekzugreifen, ohne den Reiz 
des Unterrichtes einzubiissen, damit, was noch nicht formgiiltig ist, 
immer richtiger werde, und damit durch die Wechselbeziehungen 
verschiedener Bewegungen theils eine Steigerung der Anforderungen, 
theils eine grossere Aktionsfreiheit der verschiedenen Muskelgruppen 
erzielt werde.

„Aargauer Schulblatt“, Jahrg. 1886, Nr. 22.
Das Buchlein enthalt den gesammten Turnstoff in 20 Lek

tionen untergebracht. Dem Turnspiel, welchem namentlich auf der 
Stufe der Volksschule eine grosse Bedeutung zukbmmt, ist be- 
sondere Aufmerksamkeit geschenkt. Jede Lektion ist von Bemer
kungen und klaren Erlauterungen begleitet und die einzelnen 
Uebungen durch Zeichnungen yeranschaulicht. Das Lehrmittel ist 



3

offenbar aus der praktischen Erfahrung herausgewachsen; das geht 
schon aus der Einleitung hervor, in welcher der Verfasser die 
Grundsatze des Schulturnens in eingehender Weise entwickelt. 
Wir mochten diesen „Lehrgang“ den Turnlehrern an Volks- und 
Mittelschulen bestens empfehlen.

„Padagogisches Litteraturblatt“, Jahrg. 1887, Nr. 11.
Die Anlage des Buches ist recht praktisch und weicht von 

dem Gewohnlichen ab. Auf der linken Seite stelit Lehrstoff und 
Befehl in Uebungen abgetlieilt und auf der rechten Seite stelien die 
Bemerkungen zur Ausfiihrung mit vielen Abbildungen. Das Buch 
ist fiir alle diejenigen recht brauchbar, die sich mit dem Lehrgang 
des Turnens beschaftigen.

„Basler Nachrichten“, Jalirg. 1886, Nr. 257.
Die vorliegende Arbeit ist fiir den Lehrer bestimmt, dem sie 

die meth. Zubereitung und Durchfiihrung des Turnunterriclites soli 
erleichtern lielfen. Der Herr Verfasser hat desshalb sein Buch mit 
einer Einleitung versehen, in der er die Nothwendigkeit des Turnens 
und dessen Stellung in der Erzieliung begriindet , und ebenso die 
nóthigen Winkę fiir die Behandlung dieses Unterrichtsstoffes gibt.

Es wird sicherlich jeden Lehrer, der Turnunterricht ertheilt, 
interessiren, wie der Verfasser, dessen Name in der padagogischen 
und in der turnerisehen Welt einen guten Klang hat, den Stoff 
der Turnschule behandelt und wie er zu Werke geht. Hoffen wir 
mit ihm, dass durch sein Werklein ein Scherflein zur Hebung 
und Fbrderung des Jugendturnens beigetragen werde!

„Kathol. (preussische) Lehrer-Zeitung“, Jahrg. 1886, Nr. 91.
Die Anleitung, welche aus der Praxis selbst hervorgegangen, 

indem sie zu ihrem Autor einen Seminardirektor der Schweiz hat, 
ist fiir den Turnlehrer sowohl der einklassigen, wie der mehr- 
klassigen Schule sehr zu empfehlen. Sie erleichtert ihm wesentlich 
das miihsame Geschaft einer sorgfaltigen Vorbereitung auf die 
einzelnen Turnstunden, wenn sie ilm auch nicht ganz derselben 
iiberheben kann. Der Gesammtstoff fiir die I. Stufe (Kinder von 
10—12 Jahren) ist streng nach methodisclien Grundsatzen geord- 
net. Er umfasst 24 Lektionen, in denen ein steter Fortschritt vom 

< Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum Zusammengesetzten 
erkennbar ist. Was besonders fur den Anfanger im Ertheilen des 
Unterrichtes von Wichtigkeit ist, ist der Umstand, dass bei jeder 
einzelnen Lektion neben dem Lehrstoff und Kommando auch die 
Art und Weise der Ausfiihrung der einzelnen Uebungen genau an- 
gegeben ist.
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„Blatter fur die christl. Schule", Jahrg. 1886, Nr. 36.
Der Verfasser hat den Uebungsstoff fur das Turnen auf der 

I. Stufe in 24 Uebungsreihen gegliedert und in methodiseher Folgę 
geordnet. JederUebungsgruppe sind die nothwendigen Bemerkungen 
zur Ausfiihrung, erlautert durch Illustrationen, beigegeben. Das 
Schriftchen kann jedem Lehrer empfohlen werden.

„Katholische Seminar-Blatter11, Jahrg. 1886, Nr. 4.
Vorliegendes Heft behandelt in 24 Lektionen den Unterriehts- 

stoff der I. Stufe. Wahrend die Uebungen in der Turnschule sy- 
stematisch durchgefuhrt sind, werden sie im vorliegenden Lehrgang 
so miteinander verbunden, dass in jeder Lektion Ordnungs- und 
Freiiibungen nebst Spielen und Uebungen im Springen mit einander 
abwechseln. Gute Abbildungen und treffliche Winkę werden dem 
angehenden, oder in diesem Fache weniger bewanderten Lehrer 
sehr zu statten kommen. Aber auch der erfahrene Turnlehrer 
findet im Biichlein manche fruchtbare Anregung. Ais besondere 
Vorziige des Lehrganges heben wir hervor: 1) die treffliche me- 
thodische Anordnung des Stoffes, welche das fiir die Jugend so 
nothwendige Gebot der Abwechslung beriicksichtigt, dadurch eine 
allseitige Uebung der Glieder ermóglicht und das Interesse und 
die Freude am Turnen weckt und erhalt; 2) die allmalige Ein- 
fuhrung in das schulgerechte Turnen und die Betonung und Ein- 
flechtung der Turnspiele. Dadurch verliert das Turnen seine mi- 
litarische Strenge, wird den Kindera eine, wenn auch geregelte 
und allseitig geordnete Unterlialtung, wirkt padagogischer, weil 
es nicht nur Verstand und Willen, sondern auch das Gemut der 
Kinder beriicksichtigt.

Padagogischer Jahresbericht. Leipzig, 1887.
Knapp und klar, von einem tiichtigen Sachkenner.

„Schweizer. Lehrerzeitung11, Jahrg. 1886, Nr. 22.
Die Anlage des Werkleins ist eine klare und fein durchdachte 

und ihre Ausfiihrung nach den in der Einleitung entwickelten 
Grundsatzen des Verfassers muss von Erfolg begleitet sein. Dass 
auch andere Wege zum Ziele fiihren und dass je nach den ort- 
lichen Verhaltnissen entweder Erweiterungen oder Beschrankun- 
gen einzutreten haben, ist selbstverstandlich. Bei genauer Durch- 
sicht des Werkleins drangt sich die Ueberzeugung auf, dass es in 
vorziiglicher Weise geeignet ist, dem Schulturnen aufzuhelfen und 
wir wiinschen ihm darum allseitige Verbreitung in den Kreisen 
der Turnunterricht ertlieilenden Lehrer.
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Yorwort zur ersten Aufiage.

Die vorliegende Anleitung ist fiir die Hand des Lehrers 
bestimmt und soli iłim die methodische Zubereitung und Durch- 
fiihrung des Turnunterrichts erleicbtern helfen.

Dass ein derartiges Bediirfnis vorhanden ist, haben mehr- 
fache Anregungen, insbesondere die beziiglichen Verhandlungen 
des schweizerischen Turnlehrervereins (Basel, Ziirich) erwiesen. 
Die Herausgabe dieses „Lehrganges“ ist wesentlich durch die- 
selben veranlasst worden, nachdem er bereits seit einigen Jahren 
in der Vorbildung von Lehramtskandidaten und in mehreren 
Volksschulklassen praktisch sieli erprobt hat.

Beziiglich des Lehrstoffes selbst enthalt die Anleitung das, 
was die „Turnschule“ fiir die I. Stufe an Ordnungs- und Frei- 
iibungen nebst Spielen und Ubungen im Springen vorschreibt. 
Der Bedeutung, welche dem Turnspiel in der Jugenderziehung 
gebiihrt, entsprechend, ist demselben hier eine starkere Yer- 
tretung eingeriiumt worden.

Wenn demnach des Yerfassers eigene Arbeit im wesent- 
lichen sich beschrankt auf die methodische Ordnung und Er- 
lauterung des gegebenen Ubungsstoffes, so wird dem Sach- 
kundigen nicht entgehen, dass sie immerhin keine ganz gering- 
fiigige war. Ihr die mógliche Vollkommenheit zu sichern, hat 
der Yerfasser sie vorerst einer genauen Priifung durch bewahrte
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Fachmtinner unterstellt und dereń Bemerkungen gerne und 
dankbar verwertet.

Da die Elemente des gymnastischen Unterrichts auf allen 
Stufen desselben zur Anwendung kommen, so diirfte diese 
Anleitung nicht nur Lehrern der mittlern Volksschulklassen 
und den Lehramtskandidaten dienen, sondern auch Lehrern 
hoherer Klassen und in Turnvereinen noch von einigem 
Nutzen sein.

Wenn der vorliegende „Lehrgang des Schulturnens" im 
Sinne der im ersten Abschnitt erbrterten Grundsatze durch- 
gefiihrt wird, so glauben wir erwarten zu diirfen, dass er sein 
Scherflein zur Hebung und Forderung der Jugendbildung beizu- 
tragen vermóge.

Mariaberg bei Rorschach, den 12. Juni 1886.

Ed. JBalsiger, Seminardirektor.



Yorwort zur zweiten Auflage.

Die giinstige Aufnahme, welche dieser „Lehrgang“ sowohl 
in der Fachkritik, ais auch in der Prasis gefunden hat, war 
fiir Verfasser und Verleger eine Ermunterung, an eine zweite 
Auflage alle Sorgfalt zu verwenden. Es ist dies geschehen, 
indem der Verfasser die von fachkundiger Seite ihm gewordenen 
begriindeten Bemerkungen gewissenhaft beriicksichtigt und die 
Arbeit durchweg im Sinne der Yereinfachung und Yerdeut- 
lichung verbessert hat.

Anders verhielt es sich mit der vereinzelt laut ge
wordenen Besorgnis, es mochte der Lehrer durch diese An
leitung allzu sehr in ein fest abgegrenztes Lektionsschema 
eingeengt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass, im 
Gegenteil, selbst der bewanderte Fachlehrer mit bestem Nutzen 
und der nótigen Freiheit von derselben Gebrauch machen 
kann. Diese abgegrenzten Lehrpensen bieten ihm nicht nur 
eine Gewahr dafiir, dass ein bestimmt vorgeschriebenes Pro- 
gramm zur sichern Durcharbeitung gelaugen wird, sondern 
auch dafiir, dass in jeder einzelnen Lektion die nótige Ab- 
wechslung der Tatigkeit zur Geltung kommt. In der Be- 
schrankung auf wenige Ubungen, die mehrfach zur Ausfiihrung 
gelangen sollen, liegt zudem der wichtige Vorteil, dass jedes- 
mal ganz bestimmte Bewegungen planmassig ihre gehórige 
Pflege finden und dadurch sowohl der physiologische, ais der 
asthetisch-bildende Zweck der korperlichen Ubungen zu ihrem 
gehorigen Rechte kommen.



Es ist iibrigens nirgends gesagt, dass der Lehrer sklavisch 
an diesen Lehrgang sich halten miisse. Er wird gut tun, 
z. B. die Aufeinanderfolge des Lehrstoffes in der einzelnen 
Lektion nach eigenem Ermessen zu ordnen und z. B. oft 
die „Ordnungsiibung“ zur Erholung in die Freiiibungen einzu- 
schalten, statt jedesmal voranzustellen. Ganz besonders aber 
wird er in der wiederholenden Durcharbeitung seine eigenen 
Wege zu finden wissen.

Dem Wunsche, welcher von der schweiz. Turnlehrer- 
yersammlung (in Einsiedeln, 1886) dem empfehlenden Urteil 
iiber die vorliegende Anleitung fiir die I. Stufe beigefiigt wurde, 
es móchte auch fiir die II. Stufe eine ahnliche Anleitung aus- 
gearbeitet werden, wird der Verfasser demnachst Folgę geben, 
nachdem die Lósung der wesentlichsten Schwierigkeit, namlich 
die Herstellung genauer Illustrationen, durch entsprechende 
Fiirsorge des Verlegers in Aussicht gestellt ist.

Damit sei diese Anleitung Lehrern und Freunden des 
Jugendturnunterrichts zu wohlwollender Priifung und erfolg- 
reicher Benutzung empfohlen.

Und wenn sie auch mit besonderer Riicksicht auf die 
„schweizerische Turnschule“ aDgelegt ist, so diirfte ihr darum 
kaum etwas abgehen an Verwendbarkeit fiir nicht schwrei- 
zerische Jugendbildungsanstalten, zumal die hier dargestellten 
Elemente des gymnastischen Unterrichts vornehmlich unter dem 
Gesichtspunkte der Jugenderziehung iiberhaupt ihre methodi- 
sche Auswahl und Anordnung gefunden haben.

Rorschach, den 10. Februar 1889.

Der Yerfasser.



Erster Abschnitt.

Theoretische Grundlegung.
1. Die physische Erzieliung und Bildung der Jugend erfordert 

um so mehr Aufmerksamkeit und Pflege, je mehr die Lebensverhalt- 
nisse eine allseitige kórperliche Betatigung zu hemmen und einzu- 
schranken angetan sind. Die fortschreitende Arbeitsteilung und die 
zunehmende Verwendung der Maschine begiinstigen eine einseitige 
oder bloss passive Inanspruchnahme der Krafte; dadurch aber wird 
die Anstelligkeit, Ausdauer und allgemeine Leistungsfahigkeit vieler 

f Menschen beeintrachtigt, eine Erscheinung, die in unserer Zeit nach- 
gerade zu einem beachtenswerten Faktor sozialen Notstandes heran- 
zuwachsen droht.

Wenn die Gesundheit bedingt wird durch eine normale und 
harmonische Betatigung der im Organismus angelegten Krafte, so 
fordem die schwieriger gewordenen Lebensverhaltnisse immer nach- 
driicklicher Menschen, welche mit sich und ihren natiirlichen Fahig- 
keiten etwas anzufangen wissen. Die Hilflosigkeit hat so oft ihre 
eigentliche Ursache in der Unbehilflichkeit der Menschen, und die 
physische Gebrechlichkeit und Untauglichkeit ist in gar vielen Fallen 
darauf zuriickzufuhren, dass dem Menschen jenes Gleichgewicht 
der Tatigkeit mangelt, in welchem einzig seine Lebens- undLeistungs- 
tiichtigkeit gedeihen kann. Wenn Arbeit und Arbeitsamkeit eines 
Volkes wesentliche Grundlagen seiner Wohlfahrt sind, so fallt ihnen 
diese Wirkung nicht allein deshalb zu, weil sie ihm das nótige Brot 
zur physischen Existenz verschaffen, sondern aueh deshalb, weil sie 
den Segen jener Eigenschaften in sich bergen, welche die moralische 
Existenz bedirigen: Selbstachtung und Selbstvertrauen, aus denen 
gesunder Lebensmut und frische Tatkraft hervorgehen, und Sinn fiir 
die gemeinsamen Interessen der Gesamtheit, Ehr- und Wehrtiichtig-

1 Balsiger, Lehrgang des Schulturnens.
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keit. — Mut gewonnen, viel gewonnen! — Dieser Arbeits- und 
Lebensmut setzt aber das Bewusstsein yerfiigbarer Kraft und Leistungs- 
tiiehtigkeit voraus, welches seinerseits nur hervorgeht aus der Ent- 
wicklung und Bildung derselben. Zeiget dem Menschen, dass er 
etwas vermag, und er wird manches leisten. Loset und entbindet 
die latenten, in ihm von Natur angelegten Krafte, und er wird sie 
zu gebrauchen wissen zu seinem Wohl und zum Wohle der Andern!

Aus diesem allgemeinen Gesiclitspunkte ergeben sich einerseits 
Aufgabe, Bedeutung und Wert der Erziehung iiberhaupt und der 
physischen Bildung im besondern, anderseits zugleich die wegleiten- 
den Grundsatze fur die Wahl und die methodische Zubereitung 
und Anwendung des zweckgemassen Bildungsstoffes. Je mehr 
namlich das Leben und die berufliche Stellung den Menschen ein- 
seitig zu machen drohen, desto sorgfaltiger und nachdriicklicher 
muss gerade die Erziehung den ganzen Menschen ais solchen im 
Auge behalten und bilden. „Der Mensch soli zu vielem tiichtig, 
in vielem gewandt, in allem kraftvoll erscheinen.“ (Pestalozzi.) 
Je mehr es nun der Erziehung gelingt, den jungen Menschen all- 
seitig und harmonisch zu bilden, desto besser bereitet sie ihn vor 
auf das Leben. Zu dieser Entfaltung der allgemeinen Lebens- 
tiichtigkeit gehórt unstreitig u. a. auch die korperliche Gesundheit 
und Leistungstiichtigkeit.

2. Wenn wir nunmehr die gymnastische Erziehung nach ihrer 
besondern Stellung und Aufgabe in der Volksschule naher ins Auge 
fassen, so leuchtet vorab ein, dass sie vermoge dieses Anteils an 
der Gesamtaufgabe der Erziehung ihren besondern Zweck nur 
zu erfullen vermag, wenn sie organisch eingeordnet wird in das 
Ganze der Jugendbildung.*)  Demnach muss ihr notwendig das ge- 
biihrende Mass von Zeit und Aufmerksamkeit eingeraumt werden. 
Ohne dass wir ihre Bedeutung iiberschatzen und dagegen die iibrigen 
Faktoren der korperlichen Ausbildung, wie freies Spiel und Be- 
schaftigung ausser der Schulzeit, unterschatzen mochten, darf doch 
darauf hingewiesen werden, dass dem Zwecke einer allseitigen Ent- 
wicklung und Bildung der korperlichen Krafte keines der genannten, 

*) Spiess, Ad., Gedanken iiber die Einordnung des Turnwesens in das Ganze 
der Yolkserziehung. Basel, H. Richter, 2. Aufl. 1871.



ihrer Natur nach auch mehr zufallig wirkenden Mittel so vollkom- 
men und planmassig Yorschub zu leisten imstande ist, wie ein ge- 
regeltes Turnen. Die Erfahrungen, welche diesbeziiglich im Wehr- 
dienste mit Leuten von zwar robuster Statur, aber latenter, un- 
gelenkiger oder einseitig entwickelter Kraftigkeit gemacht werden, 
sind hiefiir ein sprechendes Zeugnis. Mut, Anstelligkeit und selbst 
Ausdauer im Ertragen von Strapazen sind bei solchen nicht selten 
geringer, ais bei weniger stark gebauten, aber allseitig gut ge- 
schulten Leuten.*)

Indessen leuchtet die Notwendigkeit korperlicher Bewegung 
und Ubung fur unsere Schuljugend schon liinlanglich aus dem 
Umstande ein, dass alle iibrigen Disziplinen des Schulunterrichts 
den Schiller zum Sitzen, zur kbrperlichen Untatigkeit zwingen. 
Wie lange schon haben einsichtige und menschenfreundliche Arzte 
hingewiesen auf die vielfachen Gefahren und wirklichen Schaden 
dieser langandauernden Sitzarbeit der Jugend! Ein naturliches Be- 
durfnis, ist die korperliche Tatigkeit und Bewegung geradezu eine 
wohltatige Erfrischung, welche dem geistigen wie dem leiblichen 
Organismus zur Erholung und Belebung gereicht.

So lange wir nicht auf jeden Halbtag mit dreisiiindigem Schul- 
sitzen wenigstens eine halbe Stunde der kbrperlichen Bewegung und 
Ubung einraumen konnen, ist von einer erspriesslichen physischen 
Erziehung nicht zu reden. Was hiedurch der Geistesarbeit an Zeit 
entzogen wird, das wird ihr gleich doppelt eingebracht in der 
Frische und neuen Freudigkeit, welche die Jugend vom Spiel- und 
Turnplatz in die Schulstube bringt. Damit soli keineswegs gesagt 
sein, dass diese halbe Stunde jeden Halbtag pedantisch nur auf 
Turniibungen verwendet werden miisse. Die Durchfiihrung der 
leztern erleidet keine Einbusse, wenn mit ilinen in richtiger Ver- 
teilung ganz freie Pausen und Spiele abwechseln. So viel iiber 
die Stellung und Beziehung der kbrperlichen Bewegung zu den 
iibrigen Unterrichtsfachern.

Die wichtigste Aufgabe der gymnastischen Erziehung erblicken 
wir kurzweg darin, dass sie dem jugendlichen Korper Anstrengung,

♦) Verliandlungen des deutschen Turnlehrertages in Darmstadt, 1872. Er- 
fahrungen aus den Kriegsjahren.
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geregelte und zweckentsprechende Bewegung biete. Jede or- 
ganische Kraft wachst durch ihre Betatigung. Ist ja Anstrengung 
schon ein natiirliches Bediirfnis; wird dieses nun in padagogischer 
Weise, unter Beriicksichtigung der asthetischen und moralischen 
Bildungszwecke befriedigt und gefordert, so hat der Turnunterricht 
seine wichtigste Aufgabe erfiillt.

3. Der Ubungsstoff, welcher zur Erreichung des eben erorterten 
Zieles notwendig ist, kann sich — fiir die allgemeine Volksschule 
zumal — fiiglich beschranken auf passende Ordnungs-, Frei- und 
Stabiibungen nebstBewegungsspielen,Laufen und Springen. Kommen 
hiezu noch einige Gelegenheiten zum Wandern — ausdauerndes 
Gehen, verbunden mit gelegentlichen Belehrungen im Freien, um 
in frischer, gesunder Luft Starkung fiir Korper und Geist zu em- 
pfangen — so diirfte an diesen Mitteln ein ausreichendes, ebenso 
zweckentsprechendes, ais allgemein durchfiihrbares Programm sich 
finden. In diesem Sinne hat denn auch die „Turnschule fiir den 
militarischen Vorunterricht der schweiz. Jugend“ sich beschrankt 
auf ein Minimum, „das von einer jeden Schule absolyirt werden 
soli und von einer jeden verlangt werden kann“. — Zwei Be- 
merkungen erscheinen uns an dieser Stelle notwendig; sie betreffen 
einerseits das Spiel und dessen Einordnung in die erzieherischen 
Bildungsmittel, anderseits die richtige Ausbeute und Verwertung 
des einfachen Ubungsstoffes.

Das Turo- oder Bewegungsspiel wird in unserer Zeit immer 
noch zu wenig gewurdigt. Diese „Arbeit im Gewande jugendlicher 
Freude“, wie Guts-Muts das Spiel nannte, gewahrt eine reiche Fiille 
von erzieherisch bedeutsamen Momenten. Die einsichtigsten Pada- 
gogen aller Zeiten haben dem muntern Bewegungsspiel einen wich- 
tigen Anteil an der Bildung der Jugend eingeraumt. Der praktische 
Romer liess seinen Knaben friihe zum Mut und Ausdauer anregen- 
den Spiele mit Genossen gelangen. Wenn der Jiingling dann in 
den Heerdienst eintrat, so hatte er in diesen jugendlichen Wett- 
kampfen, im Laufen, Schwimmen, Sprung mit Hieb auf den Pfahl- 
kopf, seinen Arm bereits gestahlt, seinen Blick gescharft, den Korper 
elastisch und leistungsfahig gemaclit.

Schnepfenthal, wo Guts-Muts seine Spiele fiir die Jugend ein- 
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und durchfiihrte, hiess nicht ohne Grund das Eldorado der Jugend; 
die Hasenhaide bei Berlin sah unter Jahns riistiger Leitung Hunderte 
von Knaben und Jiinglingen im froh-ernsten Kriegsspiele sich regen 
und iiben, mutig unternehmen und mit Ausdauer die Krafte spannen 
und mehren. Und jener liebliche Wiesengrund an der Emmę, am 
Fusse des Burgfelsen zu Burgdorf, war einst der Schauplatz munterer 
Spiele der Schuler und Lehrer des Pestalozzi’schen Instituts; der 
ehrwiirdige Meister selbst half frohlich mit, wenn der alte Soldat 
Naf das Kommando fiihrte, und eine Lust war’s, wie die Jungen 
wetteiferten in Behendigkeit, Mut und Kiihnheit. Dort auch hat 
drei Jahrzehnte spater dasselbe Schauspiel sich erneuert unter der 
anregenden Leitung des Mannes, den wir ais den eigentlichen Be- 
griinder eines ebenso einfachen, ais rationellen Schulturnens ver- 
ehren, Adolf Spiess. Nicht mehr nur wenigen Schiilern eines In
stituts, der ganzen Schuljugend des Stadtchens ward die Freude 
und der Segen regelmassig betriebener Spiele, verbunden mit Turnen, 
zuteil.

Der erzieherische "Wert geeigneter Bewegungsspiele ist ein 
mehrfacher. "Wir erachten namlich diejenigen ais die geeignetesten, 
welche dem Einzelnen moglichst viel, allseitige und selbstandige 
Tatigkeit bieten, wie z. B. Barlauf, Fussball, Seilziehen, schwarzer 
Mann, Schlaglauf u. a. Zunachst fallt hier die physische Anstrengung 
in betracht, die sanitarisch heilsam und notwendig ist ais Erholung 
und Abwechslung gegeniiber dem Schulsitzen, zugleich eine Be- 
lebung und Betatigung des natiirlichen Bewegungstriebes. — So- 
dann ist diese Anstrengung eine freiwillige. Einmal in die Spiel- 
gesellschaft eingetreten, muss jeder zusehen, wie er sich helfe und 
etwas leiste. Auch trage und bequeme Naturen miissen drań, auf 
sich und andere merken lernen, ihre Krafte einsetzen und erproben, 
sich etwas zumuten, um in der Folgę sich auch etwas zutrauen 
zu kbnnen. Dieser selbstandige Wetteifer stahlt wunderbar den 
jugendlichen Willen und die Krafte. Und wie scharft ein solches 
Spiel die Beobachtung und die Sinne der Jungen! Da heisst es 
den richtigen Augenblick erspahen und benutzen, Entfernungen 
richtig schatzen und streben, dass ein Erfolg, ein Ziel auch erreieht 
werde. Wir schlagen noch einen andern, den moralischen Gewinn 
nicht geringer an. Der Umstand, dass alle Spielgenossen unter 
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ein und derselben Ordnung, dem Gesetz des Spieles, sich bewegen, 
macht sie vor diesem Gesetze alle gleicli und bildet ihren Sinn 
dafur. Ja, es ist bemerkenswert, welch strenge Wachter und Be- 
schiitzer der allgemein giiltigen und gelten sollenden Norm und 
Ordnung Knaben dieses Alters sind. — Noch eines. Im Spiele 
fallen die Schranken und Unterschiede, welche leider nicht selten 
das Schulleben wenigstens indirekte noch merkt. Reich und Arm, 
Iloch- und Niedriggeboren, schon und durftig Gekleidete: alle sind 
im Spiele fienossen; jeder gibt sich da seinen Wert selbst durch 
seine Leistung, durch seinen Beitrag an das Gelingen des Ganzen. 
Hier gleicht der Wille, der den Menschen macht, aus, was kiinstlich 
und zufallig ihn von andern zu unterscheiden angetan war; jeder 
lernt den andern schatzen und achten nach seiner moralischen 
Tiichtigkeit. Dieser soziale Ausgleich ist ein Naturrecht, das auf 
die Dauer nie ungeracht verkannt worden ist und auf welchem 
einzig die solide Grundlage einer gesunden, sozialen und burger- 
lichen Lebensordnung beruht.

Und ist diese Gemeinschaft, in welcher der Einzelne selbstiindig 
handelnd und strebend sich betatigt und ubt, nicht auch ein sicherer ” 
Masstab und zugleich eine Schule seines Charakters, der „Strom 
der Welt“ im Kleinen, in dem der Knabe sich ausweist nach seiner 
individuellen Denk- und Ilandlungsweise? Wenn der Lehrer seine 
Schiller im Spiele am sicherstcn kennen und richtig beurteilen lernt, 
so ist dasselbe anderseits nicht weniger zugleich das dankbarste 
sympathische Band, welches den das Spiel gewahrenden, leitenden 
oder gar selbst mit ausfiihrenden Lehrer mit seinen Schiilern enger 
verbindet. Der Lehrer von Takt wird im Spiele mit seinen Jungen 
nur gewinnen an Achtung und dankbarer Anhanglichkeit ihrerseits, 
selbstverstandlich, sofern er selbst imstande ist, mit Ehren mitzu- 
machen, die daherige Gewandtheit und Willensenergie sich zutraut. 
Andernfalls mogę er sich doch den Dank fiir die Gewłihr und An
leitung sichern; dieser Dank ist immer noch weit erhaben iiber •*  
das erschlaffende Gefiihl, dass der Lehrer pedantisch nur befehlen 
und meistern kann.

Was nun den Stoff der Turniibungen selbst anbetrifft, so mag 
derselbe noch so einfach sein: er lasst sich yerwerten zu einer 
allseitigen und bildenden Pflege und Entwicklung der kbrperlichen 



Kraft, Gewandtheit und Ausdauer. Ist doch schon im einfachen 
Stehen und Gehen eine Summę von Muskelspannung und An- 
strengung zu erzielen, die sich keineswegs auf die untern Extremi- 
taten beschrankt, vielmehr den ganzen Korper in Anspruch nimmt 
und schult. Und welche Kraftanspannung lassen nur die einfaehsten 
Armiibungen, Heben, Senken, langsam oder kraftig schwingend 
ausgefiihrt, oder das Beugen der Arm- und Kniegelenke zu I Freilich 
muss diese Anstrengung gewollt sein und verlangt werden. Unsere 
Knaben haben aucli erst Freude am Turnen, wenn es Ernst und 
Anstrengung gilt; selbst die Ermiidung ertragen sie weit lieber, ais 
Erschlaffung und anstrengungslose Tandelei.

Wenn demnach nicht die Vielheit und Verschiedenartigkeit des 
Turnstoffes, bezw. der Turniibungen, fur den Erfolg der physischen 
Bildung massgebend ist, so hangt dafiir alles von der griindlichen 
Durcharbeitung eines zweckmiissig angelegten Programmes ab. Mul
tum, non multa! Viel Ubung, fieissige Wiederholung derselben Be
wegung erzeugt Fertigkeit und Sicherheit. Diese Wiederholung 
hat nicht bloss in derselben Stunde, sondern wahrend eines be- 
stimmten grbssern Zeitabschnittes regelmassig stattzufinden. Dabei 
ist aber aucli auf entsprechende Dauer der einzelnen Stellung und 
Haltung zu achten; die Muskelspannung muss durch allmalig ge- 
steigertes Aushalten erhoht werden. Dann erst kann die asthetische 
Riicksicht, die plastisclie Durchbildung des Korpers, zu ihrem ge- 
buhrenden Rechte kommcn. Die Schonheit der Haltung, Sicherheit 
und bestimmtes Mass in Bewegung und Anstrengung verleihen dem 
Turnen seinen erzieherisch bildenden Wert.

Die Regelmassigkeit ist nun schon unmóglich, wenn, wie es 
da und dort zu geschehen pflegt, nur eine Stunde per Woche fiir 
das Turnen auf dem Stundenplan flgurirt, die wegfallt, sobald z. B. 
die Witterung ungiinstig ist, wenn es regnet, oder gar zu heiss 
oder — Winter ist. Wie manche von diesen statistischen Stunden 
dadurch unbenutzt bleibt, lassen wir hier gerne ununtersucht. Nicht, 
dass wenigstens eine Stunde fiir das Turnen angesetzt sei, erfiillt 
die allerminimsten Vorschriften beziiglich der physischen Erziehung, 
sondern, dass geturnt werde, je ofter, desto erfolgreicher. Weit 
besser, es werde wbchentlich 8 mai Stunde, oder 6, 4 mai 
J/2 Stunde yerwendet zu planmassiger, strammer Turniibung nebst 
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Spiel, ais dass nur an einem Tage in der Woche solche Ubungen 
vorkommen, dereń Vornahme aber erst noch von allen moglichen 
Zufallen abhangig ist. — Freilich, da sind die Schulen und Lehrer, 
denen kein Turnplatz, geschweige denn ein Turnsaal oder Turnhaus, 
zur Verfiigung steht, recht schlimm bestellt. Das ist wahr. Und 
dennoch lasst sich bei gutem Willen noch etwas retten und tun 
fur die leibliehe Erholung und Starkung. Ein freier Platz in der 
Nahe des Schulhauses fehlt zur Zeit nur noch einer geringen Anzahl 
von Schulen. Benutzen wir den so oft, ais móglich. Aber ein 
Turnsaal fehlt. Er wird um so eher Euch zur Verfiigung gestellt, 
je mehr Eifer Ihr daran setzt, zu zeigen, dass es Ernst und etwas 
Rechtes ist mit der Sache. Und dies gilt namentlich fiir den Winter. 
Da hatten die Kinder eigentlich noch viel dringlicher, ais im Sommer, 
regelmassige korperliche Ubung notig. Sie wird ihnen vielfach 
dann am seltensten zuteil. Gibt es denn nicht eine Menge von 
Ubungen, die in ruhiger Stellung, also im Schulzimmer im Stehen
— sogar in der Schulbank selbst — ausgefuhrt werden konnen? 
Sich strecken, die Arme heben, stossen, beugen: all dies ist will- 
kommene Erholung von der Sitzarbeit; alltaglich 1 oder 2 mai 
nur 10 Minut en darauf ver wendet, und Ihr habt ein Erspriessliches 
geleistet im Semester, ohne Staub zu erzeugen, dafiir aber um so 
mehr Frische und Lebendigkeit fur den iibrigen Unterricht. Wo 
aber die Schuler auch in der Bank nicht freistehen konnen, nun
— da hbrt noch Verschiedenes auf, nicht bloss das Turnen.

4. Die Betrieł>siveise oder die methodische Durchfuhrung des 
Jugendturnunterrichts ist mit vorstehenden Andeutungen bereits be- 
riihrt und bedarf nur noch einiger erganzenden Erorterungen. Im 
allgemeinen ist sie nach denselben padagogischen Grundsatzen anzu- 
legen, wie aller iibrige Unterricht. Im engen Anschluss an den 
Gang und Stand der natiirlich-organischen Entwickelung hat sie 
vorab die Leistungsfabigkeit einer bestimmten Altersstufe genau ins 
Auge zu fassen und sich zu hiiten ebenso vor der Uberforderung, 
ais vor der Unterschatzung derselben. Sodann hat sie dem Prinzip 
zufolge, dass jede organische Kraft durch ihre Betatigung wachst, 
fiir die richtige Selbsttatigkeit zu sorgen, d. h., im Turnen muss 
der Schuler sich anstrengen, arbeiten konnen und nicht z. B. mit 
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langen theoretischen Erklarungen hingehalten werden. Endlich sind 
die Spiele die naturgemasse Yorstufe und Yorbereitung fiir einen 
geregelten Turnunterrieht; sie sollen in den untern Klassen vor- 
wiegen, von der I. Turnstufe an aber immerhin noch einen Be- 
standteil der kbrperlichen Ubungen ausmachen, dieselben erganzend, 
erheiternd und fórdernd.

Im besondern hangt eine richtige Betriebsweise zunaehst vom 
korrekt erteilten Befehle ab. Deutlich, kurz und akzentuirt erteilt, 
wirkt er schon Energie bei den Ubenden. Abgesehen davon, dass 
die gleiche Sache auch konsequent gleich und mit der technischen 
Bezeichnung benannt werden soli, welche durch die „Turnschule“ ais 
verbindlich vorgeschrieben ist, muss besonders auf die Trennung 
der beiden Befehlsteile, Ankundigungs- und Ausfiihrungswort, sorg- 
faltig geachtet werden. In zweiter Linie ist in der Wahl des Turn- 
stoffes fiir die notige Abwechslung zu sorgen; daher in jeder Lektion 
Ordnungs-, Arm- und Beiniibungen und neben diesen stramm dis- 
ziplinirte Arbeit verlangenden Bewegungen Abwechslung durch Spiel 
oder freie Ubungen, wie Wettlauf, Dauerlauf, Springen etc. Drittens 
muss auch in der einfachsten Bewegung neben der Anstrengung 
selbst die Riicksicht auf Schbnheit und Sicherheit zur Geltung 
kommen. Der Lehrer soli dafiir ein Auge haben. Es liegt darin 
eine wertvolle Schule des Willens, der Selbstbeherrschung und 
menschlichen Wiirde. — Man sei viertens bescheiden aber bestimmt 
in den Anforderungen an die Schiller, gebe sich zufrieden, wenn 
auf einmal eines richtig erzielt wird und verbessere und vervoll- 
kommne ein nachstes Mai. Die Anforderungen dtirfen sich allmalig 
mit der wachsenden Geiibtheit und Kraft der Schiiler steigern. 
Teile die Schwierigkeiten, und du wirst sie uberwinden! Verschaffe 
dem jungen Knaben erst einigen Mut, ein bisschen Selbstvertrauen 
und Wetteifer, bald wird er ein Mehreres leisten. Darum lassen 
wir z. B. unbedenklich anfangs Laufen und Springen ais freie 
Ubung vornehmen, noch bevor die Schiiler eingefiihrt und vorge- 
schult sind in alle Einzelheiten des kunstgerechten Laufes, Sprunges. 
Nur keine schablonenmassige Pedanterie und iibel angebrachte Ele- 
mentarisirung. Frisch drań, das Ziel im Auge, erst Freude geweckt, 
dann Einzelheiten allmalig ein- und durchgefiihrt!

Fiinftens ist auch im Turnen Wiederholung die Mutter des 
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Kónnens. Aber wie in geistigen Dingen nur die Wiederholung 
wirklich geistig fórdert und zu einem sichern, yerfiigbaren Besitze 
fuhrt, wobei das Wissen in mannigfacherVerbindungzurReproduktion 
gelangt, genau so yerhalt es sich auch bei der Losung der physi- 
schen Krafte durch 'Wiederholung derselben Bewegung in ver- 
schiedenen Kombinationen. Auch da nicht Schablone, am aller- 
wenigsten aber eine rhythmische, wobei so leicht das Zahlen zur 
Hauptsache und die spannende Arbeit zur Nebensache wird. Ist 
einmal ein Ubungsgebiet griindlich durchgearbeitet auf jeweiligen 
unmittelbaren Befehl fiir jede Bewegung oder Ubung, dann mag 
die Verwendung desselben zu einer einfachen rhythmischen Folgę, 
resp. Gruppe statthaft sein. Dann hat sie Sinn und Wert und 
gewiihrt auch einen Genuss. Wohlverstanden, wir wenden uns 
gegen die fruhzeitige Rhythmisirung, nicht gegen die gruppenweise 
Durchfiihrung des Stoffes. Diese soli yielmehr in den einfachsten 
Kombinationen von 2, 3 aufeinander folgend auszufiihrenden Be
wegungen so friih ais móglich eintreten und in massiger Steigerung 
der Anzahl und der Schwierigkeit stetsfort betrieben werden. Es 
kann auch dazu gezahlt werden, um nicht jedesmal das ganze 
Kommando gebrauchen zu miissen; aber ein gleichartiges Tempo 
ist nicht nótig, yielmehr die Rucksicht darauf, dass jede Bewegung 
zweckmassig bildend ausgenutzt werde.

Wenn nun im yorliegenden „Lehrgang des Schulturnens“ der 
gesamte Turnstoff (Ordnungs-, Frei und Springiibungen) in 20 
Lektionen untergebracht ist, so soli dies zunachst nur ein Muster 
sein, wie jede einzelne Lektion beziiglich des Stoffes organisirt 
werden soli, und keineswegs den Sinn haben, ais ob in der Zahl 
von 20 Ubungsstunden das ganze Pensum absolyirt werden kónnte. 
Zunachst muss der Stoff jedes Lektionspensums ais solcher mehr- 
mals wiederholt werden, sodann sind nach je 2, 3, 4 durchge- 
arbeiteten Lektionen entsprechende Wiederholungen in Kombi
nationen yorzunehmen, so dass z. B. Armhebiibungen oder Schreit- 
ubungen nach allen Seiten aufeinander folgend ausgefuhrt werden. 
So verha.lt es sich auch mit jeder einzelnen Ubung, die nur einmal 
im Lehrgang yorkommt, z. B. das Marschiren. Dies ist selbst- 
verstandlich yielfach zu iiben, aber von Anfang an in strammer, 
bestimmter Form unter fortgesetzter Anwendung des Schreitens; 

verha.lt
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daher anfangs wahrend langerer Zeit Marschiren in bestimmter 
Schrittzahl und abwechselnd mit Gehen an Ort, was ganz leicht 
in geoffneter Reihenkorperstellung geschehen kann.

Demnach wiirden fiir eine Schule, welche einklassig ist oder 
klassenweise turnt, die crsten 8—10 dieser Lektionen ais erstes 
Jahrespensum vollkommen ausreichen; das zweite wiirde etwaNr. IX 
bezw. XI—XV, das dritte Nr. XVI—XX untor fortwahrender 
Wiederholung friiherer Pensen umfassen. Diese letztere ist an 4 
Beispielen, Nr. XXI—XXIV, verdeutlicht; sie wiederholen die 
Lektionsgruppen I-VII, VIII-XI, XII-XV, XVI—XX.

Fiir eine mehrklassige Schule mit nur einem Lehrer ist die Aus- 
fiihrung schwieriger, jedoch nicht unmoglich. Jedenfalls sollten dio 
Anfanger besonders eingeschult werden; unterdessen lasse er die 
grossern Schiller unter Leitung eines Lehrschiilers eine freie Ubung, 
Dauerlauf, Springen etc., vornehmen; zum Spiel mogen alle ver- 
einigt werden. Hat der Lehrer eine ganze Stunde zur Verfiigung, 
so kann er auf diese Art abteilungsweise turnen; zur Vereinfachung 
kann das eine Mai der II. mit dem III., das andere Mai der I. Kurs 
mit dem II. vereinigt werden. (Es sind hier die Schiller des 10.,
11. und 12. Altersjahres gemeint.) Will aber der Lehrer den oben 
empfohlenen Modus einschlagen und die halbtagliche Pause etwas 
erweitern, so wiirde er abwechselnd jeden Halbtag einen Kurs 
turnen, den andern frei und den dritten Sprung, Lauf oder Spiel 
ausfiihren lassen. Mit der Zeit wriirde er sich selbst eine ange- 
messene Erleichterung verschaffen durch Heranziehung von Lehr- 
schiilern, die dann und wann — seine Aufsicht und Oberleitung vor- 
ausgesotzt — die Leitung einer Abteilung besorgen konnten.

Was nun die Benutzung der vorliegenden Anleitung betrifft, 
so will diese letztere allerdings dem Lehrer das muhsame Geschaft 
einer umstandlichen jedesmaligen Vorbereitung wesentlich erleichtern, 
kann ihn derselben jedoch nicht entheben. Er wird sich vorab 
jedesmal Lehrstoff und Befehl einer Lektion, unter Beriicksichtigung 
der Abbildungen und Bemerkungen, genau einpragen. Nach und 
nach wird er des Stoffcs so weit sicher und Meister werden, dass 
er ohne zu grosse Miihe passende Variationen und Wiederholungs- 
lektionen selber entwerfen kann.

Balsiger, Lehrgang des Schulturnens. 2
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5. Die Lehrerbildung muss der Eigenart des Turnunterrłchtes 
gemass durch eingehende Sorgfalt die methodische Vorbereitung 
der jungen Lehrer durchfiihren. Dem Anfanger in der Praxis treten 
stets zwei wesentliche Schwierigkeiten entgegen: das richtige Kom- 
mandiren und die Beachtung der genauen Ausfiihrung. In dieser 
Hinsicht wird die vorliegende Anleitung nicht ohne Vorteil dienen. 
Zugleich ist sie Orientirung fiir eine grundsatzliche methodische 
Zubereitung und Anordnung des Lehrstoffes und erleichtert dadurch 
das richtige Verstandnis der Turnschule. Das Wichtigste nun aber 
fiir den Lehramtszogling ist, dass er im Seminar schon hinlanglich 
Gelegenheit zum Unterrichten in dieser Weise erhalte. Je sicherer 
er sich fiihlen darf beim Eintritt in die Praxis, desto freudiger 
und energischer wird er die diesfallige Aufgabe an die Hand nehmen, 
desto zuverlassigere Resultate sich und seiner Schule sichern, weil 
er von Anfang an mit Sachkenntnis und Plan zu wirken vermag, 
desto eher zugleich wird er auch fiir die Sache Sympathie und 
Unterstiitzung gewinnen.

Diese Vorbereitung der Lehramtszoglinge hat sich im hiesigen 
Seminar bei folgender Organisation seit einigen Jahren wohl be- 
wahrt: Die Zbglinge der Oberklasse (III. Kurs) haben wbchentlich 
2 Turnstunden, im Sommersemester die eine davon vereinigt mit 
Kurs I; in der andern bespricht der Lehrer mit der Klasse das 
Pensum einer Lektion, fiihrt diese mit ihr selbst unter genauem 
Hinweis auf die zu beachtenden Einzelheiten durch. (Der Rest 
dieser Stunde wird zum Klassenturnen verwendet). Auf die fol- 
gende gemeinsame Turnstunde haben sich die Schiiler zum Prakti- 
ziren vorzubereiten und fiihren nun mit kleinen Abteilungen des
I. Kurses (3—4 Abteilungen a 6—8 Scfliiiler), also 3—4 Prakti- 
kanden gleichzeitig, unter Kontrolle des Lehrers und ihrer Klassen- 
genossen das Pensum durch. Darauf folgt die Kritik. Den Rest 
der Zeit, 20—25 Minuten, leitet der Lehrer den I. Kurs, wahrend 
nach seiner Anweisung der III. Kurs selbstandig an einem Gerate 
arbeitet. Die praktische Anwendung in der Ubungsschule des 
Seminars folgt nun auf jene Vorbereitung. Samtliche Lektionen 
der I. Turnstufe werden in dieser Weise wahrend des Sommer- 
semesters durchgearbeitet. Im Wintersemester haben die Kandi- 
daten die II. Turnstufe selbstandig in Lektionen zu gruppiren und 
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vorzubereiten, einzelne davon schriftlich, einzelne auch mit ihren 
Klassengenossen durchzufiihren. Die iibrige Zeit des Winter- 
semesters wird auf das Klassenpensum, kombinirte Frei- und Geriit- 
iibungen, verwendet.

6. Die Hilfsmittel zu einem rationellen Schulturnen erfordern 
keineswegs grosse Opfer. Ein ebener, wo moglich mit Rasen besetzter, 
sonst aber mit feinem Kies oder besser mit Sand belegter Raum ist 
das erste Erfordernis. Die Grosse ist durch gesetzliche Vorschriften 
seitens der Bundesbehorden normirt. Zur Ausfiihrung der Turn- 
iibungen I. St. ist ausserdem nichts nbtig, ais ein Springel, wenig- 
stens zwei Stander und ein Seil mit Sandbeuteln. Springbretter sind 
entbehrlich fiir diese Stufe und sollten auch auf hbhern Turnstufen 
seltener Anwendung finden. Fiir die II. Turnstufe kommen Eisen- 
stabe, Stemmbalken und Klettergeriist zur Verwendung.

Dem Lehrer steht eine reiche Literatur des Faches zu Gebote. 
Je nach Bediirfnis mag er sich das eine oder andere Werk an- 
schaffen und zu Ratę ziehen.

Zu den besten. praktischen Handbiichem fiir den Schulturn- 
unterricht zahlen gegenwartig:

Niggeler, Turnschule fiir Knaben und Madchen. Ziirich, Schult- 
hess.

Maul, Turnunterricht fiir Knabenschulen. Karlsruhe, Braun.
Schettler, Turnschule fiir Knaben. Plauen, Hohmann.
Lion, J. G., Ordnungs- und Freiiibungen. (Fiir Turnvereine.) 

Bremen, Heinsius.
Spiess, A., Turnkunst, I. Freiiibungen, IV. Gemeiniibungen. 

Basel, H. Richter.
Puritz, L., Handbiiehlein turneriseher Ordnungs-, Frei-, Hantel- 

und Stabiibungen. Hof, Lion.
Ebenso reiehhaltig ist die Literatur des Jugendspiels. Wir 

besehranken uns ebenfalls auf einige Namen. Ausser Niggeler, 
Turnschule, welche eine schone Auswahl gut beschriebener Spiele 
enthalt, konnen u. a. besonders empfohlen werden:

Schettler, O., Guts-Muts Spiele. Hof.
Krause, W., Hinaus zum Spiel! Berlin, Plahn’sche Buchhandlung.
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KIoss, M., Das Turnen im Spiel der Knaben. Dresden.
Trapp & Pinzke, Bewegungsspiel. Langensalza, Beyer & Sóhne. 
Clasen, Bewegungsspiele. Stuttgart.
Kohlrausch & Marten, Turnspiele. Hannover.

* **

Wenn der Unterricht in den Leibesiibungen nach vorstehend 
erlauterten Gesichtspunkten in den iibrigen Unterricht organisch 
eingeordnet und durchgefuhrt wird, so sollte er, meinen wir, Einiges 
beizutragen vermbgen zur Forderung und Hebung der Volkskraft, 
zur Unterstiitzung aller iibrigen erzieherischen Anstrengungen und 
zur Realisirung nationaler und humaner Bildungszwecke. Das 
Bewusstsein, etwas zu vermogen, erweckt den Willen zum Voll- 
bringen. Was der Einzelne an moralischer Tiichtigkeit leistet, 
kommt auch dem Ganzen zu gute. Die gute Tat aber ist der 
schonste Tribut an das Yaterland.



Zweiter Abschnitt.

Praktische Anleitung.

I. Stufe.
(10.—12. Altersjahr.)
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I. Lehrstoff und Befehl.

1. Bildung der Frontreihe. Antreten, Abtreten.

Auf eine Reihe — angetreten ! — Tret’t — ab!

Kopfdrehen rechts und links.

Kopfdrehen rechts (l.) — dreht! — Front!

2. Nummeriren, fortlaufend und zu 2.

a) Nummerirt Euch!
b) Zu 2 — nummerirt Euch!

3. Schrittstellung: Vorschritt. Yorschreiten.

a) Vorschritt linlcs (r.) — Schritt! — Grund-
stellung — schliesst!

b) Vorschritt links (r.) — Schritt! — Schliessen 
rechts (1.) — Schliesst!

4. Armubung: Armheben.

Arme rorwarts — Hebt! — Senkt!
a) Mehrmals wiederholt: Hebt! — Senkt!
b) Linken Arm vorwarts — Hebt! — Senkt!

Wechsel des Armhebens vorwarts — 
Hebt! — etc. — Senkt!

5. Ein Spiel: Katze und Maus.

Zum Kreise links und rechts — Marsch!

T.Sch.*)

*) Tumschule fiir den milit. Yorunterricht der schweiz. Jugend.

11. 16

12

12. 13

48.43

72

110
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I. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 1. Aufreehte Haltung im Stehen. „Fiihlung“ durch 1, 2 mai. 

Vor- und Riickschwingen der gestreckten, angeschlossenen Arme. Die Kniee 
werden geschlossen und riickwarts gedriickt. Absatze geschlossen, Fiisse 
auseinandergehend im /\, Kopfund Schultern frei; letztere etwas riickwarts 
drangen. Abstand des Lehrers von der Front, je nach der Lange derselben 
(vor der Mitte), 4 bis 6 Schritte. Rechts, d. h. zur Linken des Lehrers, stehen 
die grossten Schiiler, nach links hin die kleinern. Ruhige Haltung des Rumpfes; 
nur den Kopf drehen, nicht ihn vorwarts neigen. Der Lehrer lasst nach erst- 
maliger Aufstellung der Schiller, wobei er zunachst fiir die Ausrichtung sorgt, 
wieder „abtreten11, stellt sich sodann anderswo auf, um die Schiller zu 
gewóhnen, auf das Kommando „Angetreten“! vor ihm sich aufzustellen.

Ubung 2. Bei dem Nummeriren gibt jeder seine Nummer init Kopf- 
drehen links dem Nachbar links ab.

Ubung 3. Bei der Schrittstellung ist auf ein gehoriges, bestimmtes 
Ausschreiten zu achten, wobei die Korperlast auf beiden Fiissen gleich- 
miissig ruht. Beine gestreckt, Kopf auf, Blick gerade aus, nicht ge- 
senkt. Ubung 3 b ist nach der entsprechenden Figur auszufiihren. Die 
Arme werden auf dem Riicken verschrankt, wodurch die gerade, auf- 
rechte Korperlialtung wesentlich unterstiitzt wird. Zugleich mit dem Vor- 
schritt links (rechts) wird der rechte (linkę) Fuss bei stramm gestrecktem 
Bein auf den Ballen gestellt. Das Vorschreiten mit demselben Fuss wird 
mehrmals wiederholt, erst nachher tritt derWechsel von links und rechts ein.

Ubung 4. Alle Zweiten einen Schritt vorwarts (links Vorschreiten 
und sogleich rechts Schliessen, Ubung 3 b) — Marsch! — Wenn ange- 
kiindigt ist: Arme vorwarts! — so werden die beiden Arme stramm 
schrag riickwarts gestreckt (s. Fig.), Hiinde geballt. Die Bewegung des 
Armhebens muss eine gemessene sein, wobei die Arme stramm gestreckt bleiben.

Ubung 5. Die Schiiler bilden, sich die Hande gebend, einen Kreis. 
Ein Schiiler im Kreise ist die „Maus“, einer ausserhalb desselben die 
„Katze“. Diese sucht jene zu fangen. Die Spielenden (Kreis) erleiclitern 
jener die Flucht, indem sie ihr Durchlass gewaliren durch Heben der 
Arme, erschweren dieser die Verfolgung durch Senken der Arme. Fiir 
den Wechsel von Katze und Maus unter den Spielenden sorgt der Spiel- 
ordner (der Lehrer oder ein iilterer Schiller).

.1“" a odJuMiwta i
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II. LehrstofT und Befehl.

6. Bildung der Flankenreihe.
a) Antreten in Frontreihe (I. 1) — Angetreten!
b) Rechts utn: J/iii Bewegung, rechts — um! — 2!
c) Dasselbe in 1 Zeit: Rechts — um! Desgl. 1.

7. Richten der Frontreihe.

a) Rechts — richt’ Euch! — Steht!
b) Links — riclit’ Euch! —- Steht!

8. Schrittstellung: Seitschritt. Schreiten.

a) Seitschritt links — Schritt! Schliessen rechts
— Schliesst!

b) (Ubg. 3, b) Vorschritt rechts (l.) — Schritt!
Schliessen — links — Schliesst!

c) Vorschritt links (r.) — Schritt! Vorschritt
rechts — Schritt!

Mehrmals zu wiederholen, auch mit dem Kom- 
mando: eins! —■ zwei!

9. Armiibung: Armheben vorwarts und seitwarts.

a) In Frontstellung: Arme corwarts — Hebt!
— Senkt!

b) In Flankenstellung (rechts — um!): Arme
seitwarts — Hebt! — Senkt!

Jede Ubung ist mehrmals zu wiederholen; 
dann sind a) und b) abwechselnd, ev. zu- 
gleich mit J/4 Dr. r. od. 1. auszufiihren.

10. Laufen.
Abteilung, Laufschritt — Marsch!

T. Seh.

45

46

22

50

72

67
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II. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 6. Die Flankenreihe wird am einfachsten gebildet durch 

Umsetzung der Frontreihe mittelst einer ł/< Drehung aller. Dadurch 
entsteht die gesMossene Flankenreihe. Zwischen den Einzelnen ist immer- 
hin ein Abstand gleich der Tiefenaxe eines Turners, d. h., es kbnnte 
ein Turner in den Abstand treten. Das Kommando „Mit Bewegung” be- 
deutet stets die Zerlegung der Ubung in ihre Bewegungsbestandteile. 
Hier also wird ausgefiihrt, auf 1: Drehung auf dem rechten Absatz und 
dem linken Fussballen; auf 2: Schliessen links, was rasch und bestimmt 
zu geschehen hat. Diese Ubung ist mehrmals zu wiederholen, bis alle 
genau im Tempo die Bewegungen richtig ausfiihren. In 1 Zeit erfolgen 
Drehung und Schluss energiach und prazis.

Vbg. 8, b. Obg. 6, b. Obg. 9. (4. 14)
Ubung 7. Diese erste Ubung im Ausrichten kann nur anniihernd 

das Richtige erzielen. Es geniigt auch fiir einmal und ist zunachst die 
Anwend«ng der Ubung im Kopfdrehen.

Ubung 8. So lange die Ubung im Bilden bestimmter Reihen nicht 
eingefiihrt ist, wird zur Vornahme von Freiiibungen die geoffnete Stellung 
stets in der Weise erzielt, dass z. B. alle Zweiten einen (2) Schritt vor- 
warts machen. Dadurch entsteht geniigender Spielraum zur freien Be
wegung fiir den Einzelnen. Ubung 8 ist genau entsprechend der Vor- 
fibung 3, b durchzufiihren, d. h., bei jedem Vorschritt wird das Gewicht 
des Oberkorpers vorwarts auf das schreitende Bein verlegt, das zuriick- 
stehende Bein verharrt gestreckt im Zehenstand, bis das weitere Kom
mando („schliesst”! oder Vorschr. r. (1.) — „Schritt”!) erfolgt. Diese 
Ubung ist ebenso notwendig ais niitzlich, um die Schuler an eine schbne, 
gestreckte Haltung der Beine und des Korpers zu gewohnen.

Ubung 9. Die Bewegung ist auch hier in miissiger Geschwindigkeit 
auszufiihren, damit Aufmerksamkeit und Kraftanstrengung einzig in der 
Haltung und Spannung der Arme sich konzentriren.

Ubung 10. Zur Erholung von dem spannenden „Uben” gewahren 
wir schon hier dem Schuler das freie Laufen, ohne besondere Anforder- 
ungen an die Ausfiihrung zu stellen. Mit gutem Erfolge wird der Lauf- 
schritt auch mit dem An- und Abtreten verbunden.
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III. LehrstofT und Befehl.

11. Wechsel der Front- und Flankenstellung.

Wiederholte Ubung der 1/4_Drehung in 2 Be- 
wegungen und in 1 Zeit. Kommando: Ubung 
6, b, c.

12. Ausrichten zu je 1, 2, 3 etc. auf den Fiihrer rechts 
oder links.

a) Einzeln, rechts (l.) — riclit’ Euch!
b) Zu 2, links (r.) — richt’ Euch!

13. Schreiten und Schliessen mit 1/ł-Drehung.

a) Rechts um und Vor schritt rechts — Schritt!
Schliessen links — Schliesst!

Mehrmals zu wiederholen, ebenso gegengleich.
b) Rechts um und Yorschritt rechts mit so-

fortigem Schluss links — Schritt!
Wiederholt auszufiihren, auch gegengleich.

14. Armiibung: Arme vorwarts u. seitwarts hochheben.

(Ausgangsstellung: Fig. zu Ubung 4.)

a) Arme norwarts hoch — Hebt! — Senkt!
b) Arme seitwarts hoch — Hebt! — Senkt!

15. Springen.
Weitsprung ais freie Ubung.

T. Sch.
45.46

20.21

36

72
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III. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 11. Durch „rechts-um“ ! und „links-um“! wird der Wechsel 

der Stellung bewirkt. Auf schnelle Ausfiihrung ist besonders zu halten 
in der Drehung auf 1 Zeit, so dass Drehung und Schluss gleichzeitig 
erfolgen und der letztere bemerkbar wird durch einen bestimmten, leichten 
Schlag mit dem Fuss.

Ubung 12. Nach Anweisung der Turnschule, Nr. 20, 21, wird ein 
Fiihrer (Fiihrer rechts oder links) um 1 oder 2 Schritte vor die Reihe 
gestellt: „Fiihrer rechts, 1 Schritt vor — Marsch!“ Darauf erfolgt das 
Kommando Ubung 12 a; jeder Einzelne macht 1 Schritt yorwarts, indem 
er etwas hinter der neuen Richtungslinie Stellung nimmt, rechts (links) 
schaut und rasch sich leicht vorschiebt, bis die genaue Ausrichtung erreicht 
ist; erst dann schaut er, wie der Fiihrer, gerade aus. In Ausfiihrung derselben 
Ubung 12 b, riicken gleichzeitig je 2 in die neue Ausrichtung vor.

tbff. 12.

Ubung 13. Nicht zu verwechseln mit Nr. 89 der Turnschule, hat 
diese Ubung den besondern Zweck, die gleichzeitige Dreh- und Schreit- 
bewegung, welche zum „Reilien“ nbtig ist, einzufiihren. Die Drehung 
„rechts-um“ erfolgt hier auf dem linken Fussballen, wahrend das rechte 
Bein ausschreitet. Zur Verwendung kommt diese Vorubung stets mit 
einem Schritt schrag vorwarts, dem Grundsatze gemass, dass jede Stel- 
lungsanderung durch Vorwartsschreiten- auszufiihren sei. (T.-Sch. 36.)

Ubung 14. Bei den kleinen Anfangern halt gewbhnlich das gehorige 
Strecken der Arme schwer. Es ist ratsam, anfiinglich alle Armiibungen 
mit zur Faust geballter Hand ausfuhren zu lassen; es liegt schon darin 
eine gewisse natiirliche Energie. Beziiglich des Tempos gelte die Er- 
lauterung der Ubung 9. Es ist gut, wenn in der Hochhebhalte verharrt 
wird. Spater erfolgt zur Abwechslung mit dieser Spannung der energische 
Schwung (Armschwingen).

15. Auch diese Ubung im Springen diene zur Erholung und 
Abwechslung. Ais „freie Ubung“ wird sie deshalb bezeichnet, weil sie 
noch nicht nach allen Regeln schulmassig betrieben, sondern vielmehr 
den Kleinen zur „Lust“ gewahrt wird. — 2 Striche auf dem Boden oder 
2 hingelegte Schniire geniigen ais Ziele. Dem Wetteifer muss schon hier 
sein Spielraum und sein Recht zuteil werden.
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IV. LehrstofT und Befehl.
T. Sch.

16. Ausrichten auf die Mitte. 23
a) Fiihrer in der Mitte, N. N., 2 Schritte nor —

Marsch!
b) Linker Fliigel, einzeln rechts — richt’ Euch!
c) Rechter Fliigel, links — richt' Euch!
d) Zu 2, auf die Mitte — richt’ Euch!

17. Bildung der 2er Reihe. Neben-und Hinterreihen.
Nachdem zu 2 nummerirt und „rechts um“ ge- 

macht worden ist:
a) Alle 2ten, mit Bewegung, rechts Nebenreilien 

(neben die Ersten), — Schritt! — 
Schliesst!

b) Mit Bewegung, links Hinterreihen, — Schritt!
( = links um und Vorschreiten links in die 
Linie) — Schliesst! (rechts um und Schluss) 

Ebenso gegengleich (links Nebenreihen und 
rechts Hinterreihen).

c) a und b in je 1 Zeit auf:
Rechts (l.) Nebenreihen — Marsch! 
Links (r.) Hinterreihen — Marsch!

18. Gehen an Ort.
An Ort — Marsch!

34.35.36

58

19. Armiibung: Arme vorwarts und vorwarts hoch
schwingen.

Armschwingen noricarts —■ Schwingt! — 2! 
Armschwingen norwarts hoch •— Schwingt! 

— 2!
Abwechselnd zu wiederholen.

20. Ein Spiel: Geier und Henne.

73
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IV. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 16. Das Ausrichten auf die Mitte gewahrt eine treffliche 

Ausbeute yon Ubungen im genauen Bichten, es wird deshalb hier in 
verschiedenen Formen dargestellt. Es ist wohl selbstyerstandlich, dass, 
so gut wie das „Antreten“, auch das „Ausrichten11 in der Folgę zu An- 
fang jeder Lektion erfolgt und geiibt wird, bald in dieser, bald in jener 
Form (Fiihrer rechts ■— links — auf die Mitte).

Ubung 17. Die Beihung, die wichtigste Ordnungsiibung, ist eine 
Anwendung der Ubungen des Schreitens, 3, 8, 13. Bei der Bildung der 
Zweier-Frontreihe tritt je der Zweite mit einem entsprechenden Schrag- 
schritt rechts oder links yorwarts neben den Ersten. Die Ausfiihrung 
dieses Schrittes hat genau nach Ubung 3, b zu geschehen. Bei dem 
Hinterreihen gilt ais Grundsatz: nicht riickwarts, sondern rorwilrts 
schreiten. Demnach muss eine Drehung stattfinden. Also „links um 
und Schragschritt 1. vorw;irts“ und „Schliessen mit rechts um“. Wenn 

a Ubg. 17. b
links Nebenreihen stattgefunden hatte, so ist bei dem Hinterreihen das 
Gegengleiche auszufiihren: „Rechts um mit Schragschritt rechts yorwarts 
in die Linie11 — und „Schliessen mit links um“. Bei der Ausfiihrung 
des Reihens auf 1 Zeit ist auf die Drehungen genau zu acliten.

Ubung 18. Das. „Gehen an Ort“ kann auf zwei Arten stattfinden: 
«) Leichtes Heben des Schenkels im Hiiftgelenk; b) miissige, ganz kurze 
Schreitbewegung des Beines. Die letztere ist die einfachere und iibliche 
Art. Das Gehen an Ort kann mit ł/4-Dreliung, mit Neben- und Hinter
reihen und mit Armiibungen yerbunden werden.

Ubung 19. Das Armschwingen ist eine rasche, energische Bewegung 
der gestreckten Arme (Hande geballt). Die Ubung ist so auszufiihren, 
dass erst mehrmals Armschwingen yorwarts und yorwarts hoch — sodann 
abwechselnd yorwarts und yorwarts hoch, endlich 1 maliges Armheben 
abwechselnd mit 2 maligem Armschwingen erfolgt. Ist auch seit- und yor
warts (in wagrechter Ebene) zu iiben.

Ubung 20. Etwa 12 bis 16 Schiiler stellen sich in Flankenreihe auf. 
Jeder erfasst den Vorgereihten fest, etwa am Hosenband. Der Vorderste ist 
die „Henne11 und hat seine „Kiichlein“ gegen den „Geier“, der vor der 
Flankenreihe steht und in dieselbe einzubrecheu sucht, zu yerteidigen. Trifft 
der „Geier“ ein „Kiichlein11 mit einem leichten Schlage der Hand, so ist dies 
seine Beute und tritt aus. Die „Henne“ wehrt sich, den Bewegungen des 
Geiers folgend und mit den freien Armen ihn von der Reihe abhaltend.
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V. Lehrstoff und Befehl.

21. Ubung im Ausrichten.
a) Auf den Fiihrer rechts (links): Reclits (l.) — 

richt’ Euch!
b) Auf die Mitte: A uf die Mitte — richt' Euch!

22. Vor-, Neben- und Hinterreihen in der Front- 
stellung.

o) Mit Bewegung, rechts (!.) Vorreihen, — Schritt!
— 2!

b) Mit Bewegung, links (r.) Nebenreihen, — Schritt!
— 2!

o) Mit Bewegung,rechts(l.)Hinterreihen, — Schritt!
— 2!

d) Mit Bewegung, links (r.) Nebenreihen, — Schritt!
— 2!

Dieselbe Ubung in je 1 Zeit auf Kommando: 
Rechts Rorreihen — Marsch! etc.

23. Marschiren, eine beliebige Schrittzahl in Front 
vorwarts, abwechselnd mit Gehen an Ort, z. B.

Je 4 Tritte an Ort, abwechselnd mit 4 Schritten 
rorwćlrts — Marsch! —

24. Armtibung: Beugen und Strecken der Armgelenke.

a) Arme seitwarts — Hebt! (Kammlage)
b) Beugt! — Streckt!
c) Arme norwarts — Hebt! (Kammlage)
d) Beugt! — Streckt!
e) Arme zum Stoss — an! — Armstossen vor- 

wdrts — stosst!

25. Springen: Freie Ubung des Hochsprunges.

T. Sch.
22. 23

36

59

77. 78
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V. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 21. Das Reihen ist von Anfang an mit aller Sorgfalt und 

piinktlich in jeder einzelnen Bewegung zu iiben. Diese sind, abgeselien 
von der Reihung, fiir sich schon sehr geeignete und nutzbare Ubungen 
im Stehen, Schreiten und Drehen und bieten damit eine gute Sehulung 
des jugendlichen Korpers. Deshalb sind auch die Ubungen des Vor- 
reihens und Nebenreihens erst „mit Bewegung" bis zur Sieherheit auszu- 
fuhren, bevor sie in der gewohnlichen Form auf 1 Zeit erfolgen. Wir 
bemerken hiebei ausdriicklich, dass das Schliessen ais rasches sofortiges 
Anziehen nach erfolgtem Schreiten auszufiihren ist. Daher erfordert das 
Reihen zu 2 nur 1 Zeit, nicht 2, das Reihen zu 3 nur 2 Schritte, nicht 
3. Nur fiir die Yoriibung „mit Bewegung" sind 2, resp. 3 Zeiten er-

b Ubg. 24. c

forderlich. — Antreten zum Reihen stets mit dem Bein (links oder rechts), 
nach dessen Richtung die Reihung stattfindet.

Ubung 22. Es ist darauf zu halten, dass der schreitende Fuss mit 
ganzer Sohle auf den Boden gesetzt und das Bein gestreckt werde. Um 
dies genauer durchzufiihren und zu kontroliren, ist diese erste Ubung 
im Marschiren einer Kolonne von Zweier-Reihen — nicht in Flanken- 
linie — vorzunehmen, weil die Einzelnen richtiger und freier sich be- 
wegen konnen. Den Stampftritt kbnnen wir alsdann wohl entbehren; 
erfahrungsgemass erschwert er ein richtiges Schreiten; der Takt ergibt 
sich nach der oben beschriebenen Art von selbst durch den festen, 
fiachen Auftritt. Die Arme kbnnen „auf dem Riicken verschrankt“ oder 
„in Abhang" gehalten werden. Fiir den Schritt gilt immer die Norm 
der Ubungen 3, 8, 13, 17.

Ubung 23. Das Beugen erfolgt erst abwechselnd links und rechts, 
dann gleichzeitig. Das Beugen in der Yorhebhalte ist analog demjenigen 
in der Seithebhalte auszufiihren, so dass namlich der Oberarm in seiner 
Lagę verharrt und nur das Ellbogengelenk beugt. Zur Abwechslung mit 
diesem Beugen mag hier das Armstossen vorwarts geiibt werden, so dass 
sich z. B. folgen: Armheben — Beugen — Strecken — Anziehen zum 
Stoss — Stoss — Beugen etc. Bei dem „Arme zum Stoss — an“ ist 
die geschlossene Faust ganz vor das Oberarmgelenk zu halten und sind 
die Ellbogen riickwarts an den Kbrper zu driingen.

Ubung 24. Die Bemerkung zu Ubungen 10, 15 gilt auch hier.
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VI. Lehrstoff und Befehl.

26. Óffnen und Schliessen der Frontreihe (2er-Reihe).

a) (Flankenlinie) Rechts Nebenreihen — Marsch!
b) Nach rechts (1.) 1 Schritt Abstand mit Vor-

wiirtsgehen — Marsch !
c) Nach links (r.) schliesst Euch — Marsch!

Ist gegengleich ebenfalls zu iiben.

27. Schrittwechsel.
a) Dreiteilig:

b) Zweiteilig:

Vorschritt links — Schliessen 
rechts — Vorschritt links — 
1- 2. 3 (=
Vorschritt links und Schliessen 
rechts — 1! Vorschritt links 
- 2-' (1.2-^/)

Links und rechts mit 1 oder 2 gewóhnlichen 
Schritten abwechselnd zu iiben.

28. Riickschreiten mit Beugen des Standbeines und 
Armheben.

a) Ruckschritt rechts (l.) mit Kniebeugen links
(r.) und Armheben seitwdrts — Schritt! 
Schliessen rechts (l.), Arme ab — Schliesst! 

Gegengleich.
b) Ruckschritt rechts (l.), Kniebeugen links und

Armheben rorwdrts — 1! Schliessen links 
(r.) (Grundstellung), Arme ab — 2!

29. Fusswippen: Abwechselnd Grundstellung und 
Zehenstand.

Hdnde — an! Fusswippen — icippt! etc.
30. Ein Spiel: Der Reiterball.

T. Seh.
28

16

90
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VI. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 26. Wenn auch fiir das Óffnen der Reihe der Seitschritt 

die einfachste Form zu sein scheint, so nehmen wir unbedenklich gleich 
von Anfang an die praktische, spiiter stets iibliche Form des Vor wiirts- 
schreitens mit der entsprechenden Drehung. Die Voriibung im Schreiten 
mit */<  Drehung ist hinreichend betrieben worden, Ubungen 13, 17, 22. 
Das Óffnen der Frontreihe (seitwarts) erfolgt demnach z. B. rechts da- 
durch, dass der Zweite auf 1 „rechts um“ macht und rechts vorwarts 
schreitet, auf 2 „links um“ und schliesst. Auch diese Ubung ist erst 
„mit Bewegung“ auszufiihren, soli sie sicher und prazis erfolgen. Ob 
der Abstand 1, 2 oder mehr Schritte betrage, andert an der Hauptsache, 
dem Schreiten und Drehen, nichts. Ahnlich ist bei dem Schliessen zu ver- 
fahren, worauf erst das Kommando „Marsch11 (in 1 Zeit auszufiihren) erfolgt.

NB. Óffnen und Schliessen geschieht stets nur in der Kolonne, nie 
in der Linie. Vgl. Nr. 43 der T. Sch.

Vbg. 28, b.

Ubung 27. Nachdem Schreiten und Schliessen richtig geiibt worden, 
ist die Ubung eines besondern „Nachstellganges“ iiberfliissig fur die Aus- 
fiihrung des Schrittwęchsels. Er besteht aus Vorschritt — Schluss — 
Vorschritt. Diese sind ais 3 gleiche Teile des Gehsclirittes einzufuhren, 
bald aber in zweiteiligem Rhythmus zu iiben, so dass Vorscliritt und 
Schluss auf 1! der neue Vorschritt auf 2! kommen.

Ubung 28. Gehbriger Schritt riickwiirts, Beine gestreckt, Korper 
aufrecht. Arme aus dem „Abhang“ seitwarts oder vorwiirts heben (Hande 
geballt). Die Fussstellung ist genau zu beachten, der riickschreitende 
Fuss soli nicht auswarts gedreht werden. Ubung 28 ist auch ohne Arm- 
bewegung auszufiihren.

tjbung 29. Haltung des Kbrpers und Strecken der Beine beachten. 
Die Absatze bleiben geschlossen. (Arme auf Brust oder Riicken ver- 
schrankt, oder „Hande — an!“.)

Ubung 30. Die eine Halfte der Schiller sind „Reiter“, die andere 
„Pferde“. Diese stellen sich in gebiickter Haltung, die Hande auf die 
Kniee stemmend hin, die Reiter besteigen die Pferde und werfen sich 
nun einen Bali zu. Fiillt er zu Boden, so fliehen die Reiter davon, von den 
Pferden erhascht eines den Bali und wirft damit nach den Reitern. Wird 
einer getroffen, so werden die Rollen vertauscbt, sonst bleiben sie wie vordem.

Balsiger, Łebrgang des Schulturnens. 3
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VII. Lehrstoff und Befehl.

31. Óffnen und Schliessen 
an Ort.

der Flankenreihen, Gehen
T. Sch.

31

a)
b) 
r) 
d)

Ort — Marsch!
Yorreihen — Marsch!

(Frontlinie) An
Zu 2, links (r.) 
Yorwdrts, 1 Schritt Abstand — Marsch! 
Yorwdrts, schliesst Euch — Marsch!

32. Marschiren in (2er) Flanken- und Frontreihen, 
Gehen an Ort.

a)
b)
c)
d)

An Ort — Marsch!
8 Schritte sorwarts — Marsch!
An Ort, rechts-um — Marsch!
8 Schritte rorwarts — Marsch! etc.

33. Schrittwechsel links und rechts und gewóhnliches 
Gehen.

4 gewóhnl. Schritte und 2 Schrittwechsel (links 
und rechts) — Marsch! (Auch rechts an- 
treten).

34. Armstossen und Armschwingen.

Arme zum Stoss — an!
Armstossen vorwarts — stosst! (1) Arme seit- 

warts und sorwdrts — schwingt! (2. 3). 
Arme zum Stoss — an (4). Mehrmals zu 
wiederholen, auch mit Armstossen seitwarts 
zu beginnen.

35. Wettlaufen. Distanz: 30—50 m.

52. 59

64

,97 Al.
12,3.
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VII. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 31. Demselben Grundsatze folgend, der in der Erlauterung 

zu Ubung 17 und 26 angedeutet worden ist, soli das Óffnen der Flanken- 
reilie zunachst stets yorwMs, ebenso das Schliessen rorwćirts, nicht 
riickwarts erfolgen und geiibt werden. a und & der Ubung 31 sind des- 
halb hergesetzt, um anzuzeigen, dass auch das Offnen der Flankenreihe 
sich nicht auf die Linie, sondern nur auf die kleinere Reihe bezieht. 
Man sieht namlich immer noch irrtiimlicherweise das Offnen auf die 
ganze Front- und Flankenlinie anwenden, ein ebenso zeitraubendes, 
ais unniltzes und langweiliges Unternelimen.

Ubung 32 ist die Fortsetzung der Ubung 23. Die gleichen Bemer
kungen finden hier ihre Anwendung. Neu ist das Marschiren in der

Ubg. 32.(Front) (Flankę)

kurzeń, zweigliedrigen Flankenreihe, wobei auf Einhaltung der geschlos- 
senen Reihe und schbnen, strammen Schritt besonders zu achten ist.

Ubung 33. Der Schrittwechsel wird nun, nachdem er in seinen 
einzelnen Bewegungen riehtig eingefuhrt und in seiner praktischen Ge- 
stalt (zweiteilig) yorgeiibt worden ist, mit Gehen an Ort und mit ge- 
wbhnlichem Gehen yerbunden. Diese Ubung wird mit der Reihen-Ord- 
nung, welche fiir die Ubung 32 diente, ausgefiihrt, also mit der Flanken- 
kolonne (erst der geoffneten, dann der geschlossenen 2er-Reihe).

Ubung 34. Dem methodisch-praktisclien Grundsatze zufolge, dass 
alles Gewonnene sofort in Anwendung gebracht werden muss, wenn es 
Nutzen bringen soli, nehmen wir hier gleich Schwingen aus der Vor- 
in die Seithebhalte, beziehungsweise umgekehrt, in Verbindung mit dem 
Armstossen yorwarts und seitwarts vor. Es ist kraftiger Sehwung und 
Stoss zu yerlangen.

Ubung 35 hat den gleichen Sinn, wie die Ubungen 10, 15, 25.
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VIII. Lehrstoff und Befehl.
T. Sch.

36. Bildung der Dreier-Reihe. Neben- und Hinterreihen. 34. 36

a) Zu 3 — nummerirt Euch! Rechts — um!
b) Mit Beweauna, zu 3 rechts (l.) Nebenreihen

— Schritt! 2! 3!
c) Mit Bewegung, links (r.) Hinterreihen oder: 

Zur Linie — Schritt! 2! 3!

37. Marschiren in (3er) Front- und Flankenreihen. 
Ahnlich wie Ubung 32.

52

38. Rumpfbeugen vorwarts und riickwarts. 
aj Rumpfbeugen yorwdrts (langsam) — Beugt!

— Streckt!
b) „ riickwarts — Beugt!

— Streckt!

79

c) (Arme hoch) Rumpfbeugen yorwdrts — Beugt!
— Streckt!

d) (Zehenstand, Arme hoch) Rumpfbeugen vor-
warts — Beugt! — Streckt!

39. Schreiten mit Armschwingen.
Grundstellung: a) Arme yorwdrts — Hebt!

b) Vorschritt links (rechts Zehen
stand), Armschwingen seitwarts 
— Schritt!

49. 76

c) Schliessenrechts, Armschwingen 
yorwdrts — Schliesst!

dj Arme — ab!
Mehrmals und auch gegengleich auszufiihren.

40. Ein Spiel: Kapitan.
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VIII. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 36. a gibt die Einfiihrung dieser Ubung aus der Frontlinie 

an. — b und c enthalten die Befehle fiir dereń Ausfiihrung „mit Be
wegung". Auf „Schritt!" machen Nr. 2 und 3 gleichzeitig Schragschritt 
rechts vorwarts (= Ubung 3 6); auf 2 ! schliesst Nr. 2, und Nr. 3 macht 
einen Vorschritt links; auf 3! schliesst Nr. 3. Bei dem Hinterreihen 
„mit Bewegung" machen auf „Schritt!" Nr. 2 und 3 „links um" und 
Schragschritt links vorwarts (der Linie zu); auf 2! schliesst Nr. 2 mit 
„rechts um" und Nr. 3 macht einen weitern Schritt rechts (in die Linie); 
auf 3! schliesst auch Nr. 3 mit „rechts um". Diese Bewegungen werden 
mehrmals wiederholt.

Ubung 37 ist wie 32 durchzufiihren mit allmalig rascherem Tempo. 
Das Einhalten eines bestimmten Tempos ist durch Zahlen oder Hande- 
kiatschen zu sichern.

tjbg. 38, c. b Ubg. 39 a
Ubung 38 ist mit aller Vorsicht vorzunehmen. Bei der Beugung 

des Rumpfes ist vorab auf eine gleichmassige Beugung des Oberkorpers 
zu halten, so dass der Kopf entsprechend „mitgeht", nicht emporgehalten, 
aber auch nicht auf die Brust gedriickt wird. „Hande — an!" lieisst 
Hande auf die Hiifte stemmen. Besonders ist darauf zu achten, dass 
die Beine stets gestreckt bleiben. Bei c werden die Arme nahezu am 
Kopf anliegend hocligehalten und entsprechend gesenkt. Bei d ist Zehen- 
stand die Ausgangsstellung. Die Beugung selbst erfolgt bei „Grund- 
stellung" der Fiisse; das Strecken erfolgt wieder zum Zehenstand.

Ubung 39 ist Schreiten vorwarts und Schliessen vorwarts. Sie kann 
mit Ubung 27 abwechselnd ausgefiihrt, ev. von 2 gegeniiberstehenden 
Reihen gegengleich dargestellt werden.

Ubung 40. Die Schiller stehen in Kolonne von Zweier-Frontreihen. 
Der „Kapitan" steht vor der Kolonne, ebenfalls vorwarts schauend. Auf 
sein Zeichen: dreimal in die Hande klatsehen, und ev. Ruf: 1, 2, 3 ’raus! 
eilen die zwei der hintersten Reihe, der eine links, der andere rechts 
der Reihe entlang vorwarts und suchen vorn sich zu vereinigen. Der 
Kapitan seinerseits ist bestrebt, den einen zu fangen. Gelingt dies, so 
treten diese beiden vorn ais neues Paar an die Kolonne und der Frei- 
gebliebene wird Kapitan. Andernfalls bleibt der erste nochmals Kapitan. 
Fiir den Lauf wird am besten ein bestimmter Raum abgegrenzt.
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IX. Lehrstoff und Befehl.
41. Offnen und Schliessen der Dreier-Reihen (Front- 

reihen).
a) Zu 3 — nummerirt Euch! — Rechts — um ! 

— Rechts Nebenreihen — Marsch ! (2 Zeiten).
b) Mit Bewegung, nach rechts (l.) 1 (2, 3) 

SchrittAbstandmit Vorwartsgehen — Schritt! 
— 2! 3!

c) Mit Beweauna, nach links (r.\ schliesst Erich. 
— Schritt! — 2! 3!

d) b und c wiederholt ohne die Ankiindigung 
„mit Bewegung". Nach rechts (l.) 1 Schritt 
Abstand mit Vorwartsgehen —Marsch ! Nach 
links (r.) schliesst Euch — Marsch!

42. Kniebeugen in Schrittstellung und Armschwingen. 
Vorschritt links (r.) — Schritt! (1!)

b) Kniebeugen links (r.J, Arme seitwarts schwin- 
gen — Beugt! (2 !)

c) Beugen und Strecken abwechselnd fortgesetzt.
d) Dieselbe Ubung mit Ruckschritt oder Seit- 

schritt und Armschwingen yorwarts, yor
warts hoch oder seitwarts hoch, Beugen des 
Standbeines.

43. Marschiren in der Flankenlinie.
Abteilung norwarts — Marsch!
Abteilung — Halt!

44. Hiipfen. Einiibung desselben:
1. Zehenstand. — 2. Beugen und Hiipfen zur 

Beugstellung. 3. Strecken zum Zehenstand.
4. Grundstellung.

45. Wettlaufen. Distanz: 40— 60 m.

T. Sch.
28. 29

90

52-57

86

67. 68
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IX. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
tjbung 41. Vgl. Ubung 26. Auf Kommando b „Schritt!" machen 

Nr. 2 und 3 „rechts um“ auf dem linken Fussballen und schreiten mit dem 
rechten Fuss aus: auf 2 schliesst Nr. 2 mit „links um“ und Nr. 3 schreitet 
links yorwarts, auf 3 schliesst Nr. 3 ebenfalls mit „links urn". In gleicher 
Art findet das Schliessen nach links statt (links antreten mit '/ł-Drehung 
links). Nach mehrmaliger Wiederholung dieser Ubung „mit Bewegung" 
erfolgt sie nun auf das gewohnliche Kommando, d., wobei auf die 1 Zeit 
dasselbe erfolgt, was oben auf „Schritt!" gesohah, nur dass Nr. 2 sogleich 
schliesst mit Drehung links; auf die 2. Zeit erfolgt der 2. Schritt yon 
Nr. 3 und sofortiger Schluss mit der entsprechenden Drehung. Vgl. auch 
Ubung 22, 26, 36. — In der nachstehenden Zeichnung bedeutet die starkę 
Grundlinie des Dreiecks die Breitenaxe, die Spitze desselben die Stirn 
der Turnenden.

Vbg. 41.

<J 1 
<1 2

Ł u 
& /

& !> £ A A L

<ij
<i i ± & & £ 0> A o a A A
<1 2 /
<1 3
<11 A 4 4 A tt> & it> A A
<1 2 V
<1 3 A'
<1 1 £ tt> £ tt> & A A
<1 2 A/
<! 3

Frontłinie «. b. c

Ubung 42. Die durch Ubung 41 erlangte geoffnete Stellung der 
Dreier-Reihe wird benutzt zur Ausfiihrung der folgenden Freiiibung. Bei 
dieser erfolgt das Armschwingen aus dem „Abhang". Mit dem Beugen in 
Vorschrittstellung wird am zweckmassigsten Armschwingen seitwarts oder 
seitwarts hoch, mit dem Beugen in Riickschrittstellung Armschwingen 
yorwarts und yorwarts hoch yerbunden. Stramme Haltung des Kbrpers 
— Fussspitzen auswarts gerichtet — und energische Bewegung sind be- 
sonders zu beachten.

Ubung 43. In „geschlossener" Flankenlinie auszufiihren. Die Arme 
kbnnen auf dem Riicken yerschrankt werden, was zur strammen, auf- 
reehten Geh-Haltung beitragt. Die Schiiler miissen gewbhnt werden, 
unter Einhaltung eines prazisen, schónen Schrittes (Stellung der Fiisse 
beachten) die geschlossene Flankę einzuhalten.

Ubung 44. Hande — an! (Auf die Hiifte gestemmt, Daumen riick- 
warts); aufrechte Haltung des Kbrpers; das Hiipfen soli sofort auf das 
Kniebeugen erfolgen und zum nochmaligen Beugen fiihren, worauf wieder 
das Strecken der Beine zum Zehenstand und Grundstellung erfolgen. Bei 
dem Beugen ist darauf zu achten, dass der Rumpf nicht yorwarts geneigt 
werde, sondern senkreeht bleibe. Anfangs ist nur ein massiges Hiipfen 
zu fordem, Hauptsache ist yorerst die sichere und richtige Ausfiihrung 
des Beugens aus der und zur Stellung auf den Fussballen (Zehen).
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X. Lehrstoff und Befehl.
46. Vor- u. Hinterreihen in der Dreier-Reihe (Bildung 

von Flankenreihen).
a) Mit Bewegung, rechts (l.) Yorreihen — Schritt!

— 2! 3!
b) Mit Bewegung, links zur Linie — Schritt!

— 2! 3!
c) Links (r.) Yorreihen — Marsch! —
d) Rechts (l.) rilckwdrts zur Linie — Marsch! — 

In gleicher Weise ist das Hinterreihen durch -
zufiihren. Damit lasst sich auch das Óffnen und 
Schliessen, Ubung 40, verbinden, nachdem „rechts — 
um!“ gemach t worden ist.

47. Schrittwechsel, auf Kommando, in Verbindung mit 
gewóhnlichem Gang, z. B.: Vorwarts — Marsch!

Schrittwechsel links (r.) — Marsch!
2 Schrittwechsel, links (r.) und rechts (l.) — 

Marsch !
Gewóhnlicher Befehl wahrend des Marsches: 

Wechselt — Schritt!

48. Marschiren in Kolonne (Dreier-Frontreihen).
Abteilung corwdrts — Marsch! — Ilalt!

49. Rumpfbeugen in Grund- und Seitschrittstellung.
a) Rumpfbeugen links (r.J seitwarts — Beugt!

Streckt! etc.
b) Seitschritt links (r.f Arme Dorw&rts hoch —

Schritt!
c) Rumpfbeugen rorwarts — Beugt! — Streckt!

etc. Strecken und Beugen abwechselnd 
fortgesetzt.

50. Springen. Ilochsprung, freie Ubung.

T. Sch.
35

65

52

88
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X. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 46. a. Auf „Schritt!" machen Nr. 2 und 3 Schragschritt 

rechts yorwarts, auf „2!" schliesst Nr. 2, und Nr. 3 macht einen Schritt 
links (vor Nr. 2hin); auf „3!" schliesst Nr. 3. — b. Auf Schritt machen 
Nr. 2 und 3 „links um" und schreiten links schrag yorwarts der Linie 
zu, auf „2!" schliesst Nr. 2 in der Linie, indem er rechts um macht 
(Frontstellung); auf „3!" erfolgt dasselbe von Nr. 3. Kommando c d 
lassen die Ubungen in 2 Zeiten erfolgen. Das Hinterreihen beginnt mit 
der Drehung und dem entsprechenden Schragschritt. Das Kommando
„zur Linie" empfiehlt sich der Deutlichkeit wegen besonders bei dem 
Vor- und Hinterreihen.

<1 <1 <1 <0 <3 <1 0 51 >1 C A £>

<J
<1 <1 <1 •H <3 <] <1 51 <1

<J o--",/
<D <1 <U''X
J <3 <D <1 <1 51 ,51 • A A A

\<3 <1
<U <1

«,<! <J <2 <J <1 <1 <1 >1 A 4
<1

<n <1 <D-''

a. Yorreihen. b. zur Linie.
Ubg. 46.

Hinterreihen. Ubg. 48.

Ubung 47. Nachdem in Ubung 33 der Schrittwechsel mit einer 
bestimmten Schrittzahl gewohnliehen Gehens yerbunden geiibt worden, 
folgt nun die Ausfiihrung desselben auf beliebiges Kommando wahrend 
des Marsches. Zunachst wird der Schrittwechsel „links" oder „rechts", 
oder beide nach einander yerlangt. Der Ausfiihrungsbefehl „Marsch!" 
muss in diesem Falle genau erteilt werden, namlich auf den Schritt links, 
wenn darauf rechts, auf den Schritt rechts, wenn darauf links geweehselt 
werden soli. Auf das Kommando „Wechselt — Schritt!" wird ebenfalls 
der nachstfolgende Schritt geweehselt.

Ubung 48. Nachdem durch rechts (1.) Nebenreihen (zu 3) eine 
Frontkolonne von Dreierreihen entstanden ist, wird dieselbe in Marsch 
gesetzt. Gewbhnlich erfolgt dieser in der „Umzugsbahn" ohne besondere 
Befehle. Gleichmassiger, fester Schritt ist zu yerlangen. Zur Abwechs- 
lung und auch zur weitern Ubung des Marsches in der Flankenstellung 
kann befohlen werden: Rechts (1.) um — Marsch! Vgl. Ubung 32 und 
43. (Siehe II. Stufe T.-Sch. 124.)

Ubung 50. Wir lassen auch den Hoehsprung iiber das Seil unbe- 
denklich in freier Art iiben, noch bevor alle vorbereitenden Elementar- 
bewegungen dieser „Kunst" erlernt sind, einmal der Abwechslung halber, 
zum andern, um Mut und Lust der Jungen anzuspornen. Die kunst- 
gerechte Ausfiihrung erlernt sieli erfahrungsgemass alsdann um so viel 
leichter.
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XI. Lehrstoff und Befehl.

51. Ubung 4 6; Óffnen und Schliessen der (3er) Flanken
reihen.

a) Rechts (l.) Vorreihen — Marsch!
b) Yorwdrts 1 Schritt Abstand — Marsch!
c) Yorwdrts schliesst Euch — Marsch!
d) Yorwdrts 2 Schritte Abstand — Marsch!
e) Ruckwarts schliesst Euch — Marsch!

52. Die halbe Drehung.
a) Mit Bewegung, rechts um — Kehrt! — 2!
b) Rechts um — Kehrt!

Ebenso ist „links um“ zu iiben.

53. Armstossen und Fusswippen.

T. Sch.
31

47

77.81

a) Arme zum Stoss — an!
b) Armstossen yorwdrts (seitwarts) und Zehen- 

stand, abicechselnd mit Grundstellung und 
Armanziehen — Wippt! — Wippt!

Mehrmals zu wiederholen, sodann auch Arm
stossen mit Grundstellung, „Arme zum Stoss“ 
mit Fusswippen yerbunden.

54. Schreiten und Armschwingen.
a) Ruckschritt rechts (l.) und Armschwingen 

yorwarts — Schritt!
b) Yorschritt (rechts (l.) und Armschwingen 

yorwarts hoch — Schritt!

55. Dauerlauf, z. B. 2—3 Minuten.

50. 88

68
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XI. Bemerkungen zur Ausfuhrung.
Ubung 51. Die Ubung 46, sowohl das Vor- ais das Hinterreihen, 

ist mehrfaeh vorzunehmen, um den richtigen Abstand fiir die geschlossene 
Flcmkenreihe genau einzupragen. Es ist dies anfangs durch die '/1-Drehung, 
z. B. „rechts — um“, wodurch die geschlossene Frontreihe entsteht, zu 
erproben. Vgl. Turnschule Nr. 24, dritter Absatz und Ubungen 6 und 11 
hievor. Bei dem Óffnen der Flankenreihe vorwarts schreiten die beiden 
Vorgereihten gleichzeitig aus. Wenn der Abstand nur 1 Schritt betragt, 
so schliesst der dem feststehenden Fiihrer Naherstehende sogleieh nach 
dem Schritt, der Vorderste macht noch einen Schritt und schliesst auch 
sofort; d sieht einen Abstand von zwei Schritten vor, demnach vier Zeiten. 
e Das Riickwartsschliessen wird durch '/2-Drehung — hier „links um“, 
mit Vorschreiten links — analog der \4-Drehung, Ubung 13, ausgefiihrt. 
In Bewegungen zerlegt, erfolgt die Ubung: auf 1! Nr. 2 und 3 (die 
Vorgereihten) '/z-Drehung links um und zugleich Vorschritt links, auf 2 ! 
(da 2 Schritte Abstand waren) Vorschritt rechts; auf 3! macht Nr. 2 
auf dem rechten Fuss ' 2-Drehung rechts und Schliessen links, ebenso 
2 Schritte weiter Nr. 3. — Diese Art, die Reihe zu schliessen, mag zur 
Abwechslung dienen. Norm ist das Yorwartsschliessen.

Ubung 52. Die Bemerkungen zu Ubung 6 gelten auch hier.
Ubung 53. Beziiglich der Haltung der Arme zur Stossbewegung 

vgl. Ubung 24 und Bemerkungen. Der Zehen- oder richtiger Ballenstand 
ist bei geschlossenen Absatzen und der Grundstellung entsprecliender 
Richtung der Fiisse auszufiihren. Die Abwechslung in der Verbindung 
der Armstoss- und der Fusswippiibung ist gelegentlich yorzunehtnen. In 
beiden Formen achte man darauf, dass die Riickkehr aus dem Zehenstand 
zur Grundstellung nicht heftig erfolge.

Ubung 54. Bei dieser sehr zweckmassigen Ubung im Schreiten ist 
darauf zu halten, dass die Arme aus der Vorhebhalte jeweileu erst in 
Abhang und von da aus vorwarts hoch geschwungen werden und vice- 
versa. Die Armbewegung kann auch gegengleich mit dem Schritt ver- 
bunden werden.

Ubung 55. Auf schone aufrechte Haltung des Kbrpers — Unterarme 
angezogen, Mund geschlossen — und Zehengang ist hier besonders zu achten.
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XII. Lehrstoff und Befehl.
T. Sch.

56. Bildung der 4er Reihe, Front- und Flankenreihen. 
o) Zu -1 — nummerirt Euch! — Rechts — um! 
b) Rechts (l.) Nebenreihen — Marsch!
cj Links (r.) Hinterreihen — Marsch! etc.
Diese Ubung kann, wie iiberhaupt die Ubungen 

im Reihen, durch Einschaltung einer 
Drehung mannigfach yariirt werden.

57. Schreiten und Schliessen (Nachstellgang) seitwarts.
a) Seitschritt rechts (l.) — Schritt!
b) Schliessen links (r.) — Schliesst!
c) 4 Seitschritte links (r.) mit Schliessen rechts

(l.) Marsch!

58. Rumpfdrehen in Grundstellung.
a) Rumpfdrehen links C>'■) — Dreht! — Front!
b) Rumpfdrehen rechts (l.) — Dreht! Links —

Dreht! — Front! etc.
Ist auch mit Armheben seitwarts auszufiihren.

59. Ubung 54 mit Beugen des vorgestellten Beines.
a) Ruckschritt links mit Kniebeugen rechts, Arme

yorwarts — Schritt!
b) Vorschritt links mit Kniebeugen links, Arme

yorwarts hoch — Schritt!

33-36

50

80

50. 88

60. Ein Spiel. Den Dritten abschlagen.
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XII. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 56. Bei der Bildung der Vierer-Reihe wird gleich yerfahren, 

wie zur Bildung der Dreier- und Zweier-Reihe. Neben- und Hinterreihen 
werden erst „mit Bewegung1*,  entsprechend Ubungen 17 und 36 in 4 
Zeiten, dann auf den in Ubung 56 angegebenen Befehl in 3 Zeiten aus- 
gefuhrt. Die Ubunger. im Reihen sollen stets zugleich auch zur Ubung 
iyul Angewóhnung eines richtigen Schrittes und strammer Haltung dienen.

Ubung 57. Diese Ubung wird zunachst in der Flankenstellung der 
Reihe oder der Linie vorgenommen und ist bald mit „Hande — an“, bald 
mit „Arme im Abhang**  auszufiihren. Der Schritt muss von entsprecliender 
Grósse sein, nicht zu kurz, aber auch nicht zu weit reichen; Kniebeugen 
ist zu vermeiden. In der Folgę kann auch das Offnen der Reihen mit 
Seitwartsgehen geiibt werden, wobei ein Glied nach dem andern sich von 
der geschlossenen Reihe ablcst, z. B. also in der Vierer-Reihe (links 
seitwarts bffnen) auf 1 ! der ausserste links Nr. 4, Seitschritt links und 
sofort schliessen rechts; auf 2! machen Nr. 4 und Nr. 3 ebenso einen 
Schritt, und auf 3! fiihren

Ubg. 56. c.

1 A £ 4
2

Ubung 58. Anfanglich halt das Rumpfdrehen schwer, namentlicli 
wegen der Fussstellung; diese ist genau festzuhalten. Aus der Rumpfdreh- 
haltung rechts kann gleich Ubergehen zur Rumpfdrehhaltung links und 
vice-versa ausgefiihrt werden. Spater auch in Seitschrittstellung zu iiben.

Ubung 59. Da das Kniebeugen in Schrittstellung leicht und praktisch 
eingeiibt werden kann, so nehmen wir es vor, ehe das Beugen beider Kniee 
eingefuhrt ist; dies wird durch jene Ubung zweckmassig vorbereitet. Das 
Armschwingen wird in gleieher Weise wie in Ubung 54 ausgefiihrt.

Ubung 60. Eine Kolonne von Frońtpaaren bildet den Kreis, macht 
Front nach innen (Flankenstellung der Zweier-Reihe) mit einem Abstand 
von etwa 2 Schritten zwisehen den Paaren. Ausserdem sind 2 Schiiler 
Spielende, indem A den B ausserhalb des Kreises — diesen entlang — 
verfolgt. B kann sich nun yor ein Paar hinstellen. dann sind 3 in dieser 
Reihe, dei' hinterste, C, wird „abgeschlagen* 1 von A, d. h. mit der Hand 
auf die Schulter getroffen, wenn er nicht rechtzeitig sich davon gemacht 
hat. Ist er abgeschlagen, so hat C die Verfolgung des A zu iibernehmen, 
der nun seinerseits sich vor eine Reihe fliichten und damit der Gefahr, 
von C wieder eingeholt zu werden, entziehen kann. Das Spiel bringt 
yiel Abwechslung, wenn die Fliehenden und Verfolgenden, die nur ausser
halb des Kreises laufen diirfen, recht aufmerksam sind. Fur Knaben 
ein vortreffliches Spiel!
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XIII. LehrstofT und Befehl.
T. Sch.
35. 36

aj
b)
c)
d) 
<0

b)
c)
d)

56. 67

68. 69

61. Vor-, Neben- und Hinterreihen (4er Reihen).
Zu 4 — nummerirt Euch!
Rechts (l.J Vorreihen — Marsch!
Links (r.) (rilckwarts) zur Linie — Marsch!
Links (r.) Hinterreihen — Marsch!
Rechts 2ur Linie — Marsch!

62. Einiibung des Laufes.
Zehengang — Marsch! 
Gewohnlicher Gang — Marsch! 
Laufschritt — Marsch! 
Gewohnlicher Gang — Marsch!
Beide Schrittarten erst in bestimmter Zahl,

dann auf beliebiges Kommando abwechselnd.

63. Rumpfbeugen in Seitschrittstellung.
Seitschritt links (r.), Arme seitwarts hoch — 

Schritt!
Rumpfbeugen sclirdg links (r.) norwiirts — 

Beugt! 
— Streckt! Wiederholt auszufiihren.

a)

b}

c)
64. Spreizen.

a) Spreizen links (r.) vorwa,rts — Spreizt! 
bj Spreizen rechts (l.) seitwarts — Spreizt! 
cj Vorschritt links (r.) — Schritt! Spreizen 

rechts (l.) norwarts — Spreizt! etc.

65. Weitsprung aus der Yorschrittstellung.

82

99
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XIII. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 61 ist unter derselben Riicksicht, wie Ubung 51 — genaue 

Stellung der Einzelnen in gesohlossener Flankenlinie, besonders bei dem 
Vorreihen — sorgfaltig durchzufuhren. Ebenso ist hier, wie in den 
Ubungen 36 und 46, das Kommando „zur Linie" der Deutlichkeit wegen 
verwendet. Wenn z. B. rechts vorgereiht worden ist, so gesehieht die 
Wiederbildung der Linie durch ein Nebenreihen der Vorstehenden links 
neben den zu hinterst stehenden Fiihrer, also durch eine Bewegung in 
der Richtung riickwarts, „links um“ Ausschreiten, mit „rechts um" 
Schliessen; es ist also ein „links riickwarts Nebenreihen" und kann auch 
so befohlen werden. „Links zur Linie" ist kiirzer und einfaeher. Auf 
riehtigen, eiuheitlichen Schritt ist besonders zu achten.

Ubung 62. Nachdem bisher gelegentlich das Laufen auf bestimmte 
Distanz oder wahrend einiger Zeit in freier Weise zur Ubung gelangt 
ist, wird nun der Lauf auch in seiner zweckgemassen Form eingefiihrt. 
Es ist dabei vor allem auf eine richtige Korperhaltung — Rumpf auf- 
recht, Beine strecken, „Arme — an“, Brust heraus — zu halten und 
das Tempo von 115 Schritt per Minutę anzunehmen. Das Kommando 
(Ausfuhrungsbefehl „Marsch" !“) zum Laufschritt erfolgt auf den Schritt 
links; wahrend des Laufschrittes, um den gewohnlichen Gang herzustellen, 
muss es auf den Schritt links fallen, wenn der gewohnliche Gang mit 
dem folgenden Schritt links begonnen werden soli.

Ubg. 62.
Ubung 63. Was bei der Ubung 38 bemerkt ist, gilt auch hier. Die 

Hande konnen zur Faust geballt oder gestreckt werden. Das Knie ist 
stramm gestreckt zu halten. Die Herstellung dei' ursprungliclien Grund
stellung erfolgt auf das Kommando: Grundstellung — schliesst!

Ubung 64. Die Bewegung des Spreizens ist anfangs ganz langsam 
auszufiihren, so dass das Bein in der Spreizhaltung einige Zeit verharrt, 
wahrend das Standbein die Last des Korpers tragt. Auch ist die Ent- 
fernung des spreizenden Beines anfanglich nur eine massige, sie nimmt 
allmalig zu bis zum rechten Winkel. Das Standbein bleibt gestreckt. 
Ubung c. Spreizen aus der Vorschrittstellung soli zugleich die Voriibung 
zum regelrechten Sprunge sein, wobei freilich eine Beugung des Knies 
nicht nur statthaft, sondern notwendig ist.

Ubung 65. Auch der Weitsprung werde zunachst auf ganz geringe 
Distanz geiibt, damit vorab die korrekte Haltung bei dem Aufsprung, 
im Flug und im Niedersprung zur sichern, festen Grundstellung móglich 
werde. Vgl. XVIII.
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XIV. Lehrstoff und Befehl.

66. Offnen und Schliessen der Vierer-Reihen.

In Frontstellung der Reihe:
a) Nach rechts (l.) 1 Schritt Abstand mit Vor-

wartsgehen — Marsch!
b) Nach links (r.) schliesst Euch — Marsch!

In Flankenstellung der Reihe:
c) For warts 1 (2,3) Schritt Abstand — Marsch!
d) Vorwdrts schliesst Euch — Marsch!

67. Marschiren mit Richtungsveranderung.

a) Abteilung yorwarts — Marsch!
b) Fiihrer links (r.) um — Marsch !

68. Kniebeugen und Fusswippen.

a) Hande — an! Zehenstand — Hebt!
b) Kniebeugen — Beugt! — Streckt! etc.
c) Tiefes Kniebeugen — Beugt! — Streckt! etc.

69. Hiipfen.

a) Hiipfen an Ort — Hiipft! — Hiipft!
b) Hiipfen yorwarts — Hiipft! (Riickwarts,

seitwarts).

70. Ein Spiel. Der Hinkkampf (Hinkspiel oder Ilahnen- 
kampf).

E. T.
27-29

41

84

86



43

XIV. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 66. Die Frontstellung der Viererreihen ist aus der Flanken- 

linie durch den Befehl: Rechts (1.) Nebenreihen — Marsch! herzustellen. 
Das Abstandnehmen wird im einzelnen entsprechend den Ubungen 26 und 
41 ausgefiihrt. Das Schliessen kann, statt durch Vorwartsgehen, aucli 
durch Seitwartsgehen (Nachstellgang seitwarts) erfolgen. Die Flanken- 
stellung der Viererreihen wird durch '/i-Drehung aller rechts oder links 
erreicht. Fiir das Schliessen riickwarts siehe Ubung 51.

Ubung 67. Die Richtungsveranderung im Marsche der Flankenlinie 
ist eine wreitere Anwendung der Ubung 13, wobei das Schreiten zugleich 
mit einer Drehung erfolgt. Die Drehung findet auf dem liuken Fusse 
statt, wenn rechts um gedreht und marschirt werden soli und vice-versa. 
Alle Einzelnen fiihren diese Drehung nach einander an der Stelle aus, 
wo der Fiihrer die neue Richtung eingesclilagen hat. Turnschule 41.

Ubung 68. Das Beugen der Kniee hat anfangs langsam und massig 
nur in Grundstellung, wenigstens 2—3 mai, zu gesehehen. Erst nachher 
tritt das Fusswippen damit in Verbindung, so dass jedesmal von der Grund
stellung aus Zehenstand —■ Beugen — Strecken — und Grundstellung 
ausgefiihrt werden, bis diese vier Bewegungen sicher und rasch auch in 
einer Zeit auf das einfache Kommando: Beugt! — Streckt! erfolgen.

Ubung 69. Nach mehrmaliger Wiederholung der Ubung 44 geschieht 
das Hilpfen auf den Befehl: Hiipft! Dasselbe hat in die Beugestellung 
und auf die Fussballen (Zehen) zu erfolgen, worauf erst Strecken und 
Grundstellung eintritt. Erst in 4, dann in 2 Zeiten, endlich auf „Hiipft!11

Ubung 70. (Nach .Niggeler, Turnschule. III). Jeder Schiiler erhiilt 
einen Gegner. Die Arme auf der Brust oder auf dem Riicken verschriinkt 
und auf einem Beine hiipfend, sucht einer den andern so zu stossen, dass 
dieser das gehobene Bein niedersetzen muss. Das Stossen geschieht stets 
mit einer Kórperseite (Oberarm) gegen den Oberarm des Gegners und am 
erfolgreichsten von unten nach oben. Wer das gehobene Bein auf den 
Boden setzt, hat yerloren; dem Stoss ist zur Seite hiipfend oder durch 
Drehung auszuweichen. Die Gegner konnen paarweise nacheinander oder 
gleichzeitig in einer Reihe kampfen. Das Spiel kann mannigfaltig yariirt 
werden. Siehe Niggeler a. a. O.

Balsiger, Lehrgang des Schulturnens. 4
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XV. Lehrstoff und Befehl.

71. Marschiren in Kolonne (4er Reihen): Yorwartsgehen, 
eine bestimmte Schrittzahl mit '/4-Drehung je auf 
den ersten Schritt, abwechselnd mit Gehen an Ort.

4 Tritte an Ort, abwechselnd mit 4-Drehung 
links (r.) und 8 Schritten Yorwartsgehen — 
Marsch!

72. Sprungiibung.

a) Sprung an Ort — Sprung!
b) Sprung corwćlrts (seitwarts) — Sprung!
c) Sprung an Ort mit lli-Drehung links (r.) —

Sprung!
73. Schreiten mit '/^Drehung.

a) Vorschritt links (r.) mit ^i-Drehung rechts
(l.) — Schritt!

b) Schliessen links (zur Ausgangsstellung, J/4-
Drehung 1.) — Schliesst!

c) Yorscliritt links (r.) mit i/4-Drehung rechts
(l.) — Schritt!

d) Schliessen rechts (l.) — Schliesst!

74. Schreiten mit Kniebeugen.

T. Sch.

87. 98

89

90
a) Yorschritt (Seitschritt) rechts (l.) mit Knie

beugen links (r.) — Schritt!
b) Schliessen rechts — Schliesst!
c) Seitschritt links u. Kniebeugen rechts mit Arm

heben seitwarts (hoch, yorwarts) — Schritt!
d) SW»&sseMrec/ife(Nachstellschritt)—Schliesst!

75. Hochsprung mit geschlossenen Fiissen. 100
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XV. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 71. Die Turnschule schreibt zwar den Marsch in Kolonne 

erst fur die II. Stufe vor, er soli ihr auch nach diesein Lelirgang zu- 
gewiesen bleiben. Hier handelt es sich wesentlieli um die Ubung des 
MarBchirens in bestimmten Ordnungen (Reihen) und abwechselnd mit 
Gehen an Ort, teils zur Abwechslung mit dem Marschiren in Flanken- 
linie, teils zur sichern Einpriigung des Schreitens mit gleiehzeitigem 
Drehen. Nach den vier Tritten an Ort wird also yon allen Turnenden 
gleichzeitig „links um“ mit Vorschreiten links in der neuen Richtung 
ausgefiihrt. Dies viermal ausgefiihrt, gibt ein „Gehen im Viereck“.

Ubung 72. Der Sprung ist ein Hiipfen mit erhóhter Anstrengung. 
Im iibrigen sind die gleiehen Einzelheiten zu beobachten, insbesondere, 
dass der Niedersprung auf die Fussballen (Zehen) und zum sichern 
Stand erfolge, wobei ein massiges Kniebeugen und sofortiges Strecken 
zu verlangen ist. Arme frei, soweit mbglieh durch Schwingen mitbe- 
hiilflich, besonders zum Sprung yorwarts. Die 1/<-Drehung (c) hat im 
„Flug“ zu geschehcn.

a. Ubg. 74. c.

Ubung 73. o und b entsprechen genau Nr. 89 der Turnschule; c 
und d fiihren die Ubung weiter, indem das eine Bein schreitet, das an- 
dere schliesst. Diese Ubung ist auch zur mehrmaligen Wiederholung in 
Verbindung mit Gehen an Ort und Marschiren zu verwenden, ahnlich 71, 
Gehen im Viereck, indem das Gehen an Ort durch ein solches Geschritt 
(Vorschritt links mit 14-Drehung rechts und Schliessen rechts) einge- 
leitet wird. Vgl. oben : 8 Schritte Vorwartsgehen und 4 Tritte anOrt; 
dort wurde die Drehung mit dem ersten der 8 Schritte, hier wird sie 
mit dem ersten der 4 Tritte yerbunden.

Ubung 74. Das Beugen des Standbeines erfolgt gleichzeitig mit dem 
Vorschritt des andern, gestreckten Beines. Der Oberkbrper yerharre in 
seiner senkrechten Haltung. Fussspitze des Standbeines auswarts, Beu- 
gung so, dass das Knie senkrecht iiber derselben sich befindet.

Ubung 75. Erst oline Seil, wie Ubung 72, dann iiber das Seil, auf 
massige Hbhe angelegt, auszufiihren. Variation: mit Vorhiipfen (einmal 
Hiipfen yorwarts, dann Sprung); mit 1, 2, 3 Schritten Angehen (dann 
Hiipfen) zum gesclilossenen Aufsprung.
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XVI. Lehrstoff und Befehl.

76. Óffnen der Vierer-Reihe in Staffel.

Front: a) Links (r.) in Staffel — Marsch!
b) Yorwarts schliesst Euch —- Marsch!

Flankę: c) Rechts (l.) in Staffel, mit Yorwdrts- 
gehen — Marsch!

d) Links (r.) schliesst Euch — Marsch!

7 7. Rumpfbeugen seitwarts (Grundstellung, Hande - an!)

a) Rumpfbeugen links (r.). seitwarts— Beugt!
— Streckt!

b) Wechsel der Rumpfbeughaltung links und 
rechts — Beugt! — Beugt! etc.

— Streckt!
c) In Seitsclirittstellung, Arme seitwarts.

Ubungen a, b, c werden mehrmals wiederholt.

78. Knieheben, Fersenheben.

a) Knieheben links (r.) — ILebt!
b) Grundstellung — 2! (Steht!)
c) Fersenheben links (r.) — Hebt!
d) Knieheben links (r.) — Hebt! — Steht! etc.

79. Iliipfen auf einem Bein.

a) Fersenheben rechts (l.), Hilpfen links (r.) —
Hiipft!

b) Vorschritt links und Hilpfen corwarts links
mit Spreizen rechts — ILilpft!

80. Springen. Hochsprung. Aufsprung links (r.) mit 
Spreizen rechts (1.).

T. Sch.
32

79

86

(83)
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XVI. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 76. Die Staffel ist eine ebenso bequeme ais leichte Art, die 

Reihe zu óffnen und in eine Stellung zu bringen, welche die freie Ubung 
der Einzelnen gestattet und eine richtige Ubersicht bietet. Der Abstand 
kann 1, 2, 3 etc. Schritte betragen, was in der Ankiindigung zu bemer- 
ken ist, z. B. (Front): Links, 2 Schritte Abstand, in Staffel — Marsch! 
Ohne Ankiindigung der Schrittzahl wird der Abstand stets 1 Schritt 
genommen. In der Flankenstellung der Reihen wird die Staffel durch 
Seitwartsgehen (Nachstellschritt) oder durch Yorwartsgehen (mit entspre- 
chender Drehung) gebildet. Statt die aus der Frontstellung gebildete Staffel 
durch Vonvartsgehen derHintern neben den vordern Fiihrer, 76 &, zusehlies- 
sen, kann dies auch durch Riiekwartsgehen, bezw. J/z-Drehung und yorwarts
gehen (siehe Ubung 51) neben den zu hinterst stehenden Fiihrer geschehen.

Ubung 77. Bei dem Rumpfbeugen seitwarts ist darauf zu achten, 
dass wirklicli ein Beugen des Rumpfes in den Lenden erfolge und nicht 
bloss der Kopf auf eine Seite geneigt werde. Die Bewegung selbst 
werde erst nur langsam und massig ausgefiihrt; bcide Fiisse bleiben in 
ihrer festen Stellung.

tfbg. 77 c.

Ubung 78. Die Haltung des gehobenen Fusses bleibt am richtigsten 
die gewohnliche Lagę desselben im Stehen, wobei die Fussspitze nur 
ein wenig gesenkt wird. Ober- und Unterschenkel bilden einen rechten 
Winkel, das Standbein bleibt stramm gestreckt. Bei dem Fersenheben 
des einen Beines bleiben die Knie aneinander geschlossen.

Ubung 79 dient ais Yorbereitung auf die Ubung 80 und mag ais 
Hiipfen oder ais Sprung ausgefiihrt werden, wobei besonders das Hiipfen 
oder der Sprung uorwiirts zu iiben ist. Hande — an 1 oder auf dem 
Riicken yerschrankt oder ganz frei. 79 6 erheischt ausser dem Yor- 
schritt einen weitern, kleinen Sprung links (Hiipfen) yorwarts, nicht zu 
yerwechseln mit Sprung rechts aus der yorschritt stellung links; in die- 
sem Falle spreizt das linkę Bein. Die Ubung kann also aus der Orund- 
stellung oder aus der Schrittstellung — und auch mit Angehen (1, 2, 
3 Schritte) — und dadurcli Ubung 80 ausgefiihrt werden.
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81.

XVII. Lehrstoff und Befehl.
Schwenkung der Vierer-Reihe.

Hdnde zur Kette — an !
Rechts (l.) schwenkt —- Marsch!
Links schwenkt je nach 4 Tritten an Ort — 

Marsch !
Marschiren und Laufen mit Richtungsveranderung. 
(Flankenlinie) Abteilung yorwarts — Marsch!

Gegenzug rechts (l.) — Marsch! 
Laufschritt — Marsch! 
Gewohnlicher Gang — Marsch!

83. Schreiten riickwarts, Beugen des Standbeines mit 
Armstossen.

T. Sch.
37-40

(115)

82. 42.67

90

Arme zum Stoss — an!
Ruckschritt rechts (l.) mit Kniebeugen links (r.) 

und Armstossen yorwarts — Schritt!
Schliessen rechts (l.) und Arme an — Schliesst!

Dasselbe mehrmals wiederholt und mit Arm
stossen seit- und aufwarts yerbunden. Ebenso 
mit Seitschritt.

84. Rumpfbeugen vorwiirts (und riickwarts) in Schritt- 
stellung.

a) Seitschritt links (r.), Arme seitwarts hoch - -
Schritt!

b) Rumpfbeugen yorwarts — Beugt — Streckt! 
(wiederholen) Grundstellung — Schliesst!

c) Vorschritt links (r.) und Arme yorwarts
hoch — Schritt!

d) Rumpfbeugen yorwarts — Beugt! etc.
85. Ein Spiel. Der Seilkampf.

79
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XVII. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 81. Die Schwenkung in Vierer-Reihen hat zuniichst mit Ver- 

kettung der Hande zu geschehen, um die Einzelnen der Reihe zu einem 
Ganzen zu yerbinden; die Verkettung findet „»or»her“ oder vhintenheiM 
statt, je nachdem die Arme schrag seitwarts yornhin oder hinter den 
Nebenstehenden ausgestreckt werden. Der Eiihrer geht an Ort und dreht 
sich entsprechend dem Vorschreiten der Ubrigen; dieses hat in aufrechter, 
strammer Haltung und mit festem Schritt zu geschehen; der dem Fiihrer 
Nachststehende hat die kleinsten, der Entfernteste die grbssten Schritte aus- 
zufiihren. Die Ubung ist leicht mit Gehen an Ort in Yerbindung zu bringen.

Vbg. 81.

Ubung 82. Vgl. die Bemerkungen zu Ubungen 62 und 67. Der 
Gegenzug erfolgt durch zweimalige 'A-Drehung nacheinander, nicht durch 
^-Drehung, und zwar auf den gleichen Schritt, also z. B. links durch 
Ui-Drehung links mit Vorschritt links, Schritt rechts und nochmals 
Drehung links mit Vorschritt links und nun im gewbhnliehen Schritte gradaus.

Ubung 83. Bei dera Riickschritt ist auf energisches Schreiten zu 
halten, wobei der schreitende Fuss nicht einwarts gedreht werden darf. 
Kbrperhaltung aufreeht, Kopf hoch. Das Armstossen kann nach der 
gleichen Richtung mehrmals wiederholt oder vor-, seit- und aufwiirts ab
wechselnd ausgefiihrt werden.

Ubung 84. Das Rumpfbeugen riickwarts wird am einfachsten mit 
dem Strecken yerbunden, so dass dieses iibergeht in eine massige Nei- 
gung riickwarts. Ubung b kann iiberdies auch ais Rumpfbeugen schrag 
yorwarts (Ubung 63) mit Beugen des entsprechenden Knie’s geiibt wer
den. Ebenso kann Ubung c zur Abwechslung mit Kniebeugen yerbunden 
werden, so dass mit Beugen yorwarts das yorgestellte Bein beugt, mit 
dem Strecken (bezw. Beugen riickwarts) das Standbein.

Ubung 85. Das Spiel kann abteilungsweise oder von je einem Gegner- 
paar ausgefiihrt werden. Ein 5—6 ni. langes, ziemlich dickes Seil oder 
Tau dient dazu. Die Gegner stellen sich Gesieht gegen Gesicht oder 
Riicken gegen Riicken an das Seil. Ein Strich auf dem Boden, etwa 
unter der Mitte des Seiles, dient ais Mai. Wer iiber dieses gezogen wird, 
ist besiegt. Die Wahl der Parteien kann vom Spielordner getroffen oder 
je einem Fiihrer der Partei zum abwechselnden Heryorruf iiberlassen werden.
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XVIII. Lehrstoff und Befehl.
T. Sch.

86. Schwenkungen, ohne Fassung der Hande, abwech
selnd mit Vorwiirtsgehen.

Rechts (l.) schwenkt — Marsch!
4 Schritte corwdrts — Marsch!

Eine bestimmte Schrittzahl an Ort- und Vor- 
wartsgehen, verbunden mit 1/t Schwenkung.

87. Schreiten mit Beugen des Standbeines und mit 
Armstossen.

a) Vorschritt links (r.) mit Kniebeugen rechts 
(l.) u. A rmstossen seitwarts — Schritt! Schlies

sen rechts, Arme an — Schliesst!
b) Ruckschritt rechts (l.) mit Kniebeugen links 

(r.)u. Armstossenrorwćirts — Schritt!Schlies
sen links (r.) und Arme an — Schliesst!

c) Seitschritt links (r.) mit Kniebeugen rechts, 
Armstossen aufwarts — Schritt! Schliessen

rechts (l.) und Arme an — Schliesst!
88. Kniebeugen mit Armschwingen.

In Vor- (Seit- und Ruck-)schrittstellung links (r.): 
Kniebeugen links und Armschwingen seitwarts 

— Beugt!
Kniebeugen rechts und Armschwingen corwdrts 

— Beugt!
89. Schritthiipfen.

a) Vorschritt links (r.) und Hiipfen rechts (l.)
Hiipft!

b) Seitschritt links (r.) und Hiipfen rechts (l.)
— Hiipft!

c) Schritthiipfen je nach 1 (2. 3. 4 etc.) Schritt
— Marsch !

90. Springen. Weitsprung.
a) Aus derVorschrittstellunglinks (r.),Aufsprung

rechts (l.) — Sprung!
b) 2 (3.4 etc.) Schritte Angehen (1. r.), Aufsprung

links (r.) — Sprung!
c) 2 (5.7 etc.) Schritte Anlauf(l. r. 1.), Aufsprung

rechts ■— Sprung!
d) Weitsprung mit geschlossenen Ftissen.

38. 39

90

97

94

101.101
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XVIII. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 86. Bei dem Schwenken ohne Fassung ist sorgfaltig auf 

genaue Einhaltung der Ausrichtung zu sehen. Auf die Schwenkung folgt 
erst das Gehen an Ort, dann das Vorwartsgehen; spiiter erst mag das 
Gehen an Ort weggelassen werden. Mit einem Reihenkdrper, welcher 
aus mehreren Vierer-Reihen besteht, lassen sich durch mehrmalige Wie- 
derholung des Schwenkens abwechselnd mit Vorwartsgehen ganz gefallige 
Bewegungsformen darstellen.

Ubung 87. Dies Schliessen ist ein Nachstellschritt, die Ubung ist 
in allen drei Formen, Vor-, Riick- und Seitschritt, je links und rechts 
abwechselnd mehrmals auszufiihren, z. B. je vier Nachstellschritte links und 
rechts nach jeder Richtung.

Ubung 88 ist eine ahnliche, jedoch schwierigere Bewegungsforin, 
namentlich der Kniebeugewechsel in der Vor- (Riick-jsehrittstellung, 
wobei das Standbein zu beugen ist. Vgl. Bemerkung zu Ubung 74 in 
betreff der Korperhaltung. Das Armschwingen kann in yerschiedener 
Weise mit diesem Beugewechsel yerbunden werden. Es ist dabei zu beach
ten, dass die Bewegungen stets energisch ausgefiihrt werden und in ihrer 
Yerbindung zweekmassig und allseitig den Kbrper betatigen.

1. 2. Ubg. BO. 3. 4.

Ubung 89. Das yorschreitende linkę (r.) Bein beugt leicht und stosst 
yom Boden ab, wahrend der nachstellende rechte (1.) Fuss hiipft; dadurch 
wird von selbst das linkę Bein zum Spreizen erhoben, womit es zugleich 
einen weitern Vorschritt ausfiilirt, dem wieder das Hiipfen rechts folgt 
u. s. w. Die gleiche Ubung ist auch seitwarts zu machen und dann (c) 
mit gewóhnlichem Gang in Verbindung zu bringen. Gerade Schrittzahl 
lasst das Schritthiipfen desselben Fusses, ungerade das Schritthiipfen 
abwechselnd rechts und links erfolgen.

Ubung 90. Die Abbildung zeigt in Fig. 1, 2, 3, 4 die yerschiedenen 
Stadien des Sprunges. Aus der Grundstellung erfolgt erst VorschrittsteUung 
(1. oder r.) Fig. 1; erst im Moment des Ubergangs zum „Aufsprung* , 
Fig. 2, werden die Arme yorwiirts gesehwungen und erhebt sich der 
zuriickstehende Fuss auf den Ballen. Wahrend des Fluges wird das 
freie Bein gestreckt yorwarts gesehwungen. Der „Niedersprung*,  Fig. 3, 
ist fiir Anfanger nur yoriibergehend einzunehmen, wie es auch beim 
gewohnliehen Sprung der Fali ist; sofort tritt mit strammer Streckung 
„Grimdstellung*  (Fig. 4) ein. (Fig. 2, 3 nach Lion.)
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XIX. Lehrstoff und Befehl.

91. Reihungen und Schwenkungen der Vierer-Reihe.
(Flankenlinie. Nummeriren.)

a) Rechts Nebenreihen —■ Marsch!
b) Rechts schwenkt — Marsch!
c) Links—um !—LinksNebenreihen —Marsch!
d) Links schwenkt — Marsch! u. s. w.

92. KniebeugenmitArmschwingen  inSeitschrittstellung.
Seitschrittstellung: a) Kniebeugen links mit Arm

schwingen seitwarts hoch — 
Beugt!

b) Kniebeugen rechts mit Arm- 
schwingenseitwarts —Beugt! 
etc.

.Dieser Wechsel wird mehrmals wiederholt.
93. Rumpfbeugen seitwarts in Schrittstellung.

a) Seitschritt rechts (l.), Arme seitwarts hoch — 
Schritt!

b) Rumpfbeugen links (r.) seitwarts — Beugt!
c) Streckt! — Rechts — Beugt! —• Streckt! —

Grundstellung — Steht! etc.
Ist auch mit entsprechendem Kniebeugen zu 

iiben, ebenso abwechselnd mit Rumpfbeugen yor
warts.

94. Marschiren mit Armubungen.
Armschwingen, z. B., auf je zwei oder vier 

Schritte eine Bewegung.
Armstossen, ebenso.
Armstossen yorwarts und Armschwingen seit

warts abwechselnd.
95. Dauerlauf, 3 — 4 Minuten.

T. Sch.
33-40

88

79

6S
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XIX. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 91. Reihungen und Schwenkungen konnen zu gefalliger Kom- 

bination yereinigt werden. Wie das Schwenken fiir sich, so kann auch 
das Reihen fiir sich, in bestimmter Weise festgesetzt — z. B. je ab
wechselnd rechts (1.) Nebenreihen und Yorreihen — hiibsche Ordnungs- 
gebilde entwickeln. Vgl. hienach XXI—XXIV. Ubung 91 zeigt eine Art, 
Reihung und Schwenkung zu verbinden. Dadurch gerade wird auch dem 
Schuler der Unterschied zwisclien den beiden Ubungsformen klar: bei 
dem Reihen hat jeder Einzelne eine selbstandige Bewegung, bei dem 
Schwenken ist die Reihe die Einheit.

Ubung 92. Das Armschwingen geschieht am besten stets vom Abhang 
aus, so dass die Arme je aus der Hoch- und aus der Seithebhalte jedes- 
mal erst in Abhang und dann in die neue Lagę geschwungen werden. 
Ebenso lasst sich mit diesem Kniebeugewechsel das Armschwingen „yor
warts hoch“ und „yorwarts11, oder „yorwarts11 und „seitwarts,, yerbinden.

a. b. Ubg. 91.

Ubung 93. Bei dieser Haltung der Arme ist darauf zu achten, dass 
sie im Beugen sich nicht vom Kopfe entfernen und gestreckt bleiben. 
Das Kniebeugen ist nur langsam auszufiihren, sonst wird das Rumpf
beugen ungenau.

Ubung 94. Diese Kombination mag dann und wann — zur Ab- 
wechslung mehr, ais zu besonderem Nutzen — ausgefiihrt werden. Bei 
der Schwierigkeit, welche das richtige, schone Marschiren auf dieser 
Altersstufe noch findet, ist eine Teilung der Aufmerksamkeit demselben 
keineswegs forderlich. Fiir die Ausfiihrung selbst kann die angegebene 
Form oder die andere angeordnet werden, wobei z. B. auf 8 Schritte 
gewbhnlichen Gang 4 Armbewegungen, jede auf 2 Schritte, folgen; Arm
stossen yorwarts — Armschwingen seitwarts — Armschwingen yorwarts — 
Arme — an u. s. w.

Ubung 95. Der Dauerlauf in der Umzugsbahn oder auf einem Wege 
ist nun genau nach Vorschrift im Laufschritt auszufiihren: Kbrper und 
Beine gestreckt, Kopf auf, Mund geschlossen, Unterarme angezogen, wie 
zum Stoss, leichter Schritt auf den Fussballen. Ubg. 62.
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XX. Lehrstoff und Befehl.
96. Reihung mit Abstandnehmen.

a) Rechts (l.) Nebenreihen mit 1 Schritt Abstand
— Marsch!

b) Links (r.) Hinterreihen — Marsch! —
Front!

c) Rechts (l.) Vorreihen mit 2 (1. 3 etc.)
Schritt Abstand — Marsch!

d) Links (r.) zur Linie — Marsch!
97. Armschwingen und Armstossen in Beuge-Schritt- 

stellung. Arme — an!
a) Ruckschritt l. (r.) mit Kniebeugen r. (I.)

und Armstossen seitw. — Schritt! (1)
b) Kniebeugen l. (r.) mit Armschwingen vorw.

— Beugt! (2)
c) Kniebeugen rechts (l.) mit Armschwingen

seitwarts — Beugt! (3)
d) Grundstellung — Schliesst! (4)
Dieselbe IJbung mit Schreiten riick- und vor- 

wiirts und gegengleicher Arinbewegung.
98. Rumpfbeugen und Kniewippen abwechselnd.

In Grundstellung. Arme vorwarts hoch —Ilebt! (1)
a) Rumpfbeugen eorwarts — Beugt! (2)
b) Tiefe Kniebeuge, Armeseitwarts — Beugt! (3)
c) Grundstellung — Stelit! (4) etc.

99. Hochsprung, Ilochweitsprung.
a) Aus dem Stand, mit geschlossenen Fiissen

— Sprung!
b) Mit Anlauf zum Aufsprung mit geschlossenen

Fiissen — Sprung!
c) Mit Anlauf (2. 3. 4 Schr.) zum Aufsprung

rechts (l.) — Sprung!
d) Ilochweitsprung in ahnlicher Ausfiihrung.

100. Ein Spiel: Schwarzer Mann.
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XX. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
TJbung 96. Das Abstandnehmen ist gleichzeitig mit dem Neben- oder Yor

reihen erst dann yorzunehmen, wenn durch yielfache Ubung die Schiller einige 
Sicherheit in der Stellungnahme erlangt haben. Alsdann ist die Verbindung der 
beiden Ubungen geeignet, die Aufmerksamkeit zu scharfen und Selbstandigkeit in 
die Bewegung der Einzelnen zu bringen. Auch hat sie den Vorteil, dass die 
Offnung des Reihenkórpers zur Vornahme der Freiiibungen schnell erzielt wird. 
Selbstverstandlich gilt dabei der Grundsatz, dass der kiirzeste Weg der beste sei. 
Aus der Linie schreitet der Einzelne direkt der Stelle zu, welche er einzunehmen hat.

12 3 4
1 £ A A A
2 A-"'
3

a

Vb(j. 96.

Ubung 97. Wird die Ubung mit Schreiten vor- und riickwarts gemacht, 
so kann sie folgende Kombination darstellen: a Vorschr. 1., Kniebeugen r., Arm
stossen vorw. b Riickschritt 1., Kniebeugen r., Armschwingen seitw. cVorschr. 1., 
Kniebeugen r., Armschwingen vorw., d Grundstellung; oder: a Riickschritt r., 
Kniebeugen 1., Armst. vorw. b Vorschritt r., Kniebeugen r., Armscliw. seitw., 
c=a (mit Armschwingen vorw.), d Grundstellung.

Ubung 98. Der Ubergang von der Rumpfbeugehaltung zur tiefen Knie- 
beuge ist eine ziemlich anstrengende und schwierige Uebung. Das Seitwarts- 
schwingen der Arme erschwert den sichern Ubergang ; es kann auch durch die 
leichtere Vorhebhalte ersetzt werden.

Ubung 99. Es ist zweckraassig, die Arme in bestimmter Weise mitwirken 
zu lassen bei dem Sprunge, wie dies auch im praktischen Falle stets yorkommt. 
Wir lassen z. B. den Sprung aus dem Stand „mit Bewegung44 so ausfiihren, dass 
auf 1! Grundstellung mit Armheben yorwarts, auf 2! Sprung mit Armschwingen 
riick- und yorwarts erfolgt. Der Niedersprung hat stets auf die Fussballen und 
mit Kniebeugen zu geschehen, womit zugleich die Arme in Yorhebhalte gelangen. 
Strecken zur Grundstellung und „Arme ab44 haben sofort einzutreten.

Ubung 100. Auf einem ebenen, freien Raum von 30—40 m Lange und etwa 
20 m Breite ist dies Fangspiel auszufiihren. Der zum „schwarzen Mann44 Ge- 
wahlte stellt sich auf die eine Langen-Grenze, die iibrigen Spielenden auf die 
entgegengesetzte. Auf den Zuruf des schwarzen Mannes: Fiirchtet Ihr den 
schwarzen Mann? antwortet der Chor: Nein! und alle eilen der entgegengesetzten 
Grenze zu. Der schwarze Mann lauft denselben entgegen und sucht wenigstens 
einen der Fliehenden zu fangen. Trifft er einen mit einem leichten Schlage, 
so ist derselbe ebenfalls ein schwarzer Mann. So wird das Spiel fortgesetzt, bis 
alle Spielenden schwarze Miinner geworden sind; der letzte freie Spieler ist 
jeweilen der schwarze Mann fiir das folgende Spiel. Spielregeln: Kann ein 
schwarzer Mann in 3 Gangen keinen fangen, so wird erabgesetzt; beim Laufen 
darf nicht umgekehrt und die Spielgrenze nicht iiberschritten werden.
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XXI. Ubungsreihe.
101. Ordnungsiibungen der Zweier-Reihe.

a) Neben-, Vor- und Hinterreihen auf Befehl.
b) Dasselbe mit Gehen an Ort verbunden, so 

dass je auf den ersten von 4 Tritten die 
Veriinderung erfolgt.

c) Offnen und Schliessen seitwarts mit Vor- 
wartsgehen.

102. Armiibungen in Grundstellung.
a) Armheben (langsam) und Armschwingen yor

warts, seitwarts, yorwarts hoch, abwechselnd.
b) Armbeugen in der Vor- und Seithebhalte.
c) Armstossen yorwarts und seitwarts.
Die Folgę «, b, c wird mehrmals wiederholt.

103. Schreiten und Schliessen yor- und riickwarts. 
(Hande — an! oder Arme auf dem Rticken ver- 
schrankt.)

a) Schreiten 1. (r.) yorwarts und Schliessen 1. (r.).
b) Schreiten 1. (r.) yorwarts und Schliessen r. (1.).
c) Schreiten 1. (r.) vorwiirts und Schreiten r. (1.) 

yorwarts.
104. Schreiten und Schliessen mit Kniebeugen und 

Armschwingen.
a) Wiederholtes Schreiten riickw. r. (1.) mit 

Kniebeugen 1. (r.) und Armschwingen vorw. 
Schliessen links (riickwarts).

b) Wiederholtes Schreiten 1. (r.) vorw. mit 
Fusswippen rechts (1.) und Armschwingen 
seitwarts.

c) Reihe gegen Reihe: a und b gegengleich 
abwechselnd.

105. Ein Spiel: Fuclis aus dem Loch.

Lehrgang,

17. c

4. 9. 14

24. b
24. c

3. a
8. b
8. c

28. b

3. b



XXI. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Vorbemerkung. Die nachfolgenden vier „Ubungsreihen“ (T. Sch. 

No. 88) haben einen doppelten Zweck: erstens durch cinige Beispiele zu 
zeigen, wie der durchgearbeitete Stoff jeweilen zu verwenden sei zu Ubungs- 
gruppen, zweitens Programme zu bieten fiir gelegentliehe Auffiihrungen. 
Alle vier Reihen sind so angelegt, dass jede Ubung a) fiir sich in mehr- 
maliger Wiederholung — b) in Yerbindung rait der nachststehenden zu 
einer einfachen und mit 2, 3 oder allen andern zu einer zusammen- 
hangenden Kombination geiibt werden kann. Ein vierteiliger Rhythmus 
ist auf diese Ubungen leicht anzulegen.

A. ń *

A. c >

Rechts (l) Nebr. Li;

£> a &
V

ą A ó

\/
A A A

*.s A £ 
'W'

riks (r.) Nebr.
Ubg. 101.

Ubung 101. Diese Ordnungsiibung kann fiir eine grossere Schiiler- 
zahl dadurch zu einem gefalligen Ordnungsgebilde gestaltet werden, dass 
die 2. Halfte der Schuler in einer zweiten Linie (Eront) liinter der ersten 
aufgestellt wird. Die beiden Linien konnen nun die Reihiibungen gleich- 
seitig oder gegengleich ausfiihren. Die letztere Art ist durch das Bild 
oben angedeutet, indem in der ersten (Flanken) Linie rechts, in der zweiten 
links Nebenreihen und vice versa stattfindet. Das Offnen c) bildet den 
Ubergang zu den Freiiibungen.

Ubung 102. Das langsame Armheben ist eine vortreffliche Ubung 
zur wirksamen Betatigung der Armmuskeln. Abwechselnd mit Arm- 
sehwingen wird es am besten geregelt dadurch, dass auf zweimal Arm
schwingen die gleiche Zeit, wie auf einmal Armheben, verwendet wird.

Ubung 103. b und c kann mit Fusswippen des Standbeins ausgefiihrt 
werden, weil auf den Vorscliritt 1. Schliessen r. oder Yorschritt r. erfolgt.

Ubung 104. Z. B. 4 mai Rfickschreiten, dann 4 mai Vorschreiten. 
„Reihen gegen Reihen gegengleich11 heisst: ungerade Reihen links-, gerade 
Reihen rechtsum! Ungerade Reihen Riickschreiten, gerade Reihen Vor- 
schreiten und vice-versa.

Spiel. Yon einer kreisformig abgegrenzten Freistatt aus ve,rfolgt der 
Fuchs, auf einem Beine hinkend, die Mitspielenden, indem er einen der- 
selben mit seinem Plumpsack zu treffen sucht. Der Getroffene wird ais 
neuer Fuchs bis zur Freistatt mit Plumpsackschlagen yerfolgt; dasselbe 
geschieht dem Fuchs, wenn er wahrend des Spiels den erhobenen Fuss 
niederstellt; beidemale rufen die verfolgenden Spieler: „Fuchs ins Loch!“ 
Ruht der Fuchs zu lange aus in seiner Freistatt, so wird er heraus- 
gefordert durch den Zuruf: „Fuchs aus dem Loch!“
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XXII. Ubungsreihe.

106. Ordnungsiibungen der Dreier-Reihe.
a) Neben-, Vor- und Hinterreihen auf Befehl.
b) Wiederholtes r. (1.) Neben- und Vorreihen 

abwechselnd (staffelreihig).
c) Dasselbe mit je 4 Schritten Vorwartsgehen.

107. Schreiten und Schliessen mit Armschwingen, 
Rumpfbeugen.

a) In Grundstellung: Armheben yorwarts (1).
b) Schreiten links vorw., Armschwingen seit

warts (2).
c) Schliessen links, Armschwingen yorwarts. (3)
d) Grundstellung (4). Dasselbe, nach 2—4 

maliger Wiederholung auch rechts schreitend.
e) Rumpfbeugen (Grundstellung, Arme hoch) 

yorwarts.
108. In Grundstellung Armstossen; in Schrittstellung 

Armschwingen mit Arm- und Kniebeugen.
a) Armstossen yorwarts (Grundstellung) (1).
b) Vorschritt links (r.), Armschwingen seit

warts (2).
c) Kniebeugen links und Armbeugen; Strecken 

— Beugen (3 — 6).
<7) Strecken und Armschwingen yorwarts. — 

Grundstellung (7 8).
109. Schreiten mit Armschwingen. Rumpfbeugen.

a) Schreiten 1. (r.) riickwarts, Armschwingen 
o yorwarts (1) — Schreiten 1. (r.) yorwarts,

Armschwingen yorwarts hoch, (2).
b) Rumpfbeugen yorwarts in der Vorscbritt- 

stellung, 2 mai (3—6).
c) = a (7). Grundstellung (8).

110. Ein Spiel: Schlaglauf.

Lehrgang.

36. 46

39

38

24
42

54
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XXII. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 106. Die Ordnungsiibung b ergibt ein gefalliges Bild, indem 

durch fortgesetztes Neben- und Vorreihen nach derselben Riehtung die 
Linie einer Treppe besclirieben wird. Diese Staffelbildung wird genau 
sichtbar, wenn eine Reihe erst nach der andern in Bewegung gesetzt 
wird, so dass die zweite das Nebenreihen ausfiihrt, wahrend die erste 
bereits das Vorreihen vollzieht u. s. f. In beiden Formen kann z. B. 
angeordnet werden, dass je yiermal oder so viel ais Reihen sind, rechts 
Neben- und Vorreihen, dann yiermal links Neben- und Vorreihen auszu
fiihren sei. Bei grosser Schiilerzahl kbnnen hiefiir auch 2 Linien auf- 
gestellt werden mit gegengleicher Bewegung im Reihen, wodurch das 
nachstehende Ordnungsbild entsteht.

d a &

Ą

2. Reihe

Neb. und Vorr. r.

Neb. und Vorr. I.

A

O*

«?. Reihe.
Cbg. 106. b.

Die Ubungen 107, 108, 109 stellen jede fiir sich eine Gruppe dar, die 
mehrmals in den einzelnen Bestandteilen oder ais Ganzes wiederholt werden 
kann. Z. B. a — dlinks schreitend, dann e zweimal; a — d rechts schreitend, 
dann wieder e zweimal u. s. f. Ebenso kbnnen alle in einer Folgę ausgefiihrt 
werden. Die rhythmische Ausfiihrung ist durch Ziffern in Klammer angegeben.

Spiel. Der Schlaglauf ist eine gute Wettubung im Laufen. Die 
Spieler sind mit einem Plumpsack (Tasehentuch mit einem Knopf) yer- 
sehen, oder kbnnen den Scblag auch mit der Hand geben. — Die Lauf- 
bahn ist durch einen meterhohen Stab, der eingesteckt wird, in 2 ungleiche 
Teile geteilt, so dass der eine Teil ungefahr ‘/3, der andere 2/a der ganzen 
Lange misst. Die Spieler yerteilen sich gleichmiissig auf die beiden 
Endpunkte der Bahn. Auf den Stab wird z. B. eine Miitze oder ein Taschen- 
tuch gelegt. Von jeder Partei stellt sich ein Spieler zum Lauf gegen 
den Stab bereit. Derjenige, welcher den nahern Weg zuriickzulegen hat, 
Bucht die Miitze abzunehmen und schnell umzukehren, wahrend der andere 
diesen mit dem Plumpsack (oder der Hand) zu erreichen sueht. Wird 
der Fliehende ereilt, d. h. getroffen, bevor er die Standlinie (das Mai) 
seiner Partei erreicht hat, so ist er gefangen und kommt ais solcher in das 
feindliche Lager. Trifft der Verfolger nicht, so ist er Gefangener der 
andern Partei. Darauf tritt ein neues Paar den Wettlauf an. Das Spiel 
ist yerloren, wenn alle Spieler einer Partei gefangen sind.

Balsiger, Lehrgang des Schulturnens. 5
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XXIII. Ubungsreihe.
Lehrgang.

111. Ordnungsiibungen der Vierer-Reihen. 81
a) Schwenkung. (Hande zur Kette.)
b) Schwenken abwechselnd mit 4 Schritt Vorwarts-

gehen, z. B. 1) alle Reihen r., 2) alle 1. Schwenken.
c) Óffnen der Reihen durch Seitwiirtsgehen.

112. Schreiten und Schliessen seitwarts; Rumpfdrehen,
Kniebeugen mit Armheben und Armschwingen.

a) Schreiten links (r.) seitwarts, Schliessen links (r.) 
(Hande — an).

V) Rumpfdrehen in Grundstellung (Arme seitwarts 
gehoben) 1. und r.

c) Kniebeugen in Seitschrittstellung 1. (r.) mit Arm
schwingen hoch.

d) Rumpfbeugen seitw. 1. u. r. in Seitschrittstellung.
113. Knieheben und Spreizen. Fusswippen, Hiipfen.

a) (Hande — an !) Spreizen 1. (r.) yorwarts, seitwarts.
o) Knieheben 1. (r.) vorw., Beinstreeken, Knieheben, 

Strecken.
c) Dieselbe Ubung (b) mit Armstossen vorw. und 

Armschwingen seitwarts.
d) Hiipfen mit 1/4 Drehung, yorausgehend je 1 mai 

Fusswippen, event. das Fusswippen mit Arm
schwingen seitw. oder yorw., das Hiipfen mit 
Armschwingen hoch.

114. Kniebeugen in Yorschrittstellung mit Armschwingen; 
Rumpfbeugen.

a) Vorschr. 1. (r.) mit Kniebeugen rechts (1.) und 
Armheben yorwarts.

b) Beugewechsel, Armschwingen seitwarts.
c) Rechts (1.) um (Seitschrittstellung) und Arme 

hoch: Rumpfbeugen schrag yorw. 1. (r.).
115. Ein Spiel. Der Treibball.

*) Die Gesetze bei diesem Spiele sind:
1. Der Balltreiber darf sein Geschaft nur mit dem Stock ver- 

sehen und weder Hand noch Fuss benutzen.
2. Die Gegner des Balitreibers diirfen ihre Lochcr nicht etwa

mit dem Fusse zudecken. (Niggeler, Turnschule.)
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XXIII. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Ubung 111. Das Schwenken in Viererreihen ist eine ebenso einfaclie ais 

hiibsche Ordnungsiibung fiir eine gróssere Zahl Turnender. Fig. a zeigt die 
einfaclie ’/4 Schwenkung, je auf Kommando, oder auch mit Gehen an Ort ver- 
bunden, auszufiihren. Fig. b zeigt dieselbe Ubung mit Vorwartsgehen, z. B. mit 
4 Schritten, verbunden. Die Schwenkung selbst erfordert auch 4 Schritte. Sind 
die Turner in 2 Linien aufgestellt, so lassen sich nach dem angedeuteten Bei
spiele auch symmetrische Figuren bilden: In der ersten Linie wird rechts, in der 
zweiten links gescliwenkt.

rech ts

i t dLł 4—L 

kl-V
links

Ubg. 111.

Ubung 112. 113. 114 sind wie in den vorigen Ubungsreihen zu behandeln. 
112 kann in der angegebenen Reihenfolge (2mal jede Ubung) dargestellt, oder 
es konnen ab, cd — ac, bd — fiir sich geiibt werden. Ebenso yerhalt es sich 
mit 113. 114. In Ubung 114 ist c) eine Anwendung der Ubung 89 der T.-Sch. 
(Yorschritt und 1/4 Drehung).

Spiel. Die Spielgesellschaft kann aus 6 bis 20 Personen bestehen. Jeder 
versieht sich mit einem etwa drei Fuss langen Stocke. In der Mitte des Platzes 
wird ein Loch von der Grósse eines Kopfes in den Boden gemacht, und im Kreise 
um dasselbe, zwei bis drei Schritte Abstand von einander, werden kleinere Lócher 
angebracht, und zwar immer eins weniger ais Spieler vorhanden sind. Nun wird 
der Balltreiber (Geier) bestimmt, was so zugeht: Alle halten ihre Stabe in das 
Mittelloch und der Spielordner zahlt: „Eins! Zwei! Drei!u Auf Drei! sucht 
jeder seinen Stock so schnell ais móglich in eines der kleinen Lócher zu setzen, 
und wer bei dieser Beschlagnahme der kleinen Lócher leer ausgeht, ist Ball
treiber. Dieser muss nun bemiiht sein, den Bali mit seinem Stocke in den Kreis 
zu treiben und ihn in das Mittelloch zu rollen. Die Aufgabe der Ubrigen ist, 
dies zu verhindern, indem jeder, wenn der Bali in seine Nahe kommt, denselben 
durch einen kraftigen Schlag wieder hinaus treibt. Dabei muss aber jeder auf 
der Hut sein, dass der Balltreiber seinen Stab nicht in eines der verlassenen 
Lócher steckt, wahrend nach dem Balie geschlagen wird. Wer dadurch sein 
Loch verliert, iibernimmt die Rolle des Balltreibers. Wenn es dem Balltreiber 
gelingt, den Bali in das Mittelloch zu bringen, so rufen Alle laut: „Wechselt!“ 
und jeder muss sein bisheriges Loch verlassen und ein neues zu erhaschen 
suchen. Auch der bisherige Balltreiber sucht eines zu erhalten, und wer dabei 
leer ausgeht, ist der neue Balltreiber.
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XXIV. Ubungsreihe.
116. Ordnungsiibungen.

a) Nebenreihen der Vierer-Reihe, 1. (in der ersten 
Linie) r. (in der zweiten Linie).

b) Schwenken (ohne Fassung), abwechselnd mit 
Vorswartsschreiten und 4 Tritt an Ort, 4 mai.

c) Abstandnehmen der Reihenglieder, 1 Schritt nach 
innen. Ausfiihrung der Freiiibungen 117 — 119.

d) Nach Ausfiihrung der Freiiibungen: Schliessen 
auf die aussern Fiihrer und Hinterreihen, event. 
kann hier b) wiederholt oder mit Schwenken 
„nach aussen“ ausgefiihrt werden.

117. Kniebeugen in Vorschrittstellung mit Armstossen, 
Rumpfbeugen seitwarts.

a) Vorschritt 1. (r.) mit Kniebeugen r. (1.) und Arm
stossen yorwarts.

b) Kniebeugen 1. (r.), Armstossen seitwarts.
c) i/i Dr. rechts (1.), Arme yorwarts hoch: Rumpf

beugen seitwarts 1. (r.), event. mit Kniebeugenl. (r.).
d) Grundstellung.

118. Armbeugen; Rumpfbeugen.
a) In Grundstellung: Armbeugen in der Vor- und 

Seithebhalte.
b) In Seitschrittstellung (Arme hoch) : Rumpfbeugen 

yorwarts.
119. Kniewippen, Armschwingen und Armstossen.

a) In Grundstellung: Armstossen vorw. und Arm
schwingen seitw.

b) In Kniebeugstellung: Armstossen seitw. und Arm
stossen yorw.

c) In Grundstellung: Armschwingen vorw. hoch.
d) — Folgę a. b. c.
e) = „ 119. 117. — 117. 118. 119. —

120. Ein Spiel: Tag und Naclit.
* Bei diesem Spiel sind folgende Gesetze zu beobachten: 1. Beim 

Aufwerfen der Soheibe ist strenge darauf zu halten, dass sich niemand 
umsieht, um zu erfahren, welche Seite oben liegt; erst wenn der 
Spielordner ruft: „Tay!“ oder „Nacht!“ soli der Lauf beginnen. 
2. Die Partei, welche die andere yerfolgt, soli dieser nur nachsetzen 
und nicht etwa sofort nach dem Freiplatze laufen, um ihn zu versperren.

(Niggeler, Turnschule.)

Lehrgang.
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XXIV. Bemerkungen zur Ausfiihrung.
Lbuńg 116. Zu einer Auffiihrung eignet sich diese Ordnungsiibung ganz 

gut, weil sie eine Abwechslung bietet, die fiir die Ubenden leicht zu behalten ist. 
Es sei angenommen, dass die Turnenden in 2 einfachen Frontlinien, mit einem 
Abstand von 16 Schritt, die 2. hinter der 1., aufgestellt seien. Nachdem „rechts — 
um!“ gemacht worden ist, beginnt die Ubung mit 4 Tritt an Ort, dann in 4 Zeiten 
Nebenreihen nach aussen, 4 Tr. a. O., dann 4 Schr. yorwarts, 4 Tr. a. O. und 
Schwenken - a. O. — vorw. — a. O. — Schwenken etc. Nach 4malg. Schw. 
ist Stellung a) wieder erreicht; es folgt c) Aufstellung zum gebffneten R. K. 
behufs Ausfiihrung der Freiiibungen. Nach Schluss derselben erfolgt Aufschliesscn 
der Reihenglieder auf die aussern Fiihrer (=a) u. Ubg. d.

Ubg. 116.

Ubungen 117. 118. 119 bediirfen einer naheren Erlauterung nicht mehr, 
nachdem die beziiglichen Bemerkungen zu den friiheren Ubungsrcihen gemacht 
worden sind.

Nachschrift. Selbstverstandlich sind die vier vorstehenden Ubungsrcihen 
XXI, XXII, XXIII, XXIV in keiner Weise Vorschrift, sondern wollen nur bei- 
spielsu-eise geeignete Stoffgruppen bieten, die in beliebiger Weise anders kom- 
binirt und rhythmisirt werden mógen. Leitende Grundsatze seien: 1) Allseitige 
Betiitigung des Kbrpers in zweckgemiissem Wechsel. 2) Stramme Arbeit auch 
in der einfachsten Bewegung. 3) Je grbsser die Turnerschar, desto einfacher 
sei der Stoff!

Spiel. Die Spielschar wird in zwei gleiche Parteien geteilt, welche sich 
10 bis 15 Schritte von einander in zwei Linien, Riicken gegen Riicken, aufstellen. 
Die eine Halfte ist die Tag- und die andere die Nachtpartei. Etwa 30 bis 40 
Schritte vor jeder Partei befindet sich ein Freiplatz, und zwar so, dass der, 
welcher vor der Tagpartei liegt, der Nachtpartei und der, welcher vor der Nacht
partei liegt, der Tagpartei gehórt. Der Lehrer oder einer der Spielkameraden 
tritt zwischen die beiden Linien und hat eine hólzerne Scheibe, die auf der einen 
Seite weiss nnd auf der andern schwarz ist, jene heisst Tag und diese Naclit. 
Nun wird die Scheibe in die Hohe geworfen; liegt „Tag“ oben, so ergreift die 
Nachtpartei die Flucht nach ihrem Freiplatz und wird von der Tagpartei verfolgt. 
Wer sich erwischen lasst, ist matt, und darf nicht mehr mitspielen. Diejenige 
Partei, welche zuerst aufgerieben ist, hat die Partie verloren. 

O
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b) Fremdsprachlicher Unterriclit.
1. Frauzósiscli.

Baumgartner, Andreas, Lehrbuch der Franzósischen Sprache.
In grauem Original-Leineneinband. Fr. 2. 25

* jt * Dieses vielorts obligatorisch eingefiihrte Lehrmittel findet seiner 
rasch zu praktischen Resultaten fiihrenden Methode wegen uberall die 
hóchste Anerkennung.

* Dieses vorziigliche Lehrbuch bezweckt, den franzósischen Sprach- 
unterricht an lateinlosen Realschulen so zu gestalten, dass er in Bezug 
auf Gymnastik des Geistes Ersatz bietet fur den ausfallenden Unterricht 
des Lateinischen.
Im Anschluss an das Elementarbuch der franzósischen Sprache 

von Luppe-Ottens erschien:
Ottens, J., Franzósische Schulgrammatik. Neubearbeitung der

5. Aufl. der franzós. Schulgrammatik von Professor K. Keller. 
Geb. " Fr. 2. 40

®. linglisch.
Baumgartner, Andreas, Lelirgang der englischen Sprache.

1. Theil. Fr. 1. 80
II. Theil. Fr. 2. —

* Der Verfasser befolgte bei seiner Arbeit folgende Grundsatze: 
zusammenhangende methodische Stiicke gleich von Anfang an, viel eng-

— — Franzósische Elementargrammatik. Fr. —. 75
* v. Treffliche Beigabe zum „Lehrbuch neben welchem diese Gram- 

matik in besondern Stunden unter Riickweisung auf das praktische Durch- 
genommene behandelt werden kann.

— — Lese- und Uebungsbuch fiir die Mittelstufe des franzósischen
Unterrichtes. Fr. 1. 20

— — Franzosisehes Uebersetzungsbuch. Fr. —. 60
* % * Es eignet sich diese Aufgabensammlung vorziiglich zur Wieder

holung der Grammatik, im Anschluss an des Yerfassers Franzósische 
Elementargrammatik.

Britt-Hohl, G., Vocabulaire zum Elementarbuch von Karl Keller. 
Fr. —. 60

Keller, K., Franzosisehes Elementarbuch. II. Theil 1. Fr. 2. — 
II. Theil 2./3. Fr. 2. — 

Keller, Karl, Prof., Systematische franzósische Sprechiibungen fiir 
die mittlern Stufen des franzósischen Sprachunterriclits in 
deutschen Schulen. 1. Aufl. Reduzirter Preis Fr. —. 50

2. Aufl. Fr. 1. 50 
— — Franzósische Sprachschule, enthaltend Stoff zu franzósischen 

Lese-, Sprech- und Schreibiibungen fiir die zweite Stufe des 
franzósischen Sprachunterrichtes in deutschen Schulen Fr. 2. 50 

Łuppe, Gust, und Dr. Ottens, Jul., Professoren in Kieł. Ele
mentargrammatik der franzósischen Sprache fiir Oberrealschulen, 
Realschulen und yerwandte Anstalten. I. Theil. Fr. 1. 50

II. Theil. Fr. 1. 80
Fr. 2. —III. Theil.
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lisches, wenig deutsches Uebungsmaterial, viel Praxis, wenig Theorie, 
wodurch rasche Fortschritte gesichert sind.

Klein, Th. H., Dr., Englische Diktiriibungen Fiir den Gebraucli 
in Schulen und beim Privatunterrichte. Fr. 2. —

3. Italieniscli.
Daverio, Luigi Ercole, Scelta, di prose italiane ad uso della 

studiosa gioventu. 2 edizione riv. ed ampl. da G. E. Wolf. 
Fr. 4. 35.

Lardelli, Letture scelte ad uso degli Studiosi della Lingua italiana 
Fr. 3. —

* _y. * Methodisch geordneter Lesestoff, der neben jeder Grammatik 
zweckmassige Verwendung findet.

* y. * Ein trotz seiner Pragnanz den Stoff vollkoinmen erledigendes, 
hbchst eigenartiges Buchlein.

Orelli, G. G., Saggi d’eloquenza italiana, scelti per uso del Liceo 
cantonale de’ Grigioni. Fr. 1. 50

Geist, C. W., Lehrbuch der italienischen Sprache mit kurzem 
Vorkursus. Broch Fr. 5. —

* %*“ Zur nutzbringenden Verwendung ist eine gewisse sprachliche 
Yorbiidung nothwendig, weshalb namentlich jene Schuler und Schiilerinnen 
nach diesem Buche greifen werden, welche wenigstens schon einen 
franzosischen Unterricht genossen haben. Wer lateinische Grammatik 
kennt, dem wird dieses Lehrbuch ebenfalls willkommen sein, wie Jedem, 
welcher die italienische Sprache wissenschaftlich zu erfassen wiinscht.

I. Kliatoromanisch.
Andeer, P. J., Rhaetoromanische Elementargrammatik mit be- 

sonderer Beriicksichtigung des ladinischen Dialektes im Unter- 
engadin. Fr. 2. 80

Conradi, M., Taschenworterbuch der romanisch-deutschen Sprache.
2 Theile. Romanisch-Deutsch und Deutsch-Romaniseh Fr. 5. 40

5. Franzosisch-Deutscli.
Keller, Karl, Grammaire allemande. 2. edition. Fr. 3. —

* s Cette Grammaire excellente est beaucoup appreciee dans les 
ecoles superieures de la Suisse franęaise et de la France.

G. Italienisch-Deutsch.
Gafflno, F., Grammatica teorieo-pratica della lingua tedesca.

1° Corso in grauem Original-Leineneinband Fr. 3. 50 
11° Corso id. Fr. 3. —

* % * Questa grammatica e elaborata seconde il programma ministeriale 
per le scuole tecniche del Regno d’Italia.

c) Geschichte mul Heimatkunde.
Von Arx, F., Illustrirte Schweizergeschichte fiir Schule und Haus.

Prachtausgabe, geb. Fr. 6. —
Schbne Ausgabe, steif broch. Fr. 5. —
Schiilerausgabe, cart. Fr. 3. 50.
Selir elegante Einbanddecken a Fr. 1. 10

Bollinger, H., Militargeographie der Schweiz. 2. Aufl. Fr. 2. 50 
Goetz, W., Dr., Kleine Schweizergeschichte. Fr. —. 50
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Kalin, E., Der Schweizerrekrut. Leitfaden fiir Fortbildungsschulen. 

Fr. — 60.
Kalin, E., Ausgabe mit kolorirter Schweizerkarte. Fr. 1. 20.

* -;sVorziigliclies Hiilfsmittel zur Iłcpetition dessen, was iiber vater- 
landisclie Geschichte und iiber Heimatkunde in der Volksschule durch- 
genonimen wurde. Es entliiilt der Rekrut auch Uebungsmaterial zu ge- 
schaftlichen Aufsatzen und zu praktischer Rechnung.

Schneebeli, J. J., Verfassungskunde in elementarer Form fiir 
schweizerische Fortbildungsschulen. 2. Aufl. Fr. —. 80

* % ■- Dieses Biichlein macht es sich zur Aufgabe, in unterhaltender 
Form und anschaulicher Weise vorgeriicktere Schiiler und angehende 
Burger mit unsern kantonalen und eidgenossischen Staatseinrichtungen 
bekannt zu machem

Strickler, Joh., Dr., Lehrbuch der Schweizergeschichte. Zugleich 
vaterlandisches Lesebuch fiir alle Stande. 2. Aufl. Fr. 4. —

— — Geschichte der Gemeinde Horgen, nebst Hirzel und Ober- 
rieden. Festgabe zur hundertjahrigen Kirchweihfeier. 1883.

Fr. 8. —
* .y.Im Interesse wahrer geschichtlicher Bildung halt sich der Ver- 

fasser obiger Geschichtsbiicher streng an die geschichtliche Forschung 
und dereń Resultate.

Wanderbilder, Europaische, ais Hiilfsmittel beim geographischen 
Unterricht. Kataloge gratis.

* * Die allbekannten Biichlein zeichnen sich aus durch guten Test 
und eine Fiille von vortrefflichen Illustrationen, welche beim geographischen 
und geschichtlichen Unterrićhte beniitzt werden konnen.

d) Rechnen, Geometrie und Naturkunde.
Barlocher, V., Zinseszins-, Renten-, Anleihen- und Obligationen- 

Rechnung. Mit 5 Tafeln von Fedor Thoman. Brochirt Fr. 15. — 
Bronner, C., Hiilfstabellen fiir Multiplikation und Division bei 

den Rechnungen fiir das Verkehrsleben. Nebst Anwendungs- 
erlauterung. Fr. 1. ■—

Hofmeister, R. H., Leitfaden der Physik, mit 153 in den Text 
eingedruckten Holzschnitten. 4. Aufl. Fr. 4. —

Huber, H., Aufgabensammlung fur den geometrischen Unterricht 
in Ergiinzungs- und Fortbildungsschulen.

I. Heft (fiir das 4. Schuljahr) Fr. —. 20
II. r> •n r 5. n Fr. -. 20

III. •n •n » 6. T) Fr. -. 20
IV. n r> n 7. Fr. -. 25
V. r> •n 8. Fr. -. 25

— — Resultate dazu Fr. -. 60
Kenngott, Ad., Dr., Prof., Tabellarischer Leitfaden der Mineralogie 

zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbststudium.
Fr. 5. — 

Marti, C., Sekundarlehrer, Rechnungsbeispiele aus der Bruchlehre,
I. Kreis. 2. AufL.broch. Fr. —. 25

-------II. „ 3. „ Fr. —. 35
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Raabe, J. L., Die Differential- und Integralrechnung. Fr. 30. — 
Riiegg, H. R., Prof., 600 geometrische Aufgaben. Fiir schweiz.

Volksschulen gesammelt. Fr. —. 60
— — Schliissel zu den 600 Aufgaben fiir schweizerische Volks-

schulen. Fr. —. 60
Staedeler, G., Dr. Prof., Leitfaden fur die qualitativ-chemische 

Analyse anorganischer Korper. Mit einem Holzsehnitt und einer 
Spektraltafel. 8. Aufl. Neu durchgesehen und erganzt von 
Dr. Hermann Kolbe, w. Professor der Chemie an der Uni- 
versitat Leipzig. Fr. 2. —

Wandtafeln fiir den naturgeschichtlichen Anschauungsunter- 
richt unter Mitwirkung von Dr. F. Steindachner, Director 
des k. k. zoologischen Hofcabinetes, und der Custoden dieses 
Cabinetes; A. v. Pelzeln, A. Rogenhofer, Prof. Dr. Fr. 
Brauer und Dr. H. Krauss fiir die I. Abtheilung: Zoologie; 
Dr. A. Kerner, Ritter von Marilaun, Professor und Direktor 
des botanischen Gartens fur die II. Abtheilung: Botanik; 
Christian Lippert, k. k. Ministerialrath im Ackerbaumini- 
sterium fiir die III. Abtheilung: Baume.

* * * Das Werk umfasst heute 13 Lieferungen a 5 Blatt (65 Blatt) 
Zoologie (complet), 3 Lieferungen a 5 Blatt (15 Blatt) Botanik (complet) 
und bis jetzt 2 Lieferungen a 5 Blatt und 2 Blatt (12 Blatt) Baume. Die 
Abtheilung wird fortgesetzt.

Sammtliche Objecte sind in yollendetem Farbendruck nach Naturauf- 
nahmen ausgefiihrt und wurden die Originale von den Kiinstlern Th. F. 
Zimmermann, Th. Breituńser, A. Hasenhut, Heinrich C. Schubert und Ed. 
Konopicky fur Zoologie, Anton Hartinger senior fiir Botanik gemalt; Jo- 
hann Kautsky senior yollendet die Abtheilung Baume.

Alle bisher erschienenen Lieferungen erhielten die Approbation des 
holien k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht.

Der Preis einer jeden Lieferung a 5 Blatt (je 84 Centimeter hoch, 64 
Centimeter breit) betragt Fr. 10. —.

Ein einzelnes Blatt kostet Fr. 2. 50. — Bei Bezug von filnf Blatt auf 
ein Mai (nach freier Wahl) wird gleichfalls nur der Preis einer Lieferung, 
Fr. 10. —, in Ansatz gebracht.
Das Unternehmen ist gegen jede Art von Naclibildung gesetz- 

lich geschiitzt. — Die Emballage wird berechnet!
Ein Verzeichniss mit sieben Abbildungen von Figuren, die auf den Ori- 

ginalen sechs Mai so gross in Yollendetem Farbendruck ausgefiihrt sind, 
senden wir auf Verlangen an Jedermann gratis und franko.

e) Kalligrapliie.
Anleitung fur den Schreibunterricht. Von einem bernischen

Lehrer. 60 Seiten Text mit 20 Tafeln. Fr. 2. —
Franke, Emil, Neue Schriftvorlagen fiir Industrie und Ilandwerk.

Federzeichnungen. 4 Hefte a 24 Blatt, pro Heft Fr. 2. —
— — Neue Initialen. 12 Hefte a 12 Blatt in mehrfachem Farben

druck, pro Heft Fr. 1. 80
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30 Vorlegeblatter, enthaltend Stammbuchverse zupi Schon 
schreiben. In Cartonmappe. Fr. 1. 8(

Musteralphabete verschiedener Schriftgattungen. 2. Aufl. Fr. 1. — | 
Steidinger, J., Moderno Titelschriften liir Techniker und technische 

Schulen. 2. AuH. Fr. 3. —

Grundformen der Schreinerei Fr. —. 35
Grundformen fur Maurer und Zimmerleute Fr. —. 35 
Satzformen der Flachornamente Fr. 35

f) Zeiclineu.
Graberg, Friedr., 10 Wandtafeln fiir' den ersten Unterricht im

Freihandzeichnen. Fr. 2. —
— — Gewerbliche Massformen. Fr. 2. —
— — Das Werkzeichnen fiir Fortbildungsschulen und zum Selbst-

unterricht.
I. Heft.

H. „ 
III- „

Hauselmann, J., KI. FarbenlebH? fiir Volks- u. kunstgewerbliche 
Fortbildungsschulen. Mrt/Ffirbentaf. u. 3 Holzschn. Fr. 1. 60

— — Anleitung zum Studiiim der dekorativen Kiinste. Ein Hancl-
buch fur Zeichenlehrer und Schiller hóherer Unterrichtsanstalten. 
Mit 296 Illustrationen. Fr. 5. 50

In elegantem Einband. Fr. 7. 50
— — Popul. Farbenlehre mit 8 Beilagen in Farbendruck. Fr. 5. —■
— — Die Stilarten des Ornaments in verschiedenen Kunstepochen.

2. Aufl. 36 Tafeln. Fr. 6. —
— — Moderne JSeichenschule. Methodisch geordnetes Vorlagen-

werk fiir VÓłksschulen, Mittelschulen und kunstgewerbliche 
L-hranstalten. 6 Hefte a je 20 Tafeln, von denen die meisten 

r- olithographie ansgeffihrt sind.
nte. Fr. 4. — 
nte.
he Flachorna-

• Fr. 6. — 
en Ornaments. 

Fr. 6. — 
chiedener Stil- 

Fr. 6. - 
rten. Fr. 6. —

1. 
II. 

III.

IV.

V.

■n

Biblioteka Gl AWF w Kiakowie

1800051600

Fr. 6. -

O 
*

n

VI.


