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Bericht des Ouratoriums.

In dem Triennium, iiber welches zu berichten wir uns beehren,

hat das unserer Obsorge anvertraute Institut in mehrfacher Hinsicht

eine Enveiterung, in alien seinen Bestrebungen eine wesentliche For-

derung erfahren.

Die Zahl der Zoglinge hat sich von 22 auf 28 vermehrt, der
Lehrkorper wurde vervollstandigt, und wir konnen mit Genugthuung
aussprechen, dass das Institut klar vorgezeichneten Zielen sicher

zustrebt.

Als die Zahl der Zoglinge auf 25 gestiegen war, sahen wir uns
genotigt, neue Lehrkrafte zu gewinnen.

Zum Lehrer der Elementarklasse und des Gesanges wurde Herr
Heinrich Rotter bestellt; derselbe musste jedoch nach einer halb-

jahrigen Thatigkeit unsere Anstalt verlassen, um seiner Militarpflicht

zu geniigen
;
an seine Stelle trat Herr Franz Schoberle, ein her-

vorragender Schuler aus der k. k. Lehrerbildungsanstalt, welcher
schon nach kurzer Wirksamkeit den Beweis lieferte, dass wir in ihm
einen guten, pflichteifrigen Lehrer und Erzieher gewonnen haben.

Die gesteigerten Anforderungen, welche das Institut nun an seine
Lehrer stellt, erlaubten es ferner nicht, dass der literarische und der
Musikunterricht in einer Hand vereinigt sei; daher wir fiir die Musik
eine besondere Kraft zu gewinnen strebten und dieselbe auch in der
I erson des Herrn Hermann Satory, Mitglied des k. k. Hofopern-
orchesters, fanden. In wochentlich 1 0 Stunden unterrichtet Herr Satory
seit einem Jahre unsere Zoglinge in Klavier und Violine mit Eifer
und Verstandnis.

Auch der rasche Aufschwung, welchen der Idandwerksunterricht
in unserer WerkstStte nahm, machte es nothwendig, unserem bis-

herigen bewahrten erkmeister, Herrn Josef Ilolzmann, einen
zweiten Lehrer zur Seite zu stellen. Auch hier war unsere Wahl eine
gliickliche, denn unter der Leitung des Korbflechtmeisters und tech-
nischen Lehrers am k. k. Blinden-Institute, Herrn Karl Schmidt,
machen unsere Zoglinge erfreuliche Fortschritte.

Mit der Anstellung der genannten Lehrkrafte und einer ent-
sprechenden V ermehrung der Lehrmittel waren nun die wichtigsten

1
*



Bedingungen fiir die Entwicklung unseres Institutes erftil It, in welchem

wahrend der Zeit, welohe dieser Bericht umfasst, 28. Zdglinge

Knaben und 10 M&dchen — Unterricht und Erziehung genosseiL

Der jiingste unserer Zoglinge ziihlt 8, der alteste 19 Jahre.

Mach dem Vaterlande vertheilt, sind 7 Zoglinge aus Galizien,

6 aus Ungarn, 4 aus Bohmen, 4 aus Mahren, 4 aus Wien, 1 aus

Niederosterreich, 1 aus Croatien, 1 aus Russland.

Von einem Lehrer aus Mahren sind 3 blinde Kinder in unserein

Institute, vvelche alle befahigt sind
;
von einer Familie aus Ungarn

warden ebenfalls 3 Kinder in unser Institut aufgenominen, diese waren

* Die normale Schulzeit 1st fUr einen ZOgling die von seinem 8. bis 16. Le-

bensjahre, doch Uann dieselbe aueh bis zum 20. Lebensjahre verlangert werdan. und

das Curatorium hat bisher nocb nicht Veranlassung gehabt, einem Zoglinge diese Be-

giinstigung zu versagen.

Die Namen der Zoglinge sind:

Knaben.
Appelbaum Hermann 13 Jahre alt aus Dolina in Galizien.

Greipl Josef It „ Krcuzstetten in Nied.-Oesterreich.

Hasterlik Heinrich 15 „ Slatina in Bohmen.

Herz Josef 8 , Gross-Mofin in BBhmen.

Hornuug Bernhard 12 '

„ Oswiecim in Galizien.

Kalmus Loo 9 n Tartakow in Galizien.

Kaszkowsky Gustav .. 8 „ Jaslo in Galizien.

Kuh Emanuel 10 „ Lemberg in Galizien.

Lichtenfeld Max 9 „ St. Petersburg in Russland.

LOwensohn Horatins 14 „ AVradist in Ungarn.

Lustig Albert 19 „ Sierowitz in Bohmen.

Pick Adolf 16 n Tarnopol in Galizien.

Reichmann Jakob 14 „ Zala-Egerszegh in Ungarn.

Samek Moriz 14 „ Boskowitz in Mahren.

Storch Salomon 11 n Wien.

Schwarz Ludwig 14 v Wien.

Schmul Jakob 17 „ Boskowitz in Mahren.

Werner Sigmund 13 '* „ Botoiva in Croatien.

M a i o b e n.

Deutsch Katliarina 13 Jahre alt aus Steinamanger in Ungarn.

Deutsch Lotti 10 „ Steinamanger in Ungarn.

Deutsch Regine 9 „ Steinamanger in Ungarn.

Leser Jetti 13 „ Tarnow in Galizien.

Storch Cilie 13 „ Boskowitz in Mahren.

Storch Jenny 8 „ Boskowitz in Mahren.

Schmul Wilhelmine 18 „ Wien.

Tans Rosa. 11 * Roschiudol in Ungarn.

Wassermann Amalia 18 „ Gross-Kojkowetz in Bohmen
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jedoch kriinklicli und geistig zuriickgeblieben, imd nur die hochst be-

dauernswerte Lage ihrer Eltern veranlasste uns, einen Versuch mit

der Erziehung dieser ungliicklichen Geschopfe zu machen. In ihrer

geistigen Entwicklung trat wol bald ein merklicher Fortscbritt ein
;

den Gesundheitszustand der zwei alteren Geschwister jedoch zu ver-

bessern, gelang trotz der sorgfaltigsten Behandlung und Pflege nicht.

Am 30. Marz 1876 erloste der Tod die alteste dieser 3 Schwestern

von ihrem Leiden, die zvveite musste wegen zunehmender Krfinklichkeit

ihren Eltern wieder iibergeben werden. Das jiingste dieser Kinder

erfreut sich einer bliihenden Gesundheit und zahlt zu den fleissigsten

und befahigtesten Schiilerinen unseres Hauses.

Eine hochgestellte Eamilie iibersiedelte auf die Hobe Warte, um
ibr einziges blindes Kind in unserem Institute als externe. Schtilerin

unterrichten zu lassen und ist von dem iiberraschenden Lebrerfolg

hochst befriedigt.

Am 24. Mai 1877 hatte die alteste Scbiilerin unseres Institutes

ihr 20. Lebensjalir erreicht und musste statutengemass die Anstalt

verlassen. In dieser fiir sie so hochernsten Stunde, wo sie einen eigenen

Erwerb beginnen sollte, bekam sie nebst freundlichen Ermahnungen

unseres geehrten Vorsitzenden die erste Unterstiitzung aus dem Fonds

ftir austretende Zoglinge in der Form, dass ihr ein Rouleauxwebstubl

sammt Werkzeug und Zugehor gekauft, Arbeitsmateriale und Wohnung
fur 3 Monate gezahlt und ein Gebetbuch, sowie die anderen Lehr-

biicher in Blindenscbrift eingehandigt wurde.

Auch fiir das Institut war dieser Fall von hober Bedeutung,

sollte er doch zunacbst erproben, in wie weit die grosse Aufgabe der

Blindenerziehung in diesem Falle erreicht wurde. Wenn bedacht wird,

dass gerade diese Blinde nur geringere Fahigkeiten besitzt, dass sie

wohl vor Eroffnung unseres Institutes durch unseren Verein einigc

Zeit als Externe im k. k. Blinden * Ei’ziehungsinstitute unterrichtet

wurde, in unserem Institute selbst aber nur 4 Jahre verweilen konnte, nun

in einer sehr ungiinstigen Umgebung lebt, so muss es als hochst

befriedigend bezeichnet werden, dass dieselbe in der Zeit von Ende
August 1877 bis Mitte Marz 1878 fl. 165.67 eingenommen und nacli

Abzug der Materialkosten in 7 Monaten fl. 137.67 verdient hat. Ihr

in unserem Institute erworbenes Sparkassabuch mit fl. 140.61 lcr. ist

bisher unangetastet.

Unser Institut strebt als sein Ziel an, seinen Zoglingen eine

religibssittliche Erziehung bei strenger Beobachtung der rituellen

Formen und Gebrauche, und eine griindliche Schulbildung zu geben,

und sie durch Arbeit erwerbsfaliig zu machen.



Die Methode, dies zu erlangen, beruht, den b ortschritten dei

modernen Piidagogik entsprechcnd, auf den Prinzipien der Anschanung

und der Darstellung, und wird in einer langeren Auseinandersetzung

aus der Feder unseres Institutsdirektors Herrn Heller unserem

Jaliresberichte beigefiigt werden.

Durch die Einfiihrung einer von der gewohnlichen Blindenunter-

richtsmethode in vielen Stiicken verschiedenen Art zu lehren, gestaltet

sicli somit unser Institut auch zu einem b aktor fiir die Ausbildung

einer zeitgcmiissen, wissenschaftlioh begriindeten Blindenpjidagogik.

Unser Director besuchte den II. Blindenlehrer-Kongress zu

Dresden und nabra daselbst an den Debatten den regsten Antheil.

Sein fur diesen Kongress bestimmter Vortrag: „Das Prinzip der

U n m i 1 1 e 1 b a r k e i t i n der Blindensehule u wurde im Kon-

gress-Bericht abgedruckt und hat mehrfache Anerkennung erfahren.

Der Unterricht, welcher unseren Ztiglingen in einer oberen und

einer unteren Abtheilung ertlieilt wird, zerfallt in einen literarischen,

rausikalischen und technischen Theil.

Die Gegenstande des 1 i t e r a r i s c b e n Unterrichtes sind : Beli-

gionsleln'e
,

biblische Geschichte, Ebraiscb-Lesen und Uebei’setzen,

Deutsche Sprache, Rechnen, geometrische Formenlehre, Erd- und

Naturkunde, Geschichte, mtindlicher und schriftlicher Gedankenaus-

druck, Zeichnen, Modelliren, Uebung der Sinne.

Der musikalische Unterricht hat Gesang, Klavier- und

Violinspiel zura Gegenstande. An dem Gesangunten-ichte nehmen alle

Schuler Theil, 5 Zoglinge ei-halten Clavier-, 5 Violinuntei-richt. Den

blinden Ivindern soli die Tonkunst einen reinen Genuss gewahren,

ein Mittel zur asthetischen und Geraiitsbildung werden
,
und ihnen

draussen im Leben manche einsame Stunde nach des Tages Arbeit

erheitern ;
Erwerbserlangung dui-ch Musik streben wir nur dadurch an,

dass wir besonders befiihigte ZOglinge zu Klavierstimmern ausbilden

lassen wollen.

Die Gegenstande des technischen UnteiTichtes sind: Das

Biirstenbinden, Korbflechten, Sesselflechten, Mattenschlagen und Rou-

leauxweben. Die letztgenannte Beschaftigung erscheint, in unserem

Institute zuerst eingeflihrt, als eine Erweiterung der von Blinden bisher

betriebenen Gewerbe.

Die Erfolge des technischen Unterrichtes berechtigen uns zu der

Hoffnung, dass fast alle unsere Zoglinge einst im Stande sein werden,

ihr Brot dux'ch ihrer Hiinde Arbeit zu erwerben.



Wiihrend es sonst schwer lie], eimgen Absatz fiir die Produkte

der Werkstatte zu linden, sind wir jetzt kaum im Stande, den Bestel-

lungen Geniige zu leisten; gewiss ein Beweis fiir die Brauchbarkeit

der von den jungen blinden Handwerkern erzeugten Waren.

Die Arbeiten der Werkstatte bewerteten sich im Jahre 1877

auf fl. 2644.41 kr.
,

fiir verkaufte Waren wurde der Betrag von

fi. 2311.54 eingenommen, so dassdienoch vorriitigen Waren den Betrag

von fl. 332.87 darstellen.

Von dem durch den Verkauf der Arbeiten erzielten Beingewinne

erhalten die Zoglinge einen entsprechenden Antheil, dieser wird fiir

sie in der Sparkasse hinterlegt, und betragt bei dem geschicktesten

Zoglinge bereits die Hohe von fl. 284.52.*

Die Zoglinge werden auch angeleitet, bei alien geschaftlichen

Gebarungen genau Buch zu fiibren und die betreftenden Woclien-

und Monatsabschliisse selbst zu machen.

Hiiher noch als der materielle Erfolg sind die erziehlichen

Ergebnisse zu schatzen, welche aus der Ausbildung in einem Hand-

werke fliessen. Es ist fiir jeden Menschenfreund erhebend, zu sehen,

mit welch’ sittlichem Ernst, mit welch’ strengem Pflichtgefiibl sich die

jungen blinden Handwerker der Arbeit widmen, wie stolz und begliickt

sie sind, ist es ihnen gelungen, Brauchbares hervorzubringen
;
wie sie

es als Ehrensache auffassen, eine jede Bestellung, welche sie als Zeicben

des Vertrauens und der Zufriedenheit ansehen, zur bestimmten Stunde

fehlerlos zu vollenden. Der technische Unterricht istzu
e i n e r Grnndlage f ii r i h r e Charakterbildung g e w o r-

den; sie lernen arbeiten, erwerben, sparen und werden,
so hoffen wir, die Hand, die zur Arbeit befahigt worden
ist, nicht d a d u r c h sch&nden, dass sie dieselbe nach
einem Almosen ausstrecken!

Die weiblichen Hand arbeiten, von unserer Kinder

-

gartnerin Fraulein Pick vorziiglich geleitet, haben ebenfalls sehr

gute Erfolge aufzuweisen. Die blinden Madchen haben im Stricken,

Appelbaum Hermann 7.20

S torch Salomon 20.17

S t o r c li
(

Cilio 22.29

Was serman n Amalia 22.32

Schwarz Ludwig 33.10

Kuh Emanuel 42.29

Iiasterlik Heinrich 86.19

S c h m u 1 Wilhclmine 92.97

Greipel Josef 181.82

L us tig Albert 208.75

S c h m u 1 Jacob 284.52
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Hakeln, Netzen und Ausniihen die besten Fortsckritte gemacht, und

das Maschiunahen, welches in unserem Institute dcra Beispiele der

Blindenanstalten zu Boston, London und Kopenbagen nach, zuni

ersten Male in Oesterreich Eingang gefunden bat, ist nun so ausge-

bildet, dass wir es als eine aucb fttr Blinde geeignete, nutzbringende

Beschaftigung bezeichnen konnen.

Der Turnunterricht, an welchem Knaben und Madchen

theilnehmen, wil’d von unserem erfahrenen Turnlehrer Herrn Johann

Plechaty, Lehrer an der Volksschule zu Dobling, in vorzuglicher

Weise ertheilt. Diese KorperUbung ist ein wahrer Segen fur die

blinden Kinder, indem sie dieselben kraftigt, ilire Haltung verbessert,

ihre Gewandtheit erhoht, und so ein wichtiges Moment der phy-

sischen Erziehung unserer Zoglinge bildet. Das Uebrige leistet in

dieser Hinsicht eine besonders nahrhafte, reichliche Kost*, eine

strenge durch fleissiges Baden unterstutzte Reinlichkeit, eine ent-

sprechende Bekleidung. Wer das frische, bluhende Aussehen unserer

Zoglinge betrachtet; wer da bemerkt, wie das unsichere schlotternde

Gehen der neu Aufgenommenen ganz bald einem sicheren festen Auf-

troten weicht
;
wer mit den Zdglingen auch nur ein kurzes Gesprach

gefithrt und ihre von jedem Accent freie, rein deutsche Aussprache

bort
;
der erkennt es bald, dass in diesem Hause so wie auf Religion,

Sitte, Unterricht und Bildung, auch auf das korperlicke Gedeihen

gesehen, dass unseren Zoglingen ihr Eltern- und I amilienhaus reichlich

ersetzt wird! Und diesen hier waltenden Geist der Freundlichkeit

und Liebe bei mildem Ernste danken wir unserem ausgezeichneten

Direktor Herrn S. Heller, mit welchem seine Gattin Frau Anna

Heller in liebevoller Aufsicht und Pflege unserer Zoglinge wetteifert.

* Die verabreielite Kost ist:

Sonntag: Mittags: Reissuppe, Fleisch, Mehlspeise; Abends: Ivartoffei mit Butter.

Montag: Mittags: Melilspeissuppe, Ffeisch, Linsenpure; Abends: Gries.

Dienstag: Mittags: Wassersuppe, gebratenes Fleisch, Reis
;
Abends: Lungenmus.

Mittwoch: Mittags: Melilspeissuppe, Fleisch, Gemuse; Abends: Milchspeise.

D onners tag: Mittags: Reissuppe, Fleisch, Erbsenpur6: Abends: Nudeln.

F r e i t a g : Mittags : Melilspeissuppe, Fleisch mit Sauce, Kartoffeln ;
Abends : Braten.

Samstag: Mittags: Schleimsuppe, Fleisch mit Kraut, gebackene Mehlspeise;

Abends : Semmelspeise.

Zum Friihstiick erhalten'die Zoglinge 3
/4 Seitel Caft'ee, oder Milch mit Weissbrod.

Um 10 Uhr ein Stiick Brod.

Um 4 Uhr Brod und Obst, oder Milch.



9

Wir geben iu nachfolgenden Ziffern den Ausweis der im letzten

Jahre, vom 15. Dezember 1876 bis 15. Dezember 1877, sich ergebenden

Auslagen :

Fur Verpflegung sammtlicher Zoglinge und des

ganzen Hauspersonales 5.458 fl. 91 kr.

„ Reinigung und Ausbesserung der Wasche . . 724 „ 35 „

„ Bekleidung der Zoglinge 646 „ 46 „

„ Erhaltung des Hauses 1.165 „ 04 „

„ Beheizung „ „ 728 „ 05 r

„ Beleuchtung„ „ 303 „ 05 „

„ Lelirmittel (Ankauf eines neuen Klaviers) . . . 563 „ 71 „

„ Erfordernisse fiir die Werkstatte 2.720 „ 96 „

„ Gehalte fur das Lehrpersonale und die Aerzte . 2.723 „ 56 „

Lohne 799 „ 20 „

Ausserordentliche Ausgaben (incl. Feuerversicherung

fiir 8 Jahre) 452 „ 95 „

Diverse • . 553 „ 79 „

16.840 fl. 03 kr.

Nach Abzug der Einnahmen aus der Werk-
stiltte ohne Beriicksichtigung der Gewinnst-

antheile der Zoglinge und des Inventars . . 2.311 „ 54 v

Der Entschadigung fur Frau Heller sen. 120 „ — „

Der Erziehungsbeitrage der ZOglinge. 1.019 „ 75 „

bleibt 13.388 fl. 74 kr.

1 Zogling kostete im Jahre 1877 durchschnittlich . 535 fl. 55 kr.

Mit den Zoglingen wurden verpflegt 15 Personen.

Die Verkostigung eines Zoglinges kostete taglich 37 kr.

Mit Hinzurechnung der fiir ihn verpflegten Personen ... 59 „

An Wasche kostete ein Zogling taglich 4 3
/4 v

Mit Hinzurechnung der fiir ihn erhaltenen Personen . . . 7 3
/4 „

So wie der Herr Direktor das ganze Institut in alien seinen

Einzelheiten leitet und tibenvacht, so besorgt seine Gattin die Verkosti-

gung der Zoglinge, dieOekonomie des Hauses, und wirdhierindurch die an

Erfahrung reichen Damen des Curatoriums bestens geleitet und kraftigst

unterstiitzt.. In Fallen von Erkrankungen leisteten die Herren Med. Doctor

Sigmund Poliak, Herr Univers. -Docent Augenarzt Dr. Jak. Hock,
Herr Zahnarzt Dr. Fr. Xav. Brunn bereitwilligst hilfreiche Dienste,

ebenso waren Herr Universitiitsprofessor Ohrenarzt Doctor Politzer
und Herr kais. Rath Dr. Heinrich Ritter v. Weil menschenfreundlichst

bereit, in vorkommenden Fallen uns Rath und Beistand zu leisten.
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Es ist uns eine angenehme Pflicht, diesen Menschenfreunden hier

den innigsten Dank auszusprechen, und auch dankbar anzuerkennen,

dass das Spital der Israel. Cultusgemeinde Wien unseren schwerer

erkrankten oder eine Operation erfordernden Zoglingen stets bereit-

willigst Aufnahme bot und unentgeltliche Pflege leistete.

Unser Institut hat auch mehrfache Beweise von Anerkennung zu

verzeichnen :

Sr. Majest&t Kaiser Dom Pedro von Brasilien , der aus eigenei

Initiative der Orunder des grossartigen Blindeninstitutes in Rio Janeiro

ist, beehrte unser Institut am 22. Mfirz 1877 mit einem Besuche, besich-

tigte mit vielem Interesse die Einrichtungen desselben, nalim Einsicht

in die Lehrmethode, prtifte einen Knaben in der ebraischen Sprache und

verliess.nach einstiindigem Aufenthalt mit Worten ehrender Anerkennung

fur die Anstalt und den geistigen Schiipfer und Priisidenten derselben

Herrn Dr. Ludw. Aug. Frankl. Der Kaiser von Japan sendete ihm

fiir seine Verdienste urn das Blindenwesen ein kiinstlerisch ausgestattetes

Ehrendiplom. Der Erbauer dcs Institutsgebaudes, Herr Wilhelm

Stiassnv, erhielt die grosse silb. Medaille von Belgien.

Der k. k. Polizei - Prasident, Wilhelm Ritter von Marx, der

Direktor der konigl. Blinden-Anstalt zu Berlin Franz Rosner, der

Direktor des Blinden-Institutes in London Med. Doctor F. P. Arm it age,

der designate Direktor des konigl. Blinden - Institutes zu Stockholm

Dr. Petrus Kerfstedt und viele Andere beehrten das Institut mit

ihrem Besuche.

Die Zciglinge der k. k. Lehrerbildungs-Anstalt in Wien machten

sich unter Fiihrung ihres Professors Herrn II. Deinha rdt mit der

Lehrmethode unseres Institutes vertraut, und Each- und Tagesblatter

erkannten dessen Leistungen an und forderten die Bestrebungen

desselben.

Bei der Priifung am 5. October 1876 hatten wir die Ehre, den

Gesandten des Kaisers v. Japan am Hoflager in Wien, Sr. Excellenz

Herrn Vatanebe, sammt Frau Gemalin Te'i, Se. Excellenz den Statt-

halter von Niederosterreich 0 o n r ad Freiherrn v. Eibesfeld als Gaste

zu begriissen, und zeiebneten uns die Herren Sectionschef F idler in

Vertretung des Ministers fiir Unterrieht, Hofrath Herrmann, die

Landesschul-lnspectoren Prausek und Niedergesass, der Herr

Bezirksschul - Inspektor Hiilsenbeck, der k. k. Blinden-Instituts-

Direktor Herr Pablasekund andere hervorragende Personlichkeiten

durch ihre Anwesenheit aus.

Die allgemeine Theiinahme fiir unsere humanitaren Bestrebungen

fand in zahlreichen Spenden ihren Ausdruck, wie die detaillirten

Zusammenstellungen nachweiscn.
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An Legaten wurden im letzten TriSnnium unserem Institute ge-

widmet: Von der Familie des Herrn Cahn-Speyer fl. 25.— ,
Herrn

Anton Drosa (fl. 100, abz. Spes.) fl. 87.80, Frau Emilie Goldschmidt-

Knepler (fl. 500, abz. Spes.) fl. 442.75, Herrn M. L. Kanitz Nm
-fl. 400

siebenbiirg. Grundentl.-Oblig., den Erben des Herrn Ludwig Laden-

burg Nm
-fl. 1500 Papier-Rente und von Herrn Dr. Benno Lip-

schiitz Nm
fl. 1000 Wiener Communal-Anl.

Ferner griindeten die Erben des Herrn Isac L. Konigswar-
ter in Frankfurt a/M. einen neuen Stiftungsplatz mit dem Betrage

von fl. 7200 Papier-Rente.

Ueberdies sind bereits im Jahre 1878 namhafte Spenden dem
Institute zugekommen, die jedoch erst im Berichte der niichsten General-

Versammlung dankend verzeichnet werden kiinnen , und es sei hier

nur erwahnt, dass die Erben des Freiherrn Jonas von Konigswarter

Herr Curator Baron Moritz von Konigswarter und Frau Fanni

Ephrussi, geb. von Pfeiffer, dem Institute die Summe von 4000 fl.

zuwandten, mit der Bestimmung, dass dieselbe als selbststiindiger Fonds

fructificirt und verwaltet werde zur Deckung neu anzuschaffender

Mobilien und Utensilien bei Vermehrung der Institutszoglinge bis zur

Hobo von 50.

Gegeniiber diesen erfreulichen Mittheilungen haben wirlhnen aueb

ein dttsteres Blatt unseres Vereines aufzuschlagen
;

der unerbittlichen

Macht des Todes vertiel manches unserer verehrten Mitglieder.

Am 18. October 1876 wurde Herr kais. Rath Dr. Maximilian

Engel nach schwerem Leiden durcli den Tod uns entrissen. Dieser

ausgezeichnete Mann, dessen ganzes Leben vom Streben nach Wissen

und Verbreiten desselben ausgefiillt war, der als n.-o. Landesschulrat,

als Obmann der Unterrichts-Section in unserem Gemeinde-Vorstande,

und als Vorstand von Voreinen und Stiftungen zur Erziehung und Bil-

dung der Jugend, eine umfassende, eifrigste Thatigkeit entwickelte,

gehorte unserem Institute seit seiner Begriindung als Curator an, und

wird uns in steter
,

dankbarster Erinnerung verbleiben. Nebst

diesem vortrefflichen Vorstandsmitgliede verloren wir durcli den Tod
nocli 23 Mitglieder des Vereines, denen wir ein stets dankbares

freundliches Andenken bewahren wollen *.

* Verzeichniss der in den Jahren 1875— 1877 verstorbenen Mitglieder des Vereines:

August Dehne, Simon Deutsc h, A nton Dros a, Simon von Eisenstadter
r

Ferdinand F i g d o r, David von Goldbergcr, Sigmund H. G o 1 d s c h m i d t. Heinrich

E. H ii r s c h, M. L. Kanitz, Isac L. K o nigswarter, N. Kris, Ludwig

L a d e n b n r g, Abraham L a m m
,
Julius Lomberger, Dr. Benno L i p s c h ii t z r

Henry L u s t i g ,
Julius Masseu r, Markgraf Pallavicini, Mathias R u s s o,

Simon Freiherr von Sin a, Alfred T a u b e r, Max W e 1 i s c h.



12

Am Sterbetage des verewigten Erbauers unseres Instituts-

gcbaudes, des Herrn Baron Jonas von K o n i g s w a r t e r, wird all-

jahrlich ein solenner Trauergottesdienst im Institute selbst abgehalten

und der Name dieses dahingeschiedenen Edlen, sowie jene der Stifter

Anselm Freiherr von R o t h s c h i Id und Zacharias K 6 n i g s w a r t e r

dem Seelengebete fur die Yerstorbenen eingefiigt. Alljahrlich entziindet

ein blindes Madchen das Seelenlieht und spricht eines seiner Schick

-

salsgenossen das Gebet fiir die Frau Antonie Sonnenfeld, deren

Gatte durch eine pietiitvolle Spende dicse Ged&chtnisfeier begrilndete.

So iibt das Institut selbst die Pflicht der Dankbarkeit gegen

seine Wohlthater und hofft dieselbe auch seinen Zoglingen ins jugend-

lich empfangliche Herz unauslbschlich einzupragen. Besonders nach-

haltig diirfte dieses Gefuhl bei unseren Zoglingen gefordert werden

durch das feierliche Begehen aller Festtage und des Chanuka-I estes,

an welchem alle Zoglinge reichlich beschenkt werden.

Um die durch den Tod des Curators Dr. Engel entstandene

Liicke auszufullen
,
wandte sich das Curatorium an Herrn Theodor

Taussig, Direktor der Bodenkredit-Anstalt, die Stelle eines Curators

anzunehmen , und fand Herrn Taussig bereit, seine Thiitigkeit

unserem Vereine zu widmen.

Cassa-BericM.

Wir veioffentlichen riickseitig das Vei'zeichnis der Stifter und

Mitglieder unseres Institutes, sowie der uns gewidmeten Legate
und der im Laufe der Periode 1875—1877 eingeflossenen diversen

Spenden-
Hieran reihen sich je ein Cassa-Ausweis iiber die Einnahmen

und Ausgaben eines jeden Jahres
,

welches unser Bericbt umfasst,

ferner ein solcher Ausweis tiber die gesammte Zeit seit Grundung

unseres Institutes
,

analog dem in unserem letzten Bericlit veroffent-

lichten, und schliesslich das Yerzeichnis des in Wertpapieren ange-

legten V ereinsvermbgens.
Mit 31. December 1877 zahlt unser Yerein 426 Mitglieder, und

betragt die Summe der Jahresbeitriige fl. 4340, die Summe der von

einzelnen Zoglingen geleisteten Erziehungsbeitrage fl. 1200 jahrlicb.

Es hat daher gegen unseren letzten Bericht die Zahl der Mitglieder

im Ganzen um 52, die der Jahresbeitrage um fl. 804 abgenommen,



13

obwol auch 32 neue Mitglieder gewonnen wurden
;

die Erziehungs-

beitrage haben sich um 560 fl. erhoht.

Der Effectenbestand bat zu den Cursen vom 31. December 1877

einen efFectiven Werth von ca. fl. 110.000 mit einem jiihrlichen

Zinsenertragniss von ca. fl. 7300. Derselbe hat seit dem letzten

Berichte um Nin>
fl. 10.000 Papier-Rente, Nm - fl. 100 Communal-Anlehen

und N,n
- fl. 400 Grundentl.-Obligationen zugenommen.

Der Unterstiitzungsfondfur austretende Zoglinge

ist seit seiner Creirung, uber welche wir im letzten Berichte gesprochen

haben, um Nlu - fl. 4700 Silber-Rente gewachsen
,
und ist sein Ver-

mogensstand pr. 31. December 1877 ebenfalls ruckseitig ausgewiesen.

— Bisher wurde aus demselben ein Beitrag von fl. 150 fur einen im

Jalire 1877 ausgetretenen Zogling bestritten.

Sehr geehrte Wolthater unseres Vereines !

Wir bitten Sie dringendst, Sie mogen Ihre Theilnahme

unserem Institute erhalten und in immer weitere Kreise zu verbreiten

mit uns bemiiht sein, damit wir eine grossere Zahl der ungliicklichsten

Geschopfe, vegetirende menschliche Wesen, denen der edelste der Sinne,

der feinste Vermittler der Seele .mit der Aussenwelt, das Augenlicht

fehlt, durch Bildung ixnd Unterricht der Erkenntnis, dem Leben,

zufiihren konnen
;
denn Erkenntnis — ist Leben

!

Das Curatorium des israelit. Blinden-lnstitutes

:

Amalie Benedikt Dr. Ludw. Aug. Frankl

Prases.

IVIoriz Freiherr von

Konigswarter

Amalie Mayersberg

Marie Tauber
geb. Edle v. Honigsberg

Dr. Bernhard Wolfler

Schriftfilhrer.

Stefan Freiherr v. Schey
Gassier.

Dr. Philipp Mauthner

Gustav Simon

Theodor Taussig.
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General-Versammlung

der Vereins-Mitglieder.

Der Bcstknmung des Statutes entsprechend wurde, da seit der

am 5. Miirz 1875 abgelialtenen General-Versammlung 3 Jahre ver-

strichen waren, eine ordentliche General-Versammlung am 22. April

187S, Vormittags 11 Uhr, irn Sitzungssaale der Israel. Cultusgemeinde

in Wien, Seitenstettengasse 4, abgehalten.

Der Vorsitzende des Curatoriums, Herr Dr. Ludwig August

Frankl
,

begriisste die Versammlung und ertheilte dem Curator

Herrn kaiserlichen Hath Dr. Bernh. Wolfler das Wort, um den

voranstehend gedruckten Rechenschafts-Bericht filr die Jahre 1875,

1876 und 1877 mitzutheilen
;
worauf Curator Herr Stefan Freili. Schev

von Koromla den Cassabericht liber diese 3 Jahre bekannt gab, sowie,

dass die in der vorigen General-Versammlung dem § 18 des Vereins-

statutes gemass gewahlten Rechnungs-Revisoren die Vereinsreebnungen
gepriift und in Ordnung befunden haben.

Das Vereinsmitglied Herr Fritz Lowenfeld sprach Worte der

Anerkennung liber die Leistungen des Vereines
,
und stellte den

Antrag, die friiheren Mitglieder des Curatoriums, sowie den seit dem
Tode des Herrn kais. Rathes Dr. Max Engel als Curator thiitigen

Herrn Theodor 1 aussig wieder zu wahlen, welcher Antrag einstimmig
angenommen wurde.

Zu Revisoren der Vereinsgebarung wurden die Herren Jonathan
Benedikt, Dr. Theodor L i e b e n und Fritz Lowenfeld gewahlt.

Nachdem der Vorsitzende an die Anwesenden warme Worte
des Dankes filr die Iheilnahme an den Bestrebungen des Vereines
gerichtet hatte, wurde die Versammlung, deren Programm somit er-

schopft war, geschlossen.

Die im Saale aufgestellten Arbeiten der Institutszoglinge fanden
allgemeinen Beifall und wurden theilweise von den Anwesenden
angekauft.
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Ehrenmitglieder.

Borg Ossian Edmund, Director des Blinden- und Taubstummen-Institutes zu

Stockholm.

Buckle Anthony, Director, Wilberforce School for the Blind in York.

Czartoryski Georg, F first, Director des Blinden-Institutes in Lemberg.

D e u t s c h Joel, Director ties israelitischen Taubstummen-Institutes in Wien.

Kick Wilhelm, Director der Blinden-Anstalt in Hamburg.

F 1 e m m i n g Em. Friedrich, Dr.

H e g e r Friedrich, Weltpriester, Director der Taubstuminen-Anstalt in St. Pblteu.

K 1 a r Rudolf Maria, Vorstand der Blinden-Versorgungs- und Beschiiftigungs-

Anstalt in Prag.

Klose Christian, Hauptlehrer des Blinden-Institutes in Breslau.

Ij a v a n c h y Henry, Grfinder der Blinden-Anstalt in Cairo.

M a k o w s k y Markus, Oberlehrer des Blinden-Institutes in Lemberg.

Mathias H. F., Dr., Director des Taubslummen-Institutes, Redacteur des

„Organ“ in Friedberg.

St. Marie Ludwig von, Director der Blinden-Anstalt in Leipzig.

Martin William, Director des Blinden-Institutes in Edinburgh.

Meeker W., Director des Blinden-Institutes in Diiren.

Metzler Jakob, Inspector der Blinden-Anstalt in Frankfurt a/M.

Moldenhawer Johannes, Director der kon. Blinden-Anstalt in {Copenhagen.

Morrisson Frederic, D., Superintendent of the Instruction of the Blind, Balti-

more, Maryland.

Oehlwein Carl, Director des Blinden- und Taubstummen-Institutes in Weimar.

Pablasek Mathias, Director des k. k. Blinden-Institutes in Wien.

Paplonski Johann von, Excellenz, kais. russisch. wirkl. Staatsrath, Director

des Blinden- und Taubstummen-Institutes in Warschau.

Rein hard Gustav, Director des k. Blinden-Institutes in Dresden.

R i e m e r Wilhelm, Blindenlehrer zu Hubertusburg.

Rfisner Friedrich, Director des k. Blinden-Institutes in Berlin.

Sackmann Christian, Hauptlehrer undHausvater der Blinden-Anstalt in Stuttgart.

Schafer J. P., Director der Blinden-Anstalt in Friedberg.

Schwarz Johann, Oberlehrer des Blinden-Institutes in Briinn.

Wolfhagen Friedrich, k(5n. Kammerherr in Kopenhagen.

Gestorben sind:

Herr Abdullah, Bey (Dr. Carl Hammerschmidt, geboren in Wien) Dr. der Mcdizin,

kais. ottoman. Obrist in Constantinopel, gestorben daselbst im Juli 1874.

Bentheim Teklenburg Moriz, Reichsgraf v.. Grander des Blinden-Institutes

in Wiirzburg, gestorben daselbst 1876.
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S t i f t e r.

Herr Jonas Freiherr von K o nips warter spendete das fiir 50 blinde Zoglinge

eingerichtete Iiaus nebst Garten Kir das Institut.

„ Isac. L. Kdnigswarter *
N,n-

fl. 7200 Papier-Rente

„ Zacharias KOnigswarter 7200 „ ?>

w Anselm Freiherr von Rothschild „ 15000 Silber-Rente

y,
Friedrich Freiherr S c h e y von Koromla . . • •

W,W H. 10000

Legate.
Herr Theodor Bauer fl. 100.—

Simon Cahn-Speyer 25.

—

Frau Charlotte Cohen 200.—
|

Herr Ignaz Deutsch Nm
-fl. 500 ung. Giund-

entl.-Oblig.

„ Anton Drosa fl. 87.SO

Fran Goldberger v. Buda 200 Papier-

Rente

Herr David Goldscheider lOOTempel-

Oblig.

Frau Emilie Goldschmidt-Knepler fl.442.75

Herr M. L. Kanitz >m
fl. 400 Grundent!.-

Oblig.

„ Simon Klein fl. 25.—
„ Ludwig Ladenburg Nn‘ H. 1500 Pap. -Kent.

„ Dr. Benno Lipscliiitz n 1000 Cnmnl. AnI.

„ Simon Lowy „ 1 000 Pap. -Rente

„ Hermann Mayer fl. 500.

—

Frau Caroline Politzer. Nm
-fl. 1000 Pap.-Rente

„ liosa Rosauer.... „ 100 „ „

Herr Anselm Freih.v. Rothschild fl. 4000.

—

„ Gabriel Schlesinger 50.—
Frau Katharina Sinek 50.

—

Mitglie d er.

ein fiir

iille-
jahr-

lich

ein fiir

alle-
jahr-

lich
mal mal

fl. fl. fl. fl.

Se. k. u. k. apostol. Majestat Cultusgemeinde Kanitz . . . 5
Franz Joseph 1 iooo — Gr. Kanizsa. 10

Ihre Maj. Kaiserin Elisabeth . 1000 Kostel . . . 5
Se. kaiserl. Hoheit Erzherzog Kuttenplan . 5

Franz Carl 500 — Lemberg . . too
Se. kaiserl. Hoheit Erzherzog Linz-Urfahr . 10

Albrecht 200 — Lundenburg. — 20
Luze .... — 5

Cultusgemeindc Alt-Ofen . .

Arad ....
— 5

Gr.Meseritsch

Oliniitz . . .

5

10

Aussee . . .

Pat/.au . . .
— 5

Bisenz . . . 10
Piesling. . .

— 5

Boskowitz Pilsen . . . — 10

N»” fl. 1 50 Silber-llente
Pirnitz . . . 5

Briinn . . .

Polna. . . . 5

Holleschau .
Prag . . . . too

Jamnitz. . .

Prossnitz . . to

Janoshaza. .

Schafla . . . 5

Szegedin . . 25
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cin fti

alle-
jRhr-

licli
mal

«. fl.

Cultusgomeinde Tachan . . 5 Herr Boschan, Victor R. v
Teplitz . .

— 10 Boschan, Wilhelm R. v.

Tcsehen . . — 10 Hrn. Boschan’s SBhne, Josef
Trebitsch . .

— 5 Herr Brandeis Josef . . .

Triesch . . 100 — Bril 11 Eduard . . .

Veszprim .
— 5 Briill Sigmund . .

Warasdin .
— 10 Brukner Josef . . .

Zala-Egerszeg io Derheim Adolf
Znaim . . .

_ 5 Hrn. Deutseh & Farber .

Chevra Kadischa in Szcgedin — 10 Herr Drasehe von Wartinberg
MShrisch-judischerLandesfonc 200 Heinr. R.S™H. 1001) Pap.-Rnk

Herr Abeles Carl .... — 5 Dreher Anton . . .

Abeles Jonas — 5 Dub Moriz ....
Abeles Leopold . . . . 200 10 Dumba Nicolaus. . . .

Adler Josef 20 10 Ebermann Aba . . . .

Altmann M — 5 Eisenschitz Moriz . . .

Apfel S 200 10 Eisenstiidter v. Buzias, H.
Ascher Anton 200 25 Eisenstadter v. Buzias,

500 — Philipp-
Bachrach J 100 10 Eisler Carl
Baiersdorf Adolf Eisler Ignaz

Nf""'fl. 200 Papier-Hente — —

.

fl. 100 Tempel-OMisalinn

Bamberger Carl .... — 5 Elias Ignaz
Ban fort Gustav A. . . . 500 — Engel Wilhelm ....
Ba^seches Julius. . . .

— 5 Hrn. Englander & SiSlme, H.

.

Basseches Leon .... — 5 Frau Ephrussi Fanny ....
Bauer, Sigmund Rit. v.

.

Baumgarten Emanuel
100 15 Ephrussi Henrietta. . .

Herr Ephrussi, Ignaz R. v. .

Epstein, Gustav R. v. .

Nom
-fl. 100 Papier- Rente — 5

Baumgarten Moriz . . .
— 15 Epstein Hermann . . .

Benedict Kopel Frau Epstein Rosalia ....
Nom

-fl. 100 Papier-Rente — 5 Herr Ernst Adolf
Frau Benedikt Amalie. . .

— 25 Felder, Dr. Cajetan . .

Herr Benedikt Heinrich .
— 10 Fischer Wilhelm. . . .

Benedikt J 100 — Fischl David
Hrn. Benjamin Sachs & Co., Nom.fl iQo Papier-!l«nle

Gebriider 500 — Fleischmanu Michael. .

Herr Berger Heinrich Fraenkel Julius . . .

Nom
-fl. 200 Papier-Rente — — Frankfurter,Wilhelm R.v.

Berl Abraham — 10 Kon,,
fl. 300 Papicr-Reule

Berliner, Dr. A., in Berlin — 5 Frankl Gottlieb . . . .

Biach Moriz Frankl v. Iiochwart, Dr
Nom

-n. 200 Papier-Rente — — Ludw. Aug. R. . .
|

Biedermann Emil . . . 100 Frankl Salomon ....
Frau Biedermann Regine .

— 20 Freireich I.evi
Herr Biedermann S — 10 Freund Jacob

Bing Anton 100 10 Frey, Dr. Moriz ....
Hrn. Bing & Co. Sam. S. . .

— 5 Friedliinder .1 i

Herr Blau Josef . . . — 5 Frau Friedlander Regine . .

Bloch Leopold — 10 Herr Friedmann Bernhard. .

Bobelle Ignaz — 20 Frisch .T. P.
Bbhm Ludwig . . . .

• 10 5 Nora.fi 200 Sillier-Rente

Hrn. Bbhm, Briidcr .... 200 Fllrst Carl !

Herr Bondv Philipp 25 10 Gans v. Ludasi, Moriz .

Boschan, Albert R v. . 250 20 Geiringer David ....

*>

ein fiir

alle-

mal

fl.

250

500
500

jalir*

licli

fl !

loo

25
400
10

5

20

10

— 10
— 10— 5

50 25
0 5

200
zo

1000 100

2000 —
— ’

5
— 10

|

5
100 —
200 —

— 5

— 5

10

5

5

10
fl

20 5

300 —
ij

— Jo
— 5
— 10

— to

10 5

— 25— 5— 5

5

1



IS

•in lur

allc-

mal

jalir-

lich

cin fill*

alle-

mal

jahr-

licb

% fl. fl.
rt. fl.

Hrn. Gersou & Lippmann 1

Nom.ji^ 200 Rapier-Rente

Herr Hofmannsthal,Dr.Sigm.v.

Horubostel, Theodor R v.

15

25

Gewitsch & Sbhne, J. H. 50 10 Jellinek Josef — 5

Herr Glaser, Wilhelm von .
.j

1000 — Kanitz Carl — 20

Goldberger von Buda, Hrn. Kami Gebruder .... — 10

Philipp — 50 Herr Kary Samuel — 5

Hrn. Goldberger & Sbhne, ICauders Sigmund . . .
— 5

Sam. F 500 — Kaufmann Michael. . . 1 50 —
Herr Goldscheider Rudolf . . 200 — Kendler Alfred v. .

— lull

Goldschmidt. Herm. R. v.j — 10 Khuncr Naftali .... — 5

Goldschmidt Joachim. .
— 5 Klein Leopold 1 — 5

Goldschmidt, Julius R. v. 200 — Hrn. Klein Gebruder .... 300 —
Goldschmidt, Moriz R. v.j 500 100 Herr Klinger Heinrich

10Hrn Goldsohmidt&Landsingerl 100 10
1

Nom.fi. loo papicr-Rente —
Frau Goldstein Katarina. . . 100 — 1 Klinger S. SI — 5

Herr Gomperz Theodor . . . — 15 Knapp Lazarus .... — 5

Gotthilf Wilhelm. . . .
— 5 Knapp Lehmann. . . .

— 5

Gottlieb Julius Kbnig Ludwig
Nom.fp 200 Papier-Rente — 5 S‘>In

fl. 100 I’apier-Rente — 5

Gottlieb S. . ,

— 5 Hrn. Kbnig: & Bruder, Georg — 5

Granichstadten Heinrich 100 — Herr Konigstein Naftali . . .
— 5

Hrn. Grttnwald Gebruder . .
— 5 Konigswarter,Mor. Frh.v. — 50

llerr Gutmann, Wilhelm J. R. v. 500 50 ICohn Kalman — 5

Hrn. Haas & Sbhne, Philipp. 150 — Kohn L 25 5

Herr Haber v Linsberg, Louis Kolisch Samuel . . . .
— 5

Freih 1000 — Kolliscli Emanuel . . . 50 5

Hagen Nicolaus . . . 100 — Kompert, Dr. Leopold .
— 5

Hammer-Purgstall. Carl Frau Kompert Marie

Freih. v. . . . . .
— 10 4(j() Siller-Rente — 10

Handtuch J — 10 Herr Kraus Gabriel — 5

Frau Hanover Eveline. . . .
— 5 Krausz Samuel . . . .

— 10

Herr Heidiberg Samuel . . .
— 5 Kraut Sigmund . . . .

— 10

Heit S 5 5 Ku filer H — 5

Heitner M to 5 Frau Kuffler Louise — 5

Hellmann N 50 10 Herr Kuffner Hirscli, in Lun-
Hermann Philipp . . .

— 5 denburg 100 —
HernfeM Heinrich . . . 10 10 Kuffner Jacob 200 —
Herz Leopold, in Baden — 5 Kuffner Ignaz 200 —
Herzfeld Carl 200 10 Kuranda, Dr. Ignaz . .

— 10

Herzfeld Josef — to Frau Kurz Christine . . . .
— 10

Heymann A. IL, in Berlin 200 —
j

Herr Landau Albert 200 —
Hieldburghiiusser Josef . 100 10 Landauer Adolf . . . .

|
500 50

Hildesheimer, Dr. J., in
i

Hrn. Landauer & Goldschmidt 400 —
Berlin — 5 Herr Lederer Sigmnnd . . . 200 —

Hirsch, Dr. Arnold. . .
— 10 Frau Leidesdorf Fanny . . . 100 —

Hirschel Moises. . . . 100 30 Herr Leidesdorf Ignaz . . . 100 —
Hirschfeld Marcus . . .

— 10 Lemberger Carl
Hirschl Moriz Nom.fl. 200 Papier-Rente — —

Nom.fl 40Q i»ap;er-Rentf — — Lemberger Hermann . . 5 5

Hirschler Samuel . .
— 5 Lemberger Moriz

Hochsinger Hermann. / — 5 N°m
-fl. 100 Papier-Rent, — 10

Hock, Dr. Jacob. . .
— 10 Leon, Gustav R. v. . . 1000 —

Hoffmann Carl . . . 100 5 Frau Leon 11 ermine 10

Hoffmann Leopold . .
— 10 Leon, Ida v. 10

Hofmann Josef, in Say Leon Nina 10

bus cli — 10
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ein fti

alle-

....

jahr-
oin fii

alle-
jiihr-

imil
lioh

Hull
lieh

fl. fl. il. fl.

Herr Liehtenstern Adolf . . 5 Herr Oppenheimer,Ludw. K. v. 100

Liehtenstern Heinrich — 5 Oser, Dr. Leopold . . .
— 5

Lieben, Dr. Theodor .
— 5 Frau Ostersetzer Ernestine. .

— 10

Hrn. Lieben & Co 500 50
I

Herr Ostersetzer L loo

Liebieg & Co., Job. . 31)0 — Papponheim S 100 10

Lippmann Sbline . . 400 — Frau Pappenheim Therese . .. — 5

Ilerr Lbbel J — 5 Horr Pfeifer v. Hochwalden,
Ldbenstein, Dr. Otto . . 200 — •Josef R 2U0 25
Low-Beer Max Pfeiffer, Josef M. R. v. 500 50

200 1‘apier-ltenO - — Pick Gustav. 100 Ducaten A 25 —
Lowenbach Jacob . . . 5 5 Pinkas Josef . . . . .

— 5

Lbwenberg Adam . . . 100 — Pi*ko, Dr. Ignaz . . .
— 5

Lowenfeld W « — 5 Politzer, Dr. Adam . . 5

Frau Lbwenstein Amalie. . .
— 5 Politzer Ludwig . . . .

— 5

Herr Lbwenstein Gustav . . loo — Hrn. Politzer & Gliick . . . 5

Lbwith Leopold . . . . 25 10 Herr Poliak David — 5

Lbwy Heinrich . . . .
1

— 5 Poliak Elias — 5

Lowy Heinrich R. . . .
1 5 Poliak Ezechiel .... 5

Lbwy Max — 5 Poliak Ignaz 100
Lbwy Sigmund . . . .

— 5 Poliak Josef 100 10

Lothringer D. D. . . . 100 10 Frau Poliak Marie — 10

Lnzzatto, Dr — 10 Herr Poliak v. Borkenau, Moriz
Mandel Leon 10 5 Rit.Nom.fl 200 Slli. -Renle

Mandelbaum Albert . . 50 10 Poliak Sigmund .... 100 5

MandelJ Adolf — 5 Hrn. Poliak, Emil & Alfred . 10

Mandl jun., Adolf . . . 50 to Pollak&H. Ilorwitz D. H. 1 00
Mandl D — 5 Herr Popper von Podhragy.
Mandl David, in Brilnn 100 — Leopold R 1500
Mandl H. L — 10 Popper Leopold . . . .• — 5

Hrn. Mandl M. & J 200 10 Frau Popper Rosa — 5

Mannaberg’sche Stiftung Herr Porges Wilhelm .... — 10

in Leipnik .... — 5 Pserhofer Ignaz .... — 5
Herr Markbreiter, Dr. Philipp — 5 Rappaport, Dr. Moriz, in

Marx Wilhelm Lemberg — 5
No,n

-fl. 200 Papier-llenle — Reich Adolf — 5

Mauthner Carl . . .
— 10 Reich Carl 10

Mauthuer Josef . . . . 250 10 Reich Samuel 10 5
Mauthner Max . . . J 200 50 Reichmann Heinrich . . 5 5
Mauthner, Dr. Philipp .

— 15 Reitzes Jacob, in Szegedin — 5
Hrn. Mautner & Sohn, Ad. Ig. 100 Reitzes Moses 200
Herr Mayer Moriz . . . .

• 300 — Iirn. Reitzes, Gebriider S. & M. 200 25
Frail Mayor Rosa — 10 Herr Rie J

'

25 5
Herr Mayer Simon J

j

— 5 Riesz Samuel — 10
Hrn. Mayer & Sbhne, V. . . 500 — Rosauer ]mdwig
Frau Mayersberg Amalie . .[

— 10 2 Donauregolierongs-Luse — 10
Herr Mayersberg Ernst . . . 100 10 Rosenberg Carl .... 200 —

Meisels S 100 — Rosenthal Heinrich . .
— 5

Moor Jacob 10 5 Roth Felix
Morawitz Vincenz . . .

— 10 900 Papier-llenle —
Muhr Adolf — 20 Rothberger Jacob . . . 25 25

Frau Nadasdv, Amalie Gralin loo 5 Saborsky Josef .... 5

Neubauer Pauline . . . 5 5 I Satin, Dr. Julius . . .1 400 —
Herr Neumann Adolf .... 100 — I Hrn. Schacherl, Gebriider . . 5

Neurath Michael .... — 5 ITerr Scharf Alexander . . .| 300 10

Nyitrai Samuel .... — 10

1

Schegar Andreas . .

1

100
1

—

2*
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e n fur
jahr-

tile-
lich

null

ff. ff-

Herr Schenk, Adolf R. v. . 100 25 H

Hrn. Schenk & Bruckner . .
— 5

Herr Schcy Anton
j

250

Schey v. Koromla, Philippi

Frh fl. 1 000 1'.-ltnl — —
Schey v. Koromla, Stefan .

1

50 I
1

Freiherr i

—
Schiff Max John. . . .

— 5

Schiff Max Theodor .
.

|

Schiff’ Paul

500
500

50

50
5

1

Schilder C
Schlesinger ,

Ur. Gustav
200

5

l

Ritter 25

Schlesinger Moriz S. . 200 — 1

Schmiedel, l)r. Adolf. .
—

50 1Schuapper. Arthur R. v. 500

Schnapper Moriz. . . • 500 50 I

Schneider August . . . too —
Frau Schnitzler Fanny . . .

— 5 1

—
Frau Schreiber Clara .... — 5

Hrn. Schiller & Hustig . . .
200 —

Herr Schulz, Ur. Benedict. .
— 5

Schwab Gottlieb .... 1110 —
Schwarz Ignaz — 5

Schwoner S — 5

Seligmann Emanuel in

Coburg — 5 i

Frau Sichrovsky, Betty von . 50 5
|

Herr Simon Eduard too 25

Simon Gustav . ... . •

Simon Israel

50 10

100N°ra. 1000 Pap -Rente —
Singer David

N 011'- fl. 500 Pap.-ltent
— —

Hrn. Singer’s Erben, Saniue to

Flerr Skutetzky Nathan . .

— 5

Soldaten-Hilfsverein voi
[

1 8GtiKm -fl. 500 fap.-Rnl.
!

— —
Herr Sonnenfeld D.

Nom. P. 200 I’ap.-ltCIll

Sparkasse, erste Sster

e
—

reichiBche .... loot

Herr Speyer Albert ....
j

— 5

Spiro Ignaz Nora *ff. 101 1

20Pap.-Rente

Spitzer Josef .... 5

Spitzer Gustav . . .
5

Spitzer. Dr. S. . . .
0

Springer Max, Frhr. v. 2001 —
i

Stein Carl 5
j

Stein Mor.in Fiinfkircho i
j

— to

Stem Michael .... 5

Stern Sigmund . . .

i

5

ein ftlr

allu-

mal

n-

ll.

Hrn.

Hrn.
Herr

Hrn.

Herr
Hrn
Herr
Hrn.
Herr

Finn
Hen-

Stern 1 j. & H
Stern & B. Spiegler. A.

Nom. fl, 100 Pap.-Rcnte.

Stiassny Adolf. . •

Stiassny Wilhelm .

Stiassny’s SOhne, 11.

Strauss Albert. . .

Strauss Seligmann .

Streicher Wilhelm .

Symmonds. D. H.. inC

cinnati . . .

Szeps Mom . . •

Tagleicht Carl. .

Tauber Marie. .

Taussig Theodor.

Thein & Kary . .

Theumann J. . •

Theumann Jacob
Thorsch Sohue, M

Nora 200 Pap.-Renle

Tischler Abraham . . .j|

Todesco’s Sbhne. Herm
Tomas Franz . . •

Trebitsch Arnold

Trebitsch S. • • •

. Trebitsch & Solin, S.

r Ungerleider, Ur. . .

Warndorfer S.. . .

Wasserburger Moriz

Welde Job. Gust. .

Weikersheim & Co. M
Weinberg J. L. . •

Weinberger Anton.

Szegedin . . .

Weiner J
Weiss Heinrich . .

Weiss Hermann . .

Weiss Sigmund . .

Weiss Hl Fischhof
Nora. o. 800 Pap.-Kcntell

Wertheim Wilhelm . . .

Wertheim & Co.. F. . .

Wertheimer Josef, R. vj

Wertheimer & Sbline. S
j|

Wertheim stein, Leopold,

Ritter von
Wiener v. Welten, Ed. K.ji

Wiener Franziska . . .

Winter Ignaz
j

Winternitz Alois. . . J;

Winternitz Moriz
x,,,n fl. 100 Papier-HenlP

Winterstein. Sim. Frh. v.

Wodianer, Moriz Frh. v.
I

looo

10

;.o

loo

50

jahr-

lich

3000
100

100

100

2000

10

10

10

5

200
too

100

30

1000

1000

500
looo

10

10

5

5

10

10

o

5

5

100
5

o

15

30

o

100

50
10

5

5

loo
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ein fiir
jahr-

licli
alle-

mal

ff. H.

Herr Wiilt'ler, Hr. Bernhard.. — 1 5

Wolff Hermann, R. v. . 20(1 25

Zappert Carl — 5

Zerkowitz Nathan — 5

Zierer Wilhelm 100 “

ein fiir

nlle-

mal

jiibr-

Uch

fl. ff.

Herr Zinner Adalbert, K v. . 500
Zisarsky Josef — 10
Zweig Hermann — 10

a.

1

4840

S p e n d e n 1875—1877.
I. Bei vcrschiedenon Anliissen.

Frau Adler Cacilie 0. 3.— Herr Kdnigswarter, Moriz Frhr. v.

Frau Alschech Camilla 4.— (bei Genesung s. Sohnes) ff

.

500.—

„ Basseehes ?>
5

.

—
„ Kornield Leon in Brody n 10.—

Herr Berger Alexander ri
2. Frau Kudriaffsky, Euphemie v. „ 5.—

Frau Ehrlich in Pest n 0.

—

„ Kuffner Nanette „ 15.

—

Herr und Frau Ephrussi Julius Herr Libitzky, Dr „ 5.

—

(bei Hirer Vermahlung) . .

.

„ 300.

—

„ Lowensohn n 5.

—

Frau Ephrussi Minna (bei Ver- Frau Lbwenstein Amalie (b. Vf*r*

mahluug ihres Sohnes) .

.

n 30.— mahluug ihrer Tochter).. „ 20.—
5

.

—
Herr Friedlander Isac (bei Ver- Herr Magnus Otto in Gothenburg „ 10.-

mahluug seiner Tochter) „ 40.— „ Marx Willi., R. v., Polizei-

, Goldner J n 2. President „ 25.—

. Goldschmidt, Moriz R. v. „ Poliak Dr. (durch Herrn

am Sterbetag s. Mutter n 10.— Knapp) „ 1.50

„ „ s. Sohnes r

»

10.— „ Popper Moriz (b. Genesung

„ Hamburger Ig. in Wischau n 15.— seiner Tochter) - 10.—

n Hirsch Bernhard (b.Geburt „ Reiss, Dr „ 3.—
20. 5 .

—
Frau Hobenemser aus Frankfurt Herr Simon Israel n 18.-

a. M n 10.— „ Stern Emanuel „ 75.

—

„ Horn Charlotte (bei Ab- „ Stiassny Wilhelm » 5.

—

leben ihres Gatten) ..... n 50.

—

„ Taussig L „ 3.—

Aus dem Opferkaston iinlnstitute , 65.02

II. In (len Bethiiuserii.

Herr Benies M . 0. 10.— Herr Friedlander lsak fl. to.—

„ Bondy Philipp 20.—
,,

Friedmann David n 10.—

Brener Sigmund 10.— „ Frank Moses n 10.—

Bruckner Marcus 10.— „ Frankfurter Wilh., R . v. .

.

n 10.—

.. Bruckner Max 18.— Gliicksmann Jacob
•n

5.

—

Calm Louis 10.— „ Goldberger v. Buda, Philipp n 50.—
*20 18.—

_ Engel Jacques 10.— „ Gottlieb Julius „ 18.—

„ Epstein Hermann 10.— „ Heidlberg S n 10.—

, Falk A 18.— „ Hermann Philipp 15.—



M. 20. -
HerrHirsch Mori/

„ Hoffmann, Dr. Adolf - 5.—

„ Hofmann Josef - a*

„ Kauitz Simon »• 10.—
„ Klein David « 10.—
v Klein M - 5.--

„ Klinger Salomon - 10.—
„ Konig Ludwig - 20.—
„ KOnigswarter J 50,—
„ KOnigswarter Moriz Frlir. v. .. 350.—
„ Kolm Adolf r 25.—
„ Kuffler Heinrich . . .. 25.

—

„ Kuffler Viktor 20.—
„ Leipziger D 20.—
„ Leitner Hermann .. 5.—
„ Lemberger H 10.

—

„ Lichtenstern Jacob „ I ft.—
„ Lobel Isak r 18.—
„ LBwy Heinrich 5.—
„ L8wy Philipp. „ 5.

—

„ Mai x Wilhelm 3.—
Mauthner, Dr. Philipp .. . „ 100.—

„ Moor Jacob 15.

—

„ Moor Saly .. 5 —
„ Naschauer Wilhelm I S.—
„ Pfeifer v. Hochwalden. Jos. K. « 10.

—

Herr Pinkas Josef • • tl.

Poliak jun., Bernhard - 50.—

Poliak v. Borkenau, Moriz R. - 20.—

Popper Ditrich - IS.—

Popper Heinrich 30 —
Reich Samuel - In.—

. Riess Samuel - In.

.. Ros&ngarten Jacques - 111.—

Rothschild, S. Albert. Prhr v. 101).—

„ Scheff Ignaz •t
III.—

„ Schlesinger Robert - 5.

—

,, Schlesinger Rrnlolt 5.—

Schloss Saly - IV
Schnabel Israel - 5.—

Schwarz Albert - in. -

Skutetzky Abraham ...... - in.—

Stern Wilhelm r 10 —
_ Taussig Hermann E - 5.—

Theumaim Jacob a.—

Trcbitsch A - 10.—

Tiirkel Johann - 5.

—

.. Wasservogel S. A in.—

Weinberg J. L - 5.

—

„ Zweig Hermann IS —

Summa .11. 1482.—

Alfred Holder 1 00 Hando

iinn-Bildungsaustalt in Wien

Holzdrahten.

gauze u Bodarf an Fssig.

III. Fiir die Sehule.

Von dem k. k. Hof- und llniversitSts-Buchhandler Herrn

fiir die Bibliothek.

r Frl. Gabriele Hillardt, Lehreriu an der Lehrer

1 Sammlung von Stoftimistern.

Herrn Dr. Sigmund Reiss, mehrere ansgebiilgte Thiere.

r Herrn A. M. Poliak, Ritter v. Rudin, den ganzeu Bedarf an

IV. Fiir die Kiiche.

Vom Herrn Fabrikauten Sigm. Poliak in Dobling den



Cassa-Ausweise
n

Einnahmen. Ausgaben.
1875. Baar-Saldo 31. Deo. 1874 fl. 832.45 1 875. Ankauf von Werth-

Griindungsbeitrage . . . . ,, 753.87 . ,. „„
Bethausspenden. „ 762— PaI

>,cr('" *• ,)42 - (l°

Jahresbeitrage „ 4979.37 Spesen „ 11,538.37
Zinsen „ (>914.52 t> ,, ,

,

IT . .... , , Baar-Saldo 31. Dec. 1

8

1 5 . 2,0/2.

—

Unterstutzungsfond fur

austretende Zoglinge... „ 10.76

fl. 14,252.97 (I. 14,252.91

1876. Baar-Saldo 31. Dec. 1875 fl. 2072.— 1876. Spesen fl. 12,891.32
Griindungsbeitrage . . . . „ 945.80
Bethausspenden .. 339.

—

Jahresbeitrage » 3993 .
—

Zinsen „ 6986.36
Unterstiitzungsfond fiir

austretende Zoglinge ,. 22.41

fl. 14,358.57|

Baar-Saldo 31. Dec. 1876 „ 1,467.25

fl. 14,358.57

1877. Baar-Saldo 31. Dec. 1 876 fl. 1467.25 1877. Anltauf von Werfli-
Grundungsbeitriige

Bethausspenden
Jahresbeitrage ,

Zinsen

729.30
381

4790.42
7253.14

H. 14,621.11

papieren fl. 189.90

Spesen „ 13,321.55

Unterstiitzungsfoud fiir

austretende ZOglinge ., 31.91

Baar-Saldo 31.Dec. 1877 „ 1077 '75

H. 14,621-11

Cassa-Ausweis pro 1870— 1877.
Einnahmen. Ausgaben.

GriindungsbeitrSge fl. 73,073.11 Ankauf von Werthpapieren. fl. 77,323.20
Bethausspenden „ 4.802— Spesen - 57,674.12
Jahresbeitrfige „ 24,13.0 . 14 ,, --

Zinsen „ 34,052 . 98
Baar-Sal,1° 1 -° " • ‘ 0

Unterstiitzungsfond fiir nus-

tretende Zoglinge, Guthaben .. 1 0 . 84

fl. HH,OTS.OTj fl. 130,075.07

Etfeeten-Bestand

:

Nom. H. 150,000 Ost. Papier-Rente.

, %, 20,000 ost. Silber-Rente.

, - 1,000 Wiener Communal-Anl.
, - 500 ungar. Grundentl.-Oblig.

, 400 sicbenbg. „ „

, „ 200 Tempel-Obligationen.
. St. 2 Donauregulirungs-Dose.

, „ 1 Windisehgriiz-Los.

, „ Y2 T.(irlcen-Los.

Wien, den 31. December 1877.

Vermogens-Ausweis

des „Unlerstiitzungsfonds fiir austretende

Zoglinge 11
:

Nom. fl. 20,700 Ost. Silber-Rente

und o. W. H. 10.84 baar.

Stefan Frhr. v. Schey,
Gassier.
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Aufnahms-Bedingungen
fUr die

ZOglinfre des Institutes.

Die Bedingungen zur Aufnahme in das Blinden-ln stitut sind

:

1. Unheilbare Oder voraussichtlich durch Jahre hindureh wahrende vollstandige

Blindheit, oder ein solcher Grad vou Schlechtseliigkeit, welcher voraussichtlich durch

Jahre hindureh das Kind von der Theilnahrae an jedem andern Unterrichte ausser

dem fiir Blinde bestimmten, ausschliesst.

2. Das zuriickgelegte 9. Lebensjahr. Besondere UmstSnde konnen auch das

Curatorium bestimmen, ein Kind nach znriickgelegtem 8. Lebensjahr in die Anstalt

aufzunehmen.

3. Bildungsfahigkeit des Kindes,

4. dessen korperliche Gesuudheit und

5. Staatsangehiirigkeit zur Qsterreichisch-ungarischen Monarchic {§. llj.

Demgemass sind dem fiir die Aufnahme eines Pfieglings an das Curatorium

zu richtenden Gesuche folgende Beilagen anzuschliessen :

a. Geburtszeugniss,

b. Impfungszeugniss,

c. Heiinatsschein.

Das Curatorium priift die ihm vorgelegten Ausweise und das aufzunehmende

Kind riicksichtlich der zur Aufnalime erforderlichen Eigenschaften und i)eschliesst

(§. 24) dariiber.

Der definitiveu Aufnahme eines Zoglings geht eine Probezeit von 6— 10 Monaten

voran
;
wenn wall rend derselben sich UmstSnde ergeben, die das Verbleiben des

Zfiglings in der Anstalt als niclit thunlich erscheinen lassen, so ist derselbe aus dem

Institute zu entfernen
;

die Eltern oder Vormiiuder oder die Heimatsgemeinde haben

die bezuglichen Kosten zu tragen und den Entlassenen sofort in ihre Obhut zu

Obernehmen.

In gleicher Weise haben sich bei der defiuitiven Aufualime eines Pfieglings in

die Anstalt die Eltern, Vormiinder oder die Heimatsgemeinde durch einen Revers zu

verpflicliten, dass sie den herangebildeten Zogling nach vollendeter Lehrzeit, oder

fiber Aufforderung des Curatoriums auch frfiher zuriicknehmen.

Die Lehrzeit soli nicht unter 6 und nicht fiber 8 Jahre dauern
;
der gewissen-

liaften Erwagung des Curatoriums jedoch bleibt es fiberlassen, ein Kind, dessen

Verbleiben in der Anstalt fiir die eigene Entwicklung und Bildung ohne Vortheil

oder fiir die andern Zfiglinge der Anstalt nachtheilig rverden konnte, auch v o r der

festgesetzteu Zeit aus der Anstalt zu entfernen, gleichwie die Versetzung eines Zfiglings

aus der Bildungs- in die Beschjiftigungs - Anstalt dem Ermessen des Curatoriums

anheiingegeben ist.

Die fiir die Erziehung und Verpfleguug eines Zijglings zu entrichtende Jahres-

gebiihr wird von dem Curatorium nach gewissenhafter Erwagung siimmtlicher, die

Anstalt betreffenden Verliiiltnisse bestimmt und ist dieselbe vierteljahrig vorhinein

zu bezahlen.

Die zur Zahlung Verpflichteten erklaren mittelst Revers die Jahresgebiihrquote

stets pfinktlich und vorhinein zu entrichten (§. 13).



25

Angehorige der osterreichisch • uugarischen Monarchic koimen , falls ihre

Vennbgensverhfiltiiisse die Zahluug der vorstehend erw&hnten JahresgebUhr nicht

zulassen, auch zu ermassigtcn Bedingungen, bei erwiosener ganzlicher Armuth aber

auch unentgeltlich aufgenommen werden.

Kinder avis dem Auslande jedocli kbnnen nur gegen eine mit dem Curatorium

zu vereinbarende Jahresgebiihr in die Anstalt anfgenoimnen werden.

Stifter, Mitglieder.

Stifter der Anstalt. ist Jeuer, welcher ihr dureh Widmuug eines Capitales

eiue Jahresrente von 300 fl. ii. W. sieherstellt

;

Mitglied derjenige, welcher dem Institute einen jahrlichen Unterstiitzungs-

beitrag von mindestens 5 fl. /.uwendet, oder einen Baarbetrag von fl. 100 auf einmal

zu Gebote stellt.

Rechte derselben.

Jedem Stifter stellt das Reclit zu, zu fordern, daas, insoweit diess nach der

festgesetzten Maximalzahl uud den Statuteu der Anstalt moglich ist, ein von ihm

empfohlenes blindes Kind ohne Entgelt in die Anstalt aufgenommen uud gleich den

ubrigen zahlenden Zoglingen behandelt werde
;

die Besetzung des Stiftungsplatzes

bleibt bei jeweiliger Erledigung dem beziiglichen Stifter und seinen Rechtsnachfolgern

fiir alle Zeiten vorbelialten.

Jedem Mitgliede steht das Reeht zu, das Curatorium zu wiihlen und in

dasselbe gewShlt zu werden.





B e r i c li t
uber die

padagogische Wirksamkeit des israel. Blinden - Institutes,

Hohe Warte bei Wien.

Die Anfange einer in inancher Beziehung eigenartigen Unter-

richts- und Erziehungsmethode ftir Blinde, welchc in dem ersten

Berichte unseres Institutes angedeutet erscheinen, liaben sicdi nun

so ausgebildet, dass bereits von einem Sistcm gesprochen werden

kann. Bei der Entwicklung desselben war weder Neuerungssucht

noch der Wunsch, Aufmerksamkeit zu erregen, der Beweggrund,

sondern die Ueberzeugung, dass die Blindenanstalten neben ihrer

humanitaren Aufgabe noch die Verpflichtung zu erfullen haben, an

deni Aufbau einer Padagogik mitzuwirken, welche in der wissen-

schaftlichen Erkenntnis des Seelenlebens der Blinden begrtin&ot ist.

Darum soil sich der padagogische Bericht, der hier erstattet

wird, nicht bios auf eine einfacbe Darlegung des Lehrplanes beschran-

ken, sondern die Lehr- und Erziehungsmethode und deren Begrilndung

umfassen.

Der Eachmann mcige in diesem Berichte einen Beitrag zu

dem grossen Werke erblicken, welches erleuchtete Manner in edler

Begeisterung begrtindet, hervorragende Padagogen mit ihrer besten

Kraft gefrirdert liaben, einen Beitrag, der ftir sich nichts melir in

Anspruch nimmt, als dass er ernstem Streben entsprungen ist und

dass die Grundsatze, welche darin ausgesprochen erscheinen, sich im

praktischen Unterriclit bcwahrt haben. Und wenn ihm der Erfolg

wird, dass die geehrten Ivollegen ihn ihrem Urtheil unterziehen und

mit dem, was als Erweiterung oder Reform des Blindenunterrichtes

erscheint, einen Versuch machen, so hat dicse Arbeit ihren Zweck
erfiillt.

Der Menschenfreund uberhaupt aber wird vielleicht aus dem
Gebotenen nicht ohne Ereude crkennen, dass es moglich ist, auch dem
Unglttcklichsten der Menschenkinder, dem Blinden, eine Bildung und

Erziehung zu verleihen, welche ihm die Bedingungen des Crliickes

schaffen und ihn befiihigen
,

in den Kreis der n'utzlich wirkenden

Menschheit einzutreten.
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Dor Streitfrage gegentiber, ob die Blinden-Anstalten ihre ZiJglinge

mehr fttr die Musik oder mehr flir das Handwerk auszubilden hal)en,

hat sieh unser Institut das Ziel gesetzt, seine Zoglinge zu griindlieh

unterrichteten, wolerzogenen Handwerkern heranzubilden, welche

die notwendige Anlage vorausgesetzt — befahigt sind, sieh ihre heiei-

stunden durch die Tonkunst zu verschonern. Dieses Ziel ist, so

scliliclit es erseheinen mag, ein hohes zu nennen; denn es verleiht

deni Blinden das unsch&tzbare Gut der Selbstandigkeit. Ohne dieses

ist der gebildete Blinde nur doppelt unglltcklich, da er bei gesteiger-

teni Bewusstsein seiner Mensehenwiirde die Abhangigkeit von der all-

g'emeinen Mildthatigkeit jedcn Augenblick auf das schmerzlichste

empfinden muss.

Damit ist aber keineswegs ausgeschlossen
,

dass auch solche

Kinder, welche das Handwerk nicht gerade als Enverbsquelle betrach-

ten miissen, in unserem I Iause eine geeignete Bildungsstatte finden.

Kann doeh hier wie tiberall auf einer griindlichen Elementarbildung

sicher weiter gebaut werden, soli doeh der Blinde auch in den giin-

stigsten Verhaltnissen f'iir seine gedeihliche Entwicklung, fur seine

Charakterbildung und zu der gerade ihm so notwendigen Abwechslung

zwischen geistiger und fisischer Arbeit des Handwerks nicht entbehren.

Der Unterricht in unserem Institute zerfallt in den literarischen,

technischen und musikalischen.

Der literarische Unterricht

ist auf den Prinzipien der Anschauung und der D a r-

stellung begriindet.
Es war mir vergonnt, in meinem Vortrage: - Das Pr inzip

der Unmittelbarkeit in der Blindenschule**) nachzuwei-

sen, dass der Blindenunterricht dieser wichtigsten Grundlagen aller

menschlichen Bildung am wenigsten entbehren kann, dass ohne sie

alle geistigen Erwerbungen bios Scheinbildungen sind, welche vielleicht

eine Weile hinreichen, tiber den Mangel griindlicher Bildung hinweg-

zutiiuschen, aber endlich notwendiger Weise wie aller Schein wesenlos

zerfliessen mtissen. Sollte nicht die Erfahrung, dass die Kenntnisse der

Blinden draussen im Leben oft der Vergessenheit anheimfallen und sieh

bessernfalls nicht immer nach Hoffnung bethatigen, sollte nicht ein

wesentlicher Grund fiir diese bedauernswerte Erscheinung darin zu suchen

sein, dass die Anschauung nicht genug, die Darstellung oft gar nicht fiir

einen geistbildenden Unterricht in Anspruch genommen wurde?

r

) Ab<redruckt im Berichte iiber den II. Blindenlehrer-Congress ' T » Dresden. 1876.
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Unser Institut ist, wie dies eingangs ausdriicklich ausgesproclien

wird, nichts weniger als eine Anstalt, welche einseitig bestrebt, ist,

die geistige Bildung auf Kosten aller anderen Forderungen emporzu-

schraviben; aber wir nehmen durchaus nicht den Standpunkt ein, dass

fill- den Blinden die allcrnotwendigstcn Kenntnisse eben gut genug

sind, oder gar, dass alles, was dariiber geht, auf das Grliick des Blin-

den schadigend einwirkt. Das Lehrziel einer gebobenen Volksschule

ist auch das unsere und wir wollen uns vor deni Irrthum bewaren, es

durch eine blosse Nacbahmung der Methode der allgemeinen Volks-

schule erreicben zu kOnnen. Wie kiinnte sicb auch die Blindenpada-

gogik eine Wissenscliaft und eine im Dienste der Humanitat stebende

Wissenschaft nennen, wollte sie verkennen, dass griissere Ausbildung

grossere Brauchbarkeit bedeutet, wollte sie das tiefinnige Bedtirfniss nach

dem erlosenden Lichte klarer Erkenntnis, das in der Seele des Blin-

den lebt, ohne voile Befriedigung lassen, wollte sie endlicb sicb der

Ueberzeugung verschliessen, dass zwischen dem Geistesleben des

Sehenden und Nicbtsehenden ein zu bedeutender Unterschied bestebt,

als dass fiir den Unterricht des Blinden die gangbare Metbode

ausreichte.

Weil die Blindenscbulen im Allgemeinen der Volksschule in ihrer

Methode nachstrebten, so bat sich bier wie dort die Erscbeinung gezeigt,

dass von dem Sistem Pestalozzi’s in der Praxis wol die Anschauung

abcr nicht die Darstellung aufgenommen worden ist, obwol die Theoric

tiberall anerkennt, dass beide Principien in ihrer Wirksamkeit gegenseitig

von einander bedingt sind.

Es soil daher in diesem Berichte vornehmlich davon die Bede

sein
,

wie das Darstellungsprinzip in unserem Institute praktisch auf

die einzelnen Unterrichtsgegenstiinde Anwendung findet und wie es

sicb zu der Anschauung verhalt.

Als Mittel fur die Darstellung sind bis jetzt das Model liren

und das Zeic linen als fiir den Blindenunterricht neue Unter-
richtsgegenstiinde in den Lehrplan unsere r Schule
aufgenommen worden.

Sie haben den Zweck, den For mensinn zu entwickeln undsistematiscb

auszubilden und iiberall, wo bisher mittelbare und gegebene Darstel-

lungen (Plane, Karten
,

geometr. Korper u. s. w.) geboten warden,

unmittelbare, durch Sclbstthatigkeit des Schulers produzirte zu setzen.

Der Formensinn wird im Blindenunterricbt. so sehr in Ansprucb

genommen
,

dass man mit Reclit sagen kann
,
von seiner BethStigung

hange viel fiir das Gelingen der Unterricbtsaufgabe ab
;

fiir den teeb-

nischen Unterricht macht cr geradezu den wichtigsten und ent-



scheidendsten Faktor aus. Es eriibrigt daher fttr den Fachmann, bloss

die Erfahrung zu konstatiren, dass der Blinde eine ausgesprochene

An 1age fur jede Art von Darstellung hat, uni so die Berechtigung

der genanntcn neuen Unterrichtsgegenstande fiir den Blindenunter-

riclit nachzmveisen.

Aber auch fiir die Blindenpadagogik als Wissenschaft sind die

beiden Disziplinen von Bedeutung. Sie sind das einzige Mittel, um zu

erfahren, welche Vorstellung sich der Blinde von Gestalt und Umriss

eines Gegenstandes bildet; denn die Beschreibung, welche bisher als

ein solches Mittel angesehen wird, ist mindestens ein zweifelhaftes, da

der Blinde dafiir meist die Worte und Redewendungen des Sehenden

beniitzt, ohne dcssen Anschauungen damit zu verbinden oder ver-

binden zu konnen. Und es wird schliesslich den Wert der neuen

Disziplinen, besonders des Modellirens, gewiss bei alien Freunden der

Blinden nur erhohen, wenn bezeugt wird, dass sie den Gesichtslosen zu

einem reinen
,

verstandnissinnigen Geniessen plastischer Kunstwerke

wol befahigen.

Das Modelliren beruht auf einer griindlichen allseitigen

Anschauung des Gegenstandes, welcher nachgebildet werden soli. Denn

nur dann
,
wenn das Modelliren eine freie selbstandige Darstellung

der durch selbstandige Anschauung gewonnenen Vorstellung ist, bewahrt

es seine eminent bildende Wirkung, ermbglicht es das fiir die Anwendung
auf den Unterricht so wichtige Ergebnis, dass der blinde Schiller

befahigt werde, die durch Beschreibung und Vergleichung erzeugten

Vorstellungen tastbar darzustellen. Daher macht es fiir diesen Gegen-

stand eine wesentliche Forderung aus, dass eine sorgfaltige Unter-

suchung des Modells vorangeht, dass der Lehrer den Plan der Aus-

fiihrung dem Schuler soviel als thunlich selbst iiberlasst, und dass

ausser dem Modellirmesser kein anderes Werkzeug beniitzt werde.

Die Methode
,
welche in unserer Schule angewendet wird , ist

folgende : Das Modelliren beginnt init der Nachbildung der einfachsten

geometrischen Kbrper
,

an welche sich Kombinationen anschliessen.

Mit jedem geometrischen Korper wird die Nachbildung von Lebens-

formen aller Art verbunden, fiir welche jener die Grundform bildet.

Die Lebensformen
,
welche auf diese Weise mit den niitigen Ueber-

gangen nachgebildet werden kiinnen
,

sind eben so zahlreich als

mannigfaltig. Wie viele Fruchtformen z. B. lassen sich an die Darstellung

einer Kugel und ihrer Variationen allein anschliessen! Diese Methode
ermijglicht es, das Modelliren sowol fiir die Ausbildung des Formen-
sinns in Anspruch zu nehmen

,
als es auf die verschiedenen Unter-

richtsgegenstande anzuwenden
,
was bei der Behandlung derselben aus-
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fiihrlicher nachgewiesen werden soil. ,Sic fordert auch die Fertigkeit im

Modelliren selbst in einer Weise, dass es befahigten Schiilern bald

moglich wil’d, auch zusammengesetzte Formen auf die geometrischen

Grundformen zuriickzufiihren und mit Erfolg nacbzubilder, aber auch

selbst zu kombiniren und zu erfinden.

Es ist herzerfreuend, zu sehen, wie das Angesicht des blinden

Kindes in Befriedigung aufleuchtet, wenn die Form deutlicher aus

dem Thon unter seinen Fingem hervortritt, zu beobachten, wie seine

tastende Hand iiberall, wo sicb hierzu Gelegenbeit bietet, Formen auf-

sucht, geniesst, und fur freie Darstellungcn verwertet.

Schiichtern waren die Versuche, welche wir vor kaum ein und

einbalb Jahren angestellt. Die Hoffnung auf eine gedeihliche Entwick-

lung wollte gar oft Lehrern und Schiilem entfliehen
;

heute ist die

Modellirstunde ein Freudenfest, heute bewahren wir in unseren Lehr-

mittelschranken manches gelungene Produkt, wie: Friichte, Thiere,

Werkzeuge
,

Gefasse, Plane, Gebirgskarten und vieles andere auf,

heute hat sowol das Modelliren wie das Zeichnen sich in den Lehr-

plan unserer Schule eingelebt, wie nur etwas Lebensfahiges, Lebendes,

dies vermag.

Das Zeichnen geschieht auf einem Polster. Fiir die Darstel-

lung von Punkten werden Nadeln mit grosseren und kleineren Kopfen
angewendet. Die Linien werden anfangs nur durch Punktreihen an-

gedeutet, spiitere durch Klammern aus Draht, gerade und gebogene

dargestellt. Diese Klammern haben zwei spitze Enden, welche in das

Polster gesteckt werden, sie geben dem Mittelstiiek, welches eben als

tastbare Linie erscheint
,

den nijtigen Halt. Auf der oberen Stufe

dient fiir die Darstellung aller Arten von Linien eine runde, diinne

Schnur, welche mit einigen Stecknadeln an den Polster befestigt wird.

Anfanglich erleichtert die Anwendung sogenannter Orientirungsnadeln

die immerhin schwierige Aufgabe, der Schnur die entsprechende Rich-

tung zu geben, nach ausreichender Uebung fiillt aber dieses Hilfs-

mittel weg. Auch hier bildet das Zeichnen geometrischer Figuren die

Grundlage, auch hier treten zunachst Kombinationen hinzu und schliessen

sich an beide die Darstellung von Lebensformen, soweit Umrisse iiber-

haupt fiir den Blinden bildend erscheinen.

Friibel’sche Foi’menarbeiten, besonders Flechten und Ausnahen,
begleiten den Zeichenuntcrricht. Dieser wird auf Darstellungen in der

Geografie, Geometrie und Rechnen in demselben Umfang, wenn auch

nicht immer in derselben Weise, angewendet, wie dies in der allge-

meinen Volksschule geschieht.



32

Die Lehr form, welche in unserem Institute liberal], wo dies

nur moglich ist, Amvendung findet, ist die heuristische. Keine

Erkenntnis, und wenn sie nocb so geschickt, noch so lebendig ver-

mittelt wird, hat die bildende Kraft, wie jene, welche durch Selbst-

thatigkeit erworben wird, keine ist so sehr bleibendes Eigenthum der

Seele. Dies gilt besonders bei dem Blinden, welcher durch die Inten-

sity der geistigen Erwerbung fur den Mangel einigermassen entscliadigt

werden soil, welcher ihm auferlegt ist. Darum hat auch die Methode

des Selbstfindens gerade in der Blindenschule so viel Wert und so

grosse Berechtigung. Ich habe es in unserer Schule erfahren, dass

diese Lehrform die Selbst&ndigkeit im Anschauen und Beobachten,

die Unabliangigkeit des Urtheils und den Wetteifer ungleich mehr

fordert, als jede andere Unterrichtsform. Es ist doch wol ein bedeu-

tender Unterschied, ob ein Schuler zur Erkenntnis eines Gegenstandes

durch Abfragen oder eine Vorbeschreibung gelangt, oder dadurch,

dass er die Merkmale durch selbstthatige Untersuchung findet, und

dieselben in logischer Anordnung zusammenfasst. Die Gewohnung

daran, selbst zu finden, was sonst mitgetheilt wird, hat auch das Be-

diirfnis darnach erzeugt, und dieses Bediirfnis erhoht nicht allein

die Lust am Lernen, es bietet zugleich die Garantie, dass der Zogling

auch ausserhalb der Schule streben wird, das Gelernte zu befestigen

und neue Erkenntnisse anzufiigen.

DieZoglinge werden in eine r unterenund einer
oberen Abtheilung unterrichtet.

DieLehrgegenstandederunterenAbtheilungsind:
Religions le hr e und biblische Geschichte, Lesen,

Schreiben, Zeichnen, Modelliren, geo met rise he For-
menlehre

,
Anschauungsunterricht, Heimatkunde,

Uebung der Sinne.
Die Leh rgegenst it ndeder oberen Abtheilung sind:
Religionslehre, biblische Geschichte, hebraisch

Lesen und Uebersetzen, Deutsche Sprache (Lesen,
Schreiben, mtindlicher und schriftlicher Gedanken-
ausdruck), Modelliren, Zeichnen, R e c h n e n

,
geome-

trische F ormenlehre, Nat urk unde, Geografie und Ge-
schichte, Uebung der Sinne.

Religionslehre,

(Biblische Geschichte, hebraisch Lesen und Uebersetzen).

In keinem Menschen lebt ein innigeres Bedtirfniss, sicli eine ideale

Welt zu schaffen, auf die vaterlic.he Fiihrung eines hochst weisen,
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hiichst giitigen Gottes zu vertrauen, als im Blinden, keiner ist so wie
er fiir religiose Lehren empfiinglich. Der Unterricht in der Religion
wendete sick daker stets an das Gemi.it der klinden Hinder, urn den-
selben die Liebe zu Gott, zum Garten, Wahren und Edlen zu wecken
und zu bestarken. Die Erziihlungen der bibliscken Geschichte, die
Feier der Feste, die Erlauterung der Zeremonien, die mannigfaehen
Ergebnisse eines freundlichen Familienlebens bildeten die Grundlage
dafiir. Die Zoglinge wcrden angeleitet, mit innigem Verstfindniss und
Gefiihl zu beten, die Erzahlungen der bibliscken Gescliickte klar vor-
zuti agen, und die darin entkaltenen Lekren und Eebensregeln zu ab-
strakiren. Die Zoglinge der oberen Abtheilung haben eine Fiille von
Spriichen ethiscken Inkaltes in der Ursprache mit Uebersetzung ge-
lernt. Und diese ruhen nicht allein in ihrem Gedacktnisse, sie leben auch
in ihrem Herzen und sie sollen ihnen, so hoffe ich, im Leben oft

Mahnung und Triistung sein.

Eine wesentliche I orderung fand der Religionsunterricht durch
das vom k. k. Schulbiicher-Verlage herausgegebene hebraische Lese-
buck in tastbarer Schrift, die wichtigsten Gebete enthaltend, welche
die Zoglinge trotz anfanglick grossen Schwierigkeiten nun lesen und
tibersetzen konnen.

Deutsche Sprache.

Lesen. Eingehende psychologiscke Untersuchungen ergeben, dass
das Lesen der Blinden noch viel weniger als das des Vollsinnigen
ein Zusammenfassen einzelner Laute ist, sondern, dass es in einem
Auftassen von Wortbildern besteht, deren rasches Erkennen auf den
Vergleich von ahnlichen Bildungen und auf die Abstraktion von Laut-
verbindungen zuruckzufiihren ist.

Hieraus resultirt sich wol die Berechtigung, von der gangbaren
Lautii- und Buchstabirmethode zur Erlernung des Lesens abzuweichen
und anstatt eines indirekten Weges den direkten einzuschlagen. In
unserem Institute wurde der gliicklicke Versuch mit der Deinhardt’scken
Jlethode gemacht, welche die bezeicknete psychologische Erfahrung
zur Grundlage hat. Dieselbe hat unter andern Vortheilen auck den
erwiesen, dass das Lesen — im Gegensatze zu dem sonstigen Lallen
des Anfangers — vom Beginne ein ausdrucksvolles, fliessendes ist und
sich im I ortgang durch immer grossere Sicherheit auszeichnet. Die
LesebUcher von Director Rfisner in Steglitz bei Berlin haben sich
fur diese Methode als vorziiglick geeignet bewahrt.

Mit dem Lesen der Antiquaschrift wird der Anfang gemacht,
auf der Oberstufe tritt das Lesen der Braille’schen Punktirschrift hinzu.

3
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Schreiben. Die Mittel ftir diesen Unterrichtsgegenstand (in-

soweit darunter tiberhaupt cin siclit- oder tastbarer Ausdnick der

Gedanken verstanden wird) sind : die Klein’sche Druckmaschine, die

Hebold’sche und Braille’sche Schreibtafel.

Die Anwendung der Klein’schen Druckmaschine beginnt gleich-

zeitig mit dem Leseunterri elite, weil es wertvoll erscheint, das

gelesene Wort sofort tastbar darzustellen und sclion die Ergebniese

des ersten Anschauungsunterrichtes zum schriftliehen Ausdruck zu

bringen
,

nachdem dieselben in die einfaebsten Sfitze gekleidet

worden sind.

Dies ist nur durcb den Klein’schen Stacheldruck zu erreichen,

weil er am raschesten erlernt wird, weil er tastbar ist und die Form

des gelesenen Buchstabens wiederholt. Zudem ist er ja fur so manchen

Zogling, der andere Schriften nicht zu erlernen vermag, das einzige

aber auch ein hinreichendes Mittel zum schriftliehen Ausdruck.

Die Flachschrift wird in unserein Institute wader durch Ver-

kehrtschreiben, noeh mittelst Zahlen als Anhaltspunkte gelchrt. Daman
die Ilebold’sche Schrift doch in der That nicht als eine Reliefschrift

zu betrachten vermag, so kann fiir ihre Anwendung doch nur das

Bestreben massgebend sein, dem Blinden eine Schrift anzueignen,

welche nicht wie der Stacheldruck ein reiner Mechanismus, sondern

eine bewusste Darstellung von Buchstabenformen ist, welche sich

aber auch im Gegensatze zur Braille’schen Schrift auch sofort a 11-

gemein lesbar darstellt. Kann aber von einer bewussten Darstellung

die Rede sein, wenn man verkehrt schreibt, also Formen hervorbringt

welche keiner Anschauung entsprechen ? Und ist es nicht ein Mecha-

nismus, wenn fiir die Entstehung eines Buchstabens Zahlen mass-

gebend sind, wenn also dasjenige ein Product des Gedachtnisses
wird, was ein Product des VorstellungsvermOgens sein soil?

An diesem praktischen Beispiel zeigt sich wieder die Notwendigkeit,

die Darstellung in einer dem Prinzipe der Unmittelbarkeit entspre-

chenden Weise zur Anwendung zu bringen.

Die Methode, wie die Flachschrift in unserer Schule gelehrt wird,

besteht wesentlich in Folgendem : Der Schuler greift in das Lesebuch
und betastet den entsprechenden Buchstaben. Dieser wird, wenn er

zur klaren Vorstellung gelangt ist, beschrieben, auf dcmPolster mittelst

einer Schnur in verschiedcner, abnehmender Grosse gezeichnet und
endlich mit einem Bleistifte oder durch aufgelegtes Farbepapier

mittelst eines Stablstiftes geschrieben.*) Ich glaube, dass dieses

*) Ich gebe aus mehrfachen Griinden dem Bleistift den Vorzug. Bei richtigem

Gobrauche bricht der Bleistift selten, uhd das Spitzen ist auch der Kiinste grosste nicht.
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Schreiben Anspruch machen darf, cine bewusste Darstellung von
Buchstabenformen genannt zu wcrden.

Und diese Schreibmethode ftthrt rasch wie jede andcrc zum Ziel
;

sie

bat aber — abgesehen davon, dass sic mehrseitig bildend wirkt — noch
den Vortheil, dass der Schreiber, hat er eine Buchstabenfonn ver-

gessen, nur in sein Bueh greifen darf, urn die Vorstellung augenblick-

licli und vollstandig wieder zu enveckon. Was that aber der allein-

stehende Blinde, wenn er die Zahlen vergisst, an welcbe die Darstellung

des verkehrten Buchstabenbildes gebunden ist und sein muss ? Dio
angedeutete Methode ermoglicht es aber auch, dass der Blinde nach
erlangter Festigkeit auch ohnc Maschine auf einem Papier schreiben

kann, auf dem durch entsprechendes Falten tastbare Linien ent-

standen sind.

Die Braille’sche Punktirschrift wird unserem Standpunkt beim
Dresdener Congress enlsprechend und auf der Pablasek-Maschinc

geschrioben, veil diese es ermoglicht. die bei der Flachschrift angcfuhr-

ten Grrundsfttze zu bethatigen.

Gedankenausdruck.

Der mtlndliche Gedankenausdruck wird in unserer Schule mit

besonderer Sorgfalt gepflegt. Er bildet die vertvollste, sicherste

Grundlage fur den schriftlichen Ausdruck, er fordert, mehr als ab-

strakte Regeln dies vermogen, das logisch und grammatikalisch kor-

rekte Sprechen, was in unserem Institute von ausserordentlicher

Bedeutung ist, wo sich Kinder aus alien Enden des vielsprachigen

Kaisei'staates, ausgestattet mit der denkbav schlechtesten Sprechweise,
zusammenfinden. Weniges wird den Blinden draussen im Leben
besser in der Gescllschaft empfehlen, als die Gabe, veruiinftig und mit
schonem Ausdruck zu sprechen. Darum werden alle Ergcbnisse des
Unterrichtes, besonders in der Geografie, Geschicbte und Naturkunde
sorgfaltig als wertvolles Material fiir den Gedankenausdruck vcrwen-
det, und sobald als dies nur thunlich ist, an die Stelle des Abfragens
die f orderung gesetzt, die Unterrichtsergebnisse in wolgeordneter,
praziser Rede, in welcher keine Erase geduldet wird, zum Ausdruck
zu bringen. Weil diese Ergebnisse nicht leere Gedachtnisarbeit, son-
dern der Erfolg einer originellen, selbstthatigen Untersuchung und
Beobachtung sind, so tragt auch der Ausdruck das Geprage der
Originalitat an sich. Der miindliche Ausdruck wird auch durch die

griindliche Auffassung und den richtigen Vortrag prosaischer
Musterstticke gefordert, welche sich dem Unterrichte in der Geschichte,
Geografie und IS aturkunde erlauternd und ergtinzend anschliessen.

3*
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Dieses Unterrichtsverfahren ist der Meinung gegeniiber zu betonen r

dass die Poesie das ausschliessliche Recht habe, Gegenstand des Voi-

trages zu sein. Gewiss, wer auch nur einen verstttndmsinnigen

Blick in das Seelenleben der Blinden gethan, der hat die Ueberzeu-

gung gewonnen, dass die Poesie dem Blinden eine Quelle edelsten

Genusses, der ihn begliickt, trostet und erhebt, werden kann. Soli

dieser Erfolg aber nicht bios scheinbar erreicht werden, so darf man

nicht durch UeberbiArdung die Gleichgiltigkeit, ja, den Ueberdruss

hervorrufen, so muss es durch strenge Wahl und richtige Behandlung

des Gegenstandes crmoglicht werden, dass das Gedicht den Blinden

in gleiche Stimmung versetzt, wie ein Gebet, das dem Drange des

Herzens entstromt. Als eine Entweihung der Poesie und des kind-

lichen Gemiites zugleich aber ist es zu bezeichnen, wenn man das

blinde Kind Gedichte, wie: „Das blinde Kind u
,
oder Rtihrstlicke vor-

tragen liisst, welche eigens fur feierliche Gelegenheiten angefertigt

werden. Sie erreichen stets ihren Zweck, den Zuhorern Triinen-

strome zu entlocken, aber wie viel Wahrhaftigkeit der Empfindung,

wie viel Schonheitssinn, wie viel kindliche Scham darin untergeht,

ahnen wol Wenige.

Es ist iiberhaupt eine unabweisbare Pflicht, sowol der gesunden

Autfassung poetischer Werke, als der leichten Erregbarkeit des Blinden

gegeniiber, zu verhuten, dass Empfindelei an die Stelle der Empfin-

dung, hohles Pathos an die Stelle natttrlichen Ausdrucks trete. Das

ist wol am besten zu erreichen, wenn auch die. Poesie der realen

Grundlage nicht entbehrt. Es ist daruin in unserem Institute eine

eingebiirgerte Methode, an geeignoter Stelle in den Unterricht die

Poesien einzuflechten und demselben so theils einen schonen Abschluss

theils eine veredelnde Belebung zu verleihen. Wie schon tont der

Unterricht aus, wenn sich z. B. an die Beschreibung der Alpenlander

unmittelbar Gedichte, wie: „Der Alpenjager“, „Abschied von der

Alpeu anschliessen, welche Belebung erlangt die historische Darstellung

Rudolfs von Habsburg durch Schillers „Graf von Habsburg“, wie

sinnig vei’flechten sich die „Spriiche des Confucius“ mit der grammati-

kalischen Behandlung der Zeitverhaltnisse auf der Oberstufe.

Bei der Besprechung der Gedenktage soil niiher ausgefiihrt

werden, wie die Poesie zur Erhohung festlicher, feierlicher Stim-

mung dient.

Der schriftliche Gedankenausdruck ist in der Hauptsaehe nichts

anderes, als eine Uebertragung des miindlichen. Freie Aufsatze werden

nur auf der obern Stufe und auch hier mit stronger Auswahl gegeben.
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die Gelegenheit, Briefe zu schreiben, wird hinliinglich bentitzt, dcr

Abfassung von Geschiiftsaufsatzen die notige Sorgfalt zugewendet.

Grammatik wird in der untern Abtheilung nicht gelehrt, da hie-

fiir die Voraussetzung
,

die notwendige Sprechfertigkeit fehlt. Die

Sprachlehre ist eine Abstraktion der Sprachgesetze und erfordert nicht

allein eine bestiramte geistige Reife, sondern aucb vielfache und siste-

matisch geordnete Uebungen im logischen Denken und Sprechen als

Grundlage.

In der obern Abtheilung findet die Grammatik den gebiihrenden

Raum, sie besteht aber auch bier nicht in einem terminologischen

Sistem oder in einer Aneinanderreihung von Regeln, sondern in dem
Verstandnis und der Uebung, die Satze, Satzglieder und Worter

in ihrer Bedeutung fiir die Rede aufzufassen und anzuwenden.

Geometrische Formenlehre.

Diese bezieht sicb in der untern Abtheilung auf die Anschauung,

Darstellung und Beschreibung geometrischer Korper und Figuren,

in der obern Abtheilung noch ausserdem auf die Berechnung der-

selben und auf die Lehre von der Entstehung, Construction der

geometrischen Grossen. Auf das Messen und auf die Darstellung im

verkleinerten Masstabe wird besonders geaebtet. W e 1 c h e Bedeu-
tung die Anwendung des Zeichnens und Modellirens
gerade fiir diesen Gegenstand gewinnt, bedarf wol
keiner besondern Darlegung; es soil aber ausdrttcklicli
bemerkt we r den, dass alle fiir das Lebrziel d e r B 1 i n d e n-

schule notwendigen D ar s t e 1 1 u n g e n ausgefiihrt werden
k o n n e n.

Rechnen.

Diese Disciplin hat in der untern Abtheilung die 4 Rechnungs-

arten in benannten und unbenannten Zahlen, in der obern Abthei-

lung noch ausserdem die Behandlung der Dezimal- und gemeinen

Briiche, die einfachen und zusammengesetzten Proportionen, Interessen-

rechnungen, Gesellschafts- und Mischungsrecbnungen und die oben

erwahnten geometrischen Berechnungen zum Gegenstande.

Wo dies nur moglich ist, wird der Stoff fur’s Rechnen aus den
Vorkommnissen in der Werkstatte geholt. Bisher wurde in unserem
Institute bios Kopfrechnen betricben und dies hat billigen Anspruchen
Gentige geleistet. Eben wird eine von Herrn Dr. Armitage in

London erfundene, wohlfeile, sehr einfache und dennoch sinnreiche

Rechenmaschine erprobt
; von dem Erfolge soil eine Veriinderung der
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bisherigen Unterrichtsweise abhivngig gemacht werden. Das^ untcr

alien Umstitnden notwendige Mittel fill* die Entwicklung der Zahlen-

kreise tindcD wir in unserer Schule in den reihenweise in das Polster

eingesteckten Nadelkopfen, was von den Schillern vor dem Unterrichte

vorbereitet wird und auch zu Wiederholungen technischei' Uebung

gute Dienste leistet.

Naturkunde.

Die geistige Richtung unserer Zeit tlberhebt den Padagogen

wol im Allgemeinen einem denkenden Publikum gegeniiber der

Pflicht, die Notwendigkeit des naturkundlichen Unterrichtes nachzu-

weisen. Nicht so aber fiir den Upterricht des Blinden! Was soli dem

Blinden Naturkunde ? fragt vielleieht auch der Wolwollende, der Den-

keude, wenn er der Blindenpiidagogik nicht nahe steht. Und doch fuhlt

selten ein Mensch den Herzschlag der Natur so tief wie der Blinde,.

lauschen wenige dem Athemzuge der Natur so andachtsvoll wie er!

Und den Zusammenhang mit der Natur, welcher dem sebenden Kinde

von selbst zum Bewusstsein kommt und sich bald zur Ueberzeugung

verstftrkt, — das blinde Kind sucht ihn mit riihrendem Bestreben,

weil es eben fiihlt, dass er eine wesentlicke Bedingung fiir sein

Menschenthum ist.

Erfiillte die Natixrkunde nur diesen einen Zweck, dem Licht-

beraubten diesen Zusammenhang zu vermitteln, sie miisste einen hervor-

ragenden Platz im Blindenunterrichte einnehmen. Und dass sich auch

dem tastenden Finger Mannigfaltiges erschliesst und dass diese Offen-

barungen Gottes das blinde Kind hoch begliicken, das wissen die-

ienigen, welche sein reiches
,

sinniges Geistesleben kennen ! Der

Sehende sucht ohne endliche Befriedigung das Ganze im All, dem
Blinden ei'scheint es in einem Halm, einer Blume.

Aber aus diesen Ueberzeugungen allein ergiebt sich schon, dass

am allerwenigsten beim Blinden die Naturkunde eino leere Beschrei-

bung sein darf. Wir verzichten in unserer Schule auf die Sistematik

und beschranken uns gerne auf die genaue, allseitige Ivenntnis von

verhaltnismassig nicht zahlreichen, aber streng gewahlten Objecten,

welche soviel als moglich in Natur vorgeftihrt werden. Die

Lehre von den Mineralien beschrankt sich auf das Wichtigste und

wird zudem noch durch die Schwierigkeit der Anschauung beengt,'

der Zoologie, besonders aber der Botanik, welcher ieh einen bedeu-

tenden, bildenden Wert fiir den BlindeBunterricht beimesse, wird

grosse Sorgfalt zugewendet. Hier tritt die heuristische Lehrform
in ihre voile Wirkung. Das Naturobject : das Thier, die Pflanze, das
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Mineral, werden dem Schiller ohne jede Erlftuterung iibergeben, er

bat die Merkmale derselben selbstandig ohne die Nachhilfe des

Lehrers zu finden (was sich wie bei den Pflanzen dem Tastgefiibl der

Finger entzieht, wird mit der Zunge und den Lippen gefunden) nach
genauer Untersuchung werden ihre Ergebnisse in kurzen, bestimmten

Stitzen angegeben, und endlich nach der notwendigen Correctur zu
einer Besclireibung zusammengefasst, welche der Lehrer entsprechend

ergfinzt. Wo dies angeht — besonders bei Thiexen — werden die

Zoglinge angeleitet, von dem Bau auf die Lebensweise zu schliessen.

Die Bemerkungen sind meist so fein, die Schlilsse so richtig, dass die

Lehrstunde fur Lehrer und Schuler gleich genussreich ist.

Auch hier findet die Darstellung ihre Anwendung, indem Tbiere

und ihre Theile, Pflanzen und Pflanzentheile, sowie Ivristallformen

der fur den Blinden bedeutsamen Mineralien in Thon modellirt wurden.

Von Thieren und Pflanzen wurden nachgebildet: die Mans, der Frosch,

die Eidechse, die Ringelnatter, das Pferd — der Kopf eines Raub-
vogels, eines Spechtes, das Gebiss eines Raubthieres, eines Nagethieres,

ein ungespaltener, ein gespaltener Huf, ein Schwimmfuss, ein Geweih,

das Horn des Rindes, der Ziege — das menscldiche Ohr — viele

Blattformen (deren Umrisse auch auf dem Polster gezeichnet

werden), fast alle Friichte der Heimat, Staubgefasse und Stempel im

vergrosserten Massstabe und vieles, vieles andere, was des Raumes
halber ohne Anftihrung bleibt.

Wie bedeutungsvoll solche Darstellungen fiir den Unterricht

sind und in weiterer Ausfuhrung nocb zu werden vermogen, wird
kein Padagog verkennen.

Um dem blinden Schuler auch die erwiinschte Gelegenheit zu

geben, Beobachtungen an Naturobjecten anzustellen, werden
im Hause Thiere aller Art gehegt, die Werkstfttte aber ist mit Sing-

vijgeln, mit Turteltauben, Eichhornchen u. s. w. bevolkert. Jedem
Zogling liegt die Pflege eines oder mehrerer dieser Thiere ob; sie ist

alien eine angenehme Pflicht geworden. Erstaunlich ist es in der

That, wie scharf die Beobachtungen sind, welche sie an ihreu Lieb-

lingen machen
;
man glaubt oft kaum, dass solches Uberhaupt moglich

sei. Dieses Stuck Naturkunde
,

das die Kinder auf solche Weise
lernen, kann wohl nicht aufgewogen werden durch die Fertigkeit des

Gedachtnisses
,

Sistem an Sistem zu reihen und die schonsten aus

dem Buche gelernten Beschreibungen vorzutragen von Dingen, die

dem Vorstellungsvermogen nicht nahe getreten.

Im Friihlinge erhalt jedes Kind einige GartentOpfe und ein

Beetlein im Garten, da werden Getreide, andere Nutzpflanzen, Blumen
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u. s. w. gesttet. Wie gross ist die Freude, ivenn der tastende Finger

das erste Keimbllittchen, die erste Bliitlie entdeckt, mit welclier Liebe

werden die Pflanzen gepflegt, wie lebliaft tausehen die Kinder die

Bemei’kungen aus, die sie gemacht haben und wie fein und richtig

sind diese meist!

Es giebt. in dem grossen Obstgarten des Institutes keinen Baum,

keinen Strauch, viellciclit wenige Pflanzen iibexdiaupt, welche die

Kinder nicbt kennen. Auch bier haben sie sich Lieblinge enviihlt

;

merkwiirdiger Weise sind dies weniger die Obstbtiume, deren Fruchte

sie nur zu gut zu finden wissen, sondern Biiume von chai’akteristischer

Art: die Birke, die Platane, die Fohre, die Larche, die Tanne u. s. w.

Aber die Naturbeobachtungen unserer Zoglinge sind von den

Gemarken des Institutes nicbt beschrankt. In rtistigem Turnerscbritt,

mit frohem Liederklang, ziehen sie oft — in der guten Jahreszeit

wenigstens einmal in der Woche — hinaus in Feld und Wald.

Welclier Strom von Lebensfreudigkeit zieht da in die jungen Seelen

ein, wie reich und mannigfaltig ist der Erfolg solcher Wanderungen

auch fiir den naturkundlichen Unterricht ! Ich miisste die Schilderung,

welche ich in meinem Vortrag entworfen habe, nur mit Variationen

wiedcrholen, wollte ich von all’ den Vorkominnissen und Ergebnissen

solcher Wanderungen Mittheilung machen. Ich kann sie — ivenn sie

in der rechten Weise unternommen werden — als eine segensreiche

Einrichtung nicht genug empfehlen.

Geografie.

Der allgemein anerkannte Lehrgang in der Geografie, dessen

Ausgangspunkt das Lehrzimmer ist und der sich in stetiger Entwick-

lung auf das Haus, dessen Umgebung, den Wohnort, die Heimat, das

Vaterland u. s. f. ausdehnt, hat auch, und mit vollster Berechtigung
in den meisten Blindenschulen Eingang gefunden. Wenn man aber

nicht geradezu itbersehen will, dass die geografischen Objecte, welche

sich dem Sehenden von selbst darstellen, dem Blinden erst vermittelt

werden miissen, so darf man sich der Ueberzeugung nicht verschliessen,

dass mit der Wahl des bezcichnetcn Lehrganges a 1 1 e i n wenig
geschehen ist. So lange der geografische Unterricht in der Blinden-

schule im besten Falle ein Kartenlesen ist, wobei dem Schtiler oft

Zufalligkeiten fiir Bestimmungen massgebend sind, so lange vermittelt

sie dem blinden Kinde ein Wissen, welches mit vielen Namen und
Zahlcn nur wenige Begriffe verbindet Trotz der sorgfiiltigsten

Erfelftrung wird die Linie
,

die einen Fluss bezeichnet, dem blinden

Schiiler wenig melir als eine Linie sein, der Punkt, der fiir eine
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Stadt steht, nicht viel mehr als einen Punkt bedeuten, wenn diese
ZeichennichtAnschauungen zurVoraussetzung haben,

wenn dem S c h ti 1 e r nicht das Verst fin d n i s gevvorden
ist, welche Wechselwirkung z wise hen den Dingen
selbst und ihrer Darstellung besteht.

Jene Anschauungen kann der blinde Schuler erwerben
,
wenn

die Beobachtungen von Ortsverhaltnissen, welche er mit erstaunlicher

Raschheit und Schiirfe in Haus und Garten macht
,

wenigstens auf

die Umgebung des Hauses
,

auf don Wohnort und dessen Umgebung
ausgedehnt werden, dieses Verstandnis envirbt er nur durch die Bc-

fahigung, unmittelbar Angeschautes darzustellen. Die Bestrebun-

gen, welche unser Institut nach beiden Richtungen bin gemacht hat,

waren von Erfolg begleitet.

Die Zoglinge haben nicht allein von dem Hause und dem Garten

richtige Vorstellungen erworben
;

sie haben auf ihren Wanderungen
den Wohnort und dessen Umgebung grttndlich kennen gelernt und
fitr den geografischen Unterricht uberhaupt viele grundlegende Be-

griffe gesammelt. Sie haben
,
um einiges von vielem zu nennen

, be-

obachtet, wie eine Quelle hervorbricht, wie sie sich zu einem Bachlein

entwickelt und in den Fluss ergiesst, sie haben an einem miissigen

Hiigel gelernt, was Fuss, Abhang, Gipfel u. s. w, ist, sie haben auf

ihren Wanderungen im Kahlengebirge Vielf'aches von der Gestaltung

der Erhebungen kennen gelernt, am Steinbruch
,

an der Ziegel-

brennerei beobachtet
, wie mannigfach die Zusammensetzung des

Bodens ist u. s. w. u. s. w. . . Sie sind aber auch im Stande, Plane,

Bergformationen, Gebirge und Gebirgssisteme in Thon darzustellen,

Fluss- und Ortskarten auf das Polster zu zeichnen, u. zw. so, dass

die Gewasser mittelst Schniiren, die Orte mittelst Nadeln bezeichnet

erscheinen

Kein Blindenle’nrer wird nach den t&glichen Erfahrungcn, welche

er hinsichtlich des Orientirungsvermogens seiner Zoglinge macht, in

Zweifel ziehen, dass die angedeuteten Erfolge der Wanderungen mog-

lich sind; vielleicht konnten aber doch folgende Zweifel laut werden:

1. Ist die Anzahl der geografischen Begriffe, welche der Schuler er-

worben hat, nicht sehr gering? 2. Die Vorstellungen werden doch

keineswegs die Gegenstande selbst decken ? und 3. ein geografischer

Unteri’icht, wie der angedeutete, wird doch kaum weiter als auf die

Umgebung des Wolmortes ausgedehnt werden konnen?
Darauf erlaube ich mir zu erwidern : 1 . Die Anzahl der Be-

griffe ist nur im Vergleich mit der, welche der Sehende unter gleichen

Verhiiltnissen erwirbt, gering. Insofern sie aber ganz wol die wichtigsten
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Grundbegriffe in sicli schliessen konnen, sind sie far die Entwicklung

und den Fortgang des Untarrichtes geradezu von ausserordentlichem

Wert; denn sie bilden fttr die spatere Vergleichung des Unbekanntcn

mit dem Bekannten - auf welchem ja auch ein grosser Theil des

geografischen Unterrichtes des Sehenden beruht — ein vortreffliches

Material. Der an der Donau wohnende sehende Sehiiler verbindet ja

mit dem Rhein, den er nie gesehen, die Vorstellung seines heimatlichen

Flusses
,
dem er bios einige Merkmale anfiigt; in ahnlicher Weise

konnen auch die erworbenen Anschauungen des Blinden verwendet

werden. 2. Gewiss, die Yorstellungen decken den Gegenstand nicht,

aber sie entsprechen der ganzen innern Welt des Blinden und sind

daher fiir ihn von gleichem Wert, wie die Vorstellungen
,
vvelche

der Sehende fiir sich erwirbt. 3. Der angedeutete Unterricht tindet

in der Regel seine Begranzung in der Umgebung des Wohnortes,

aber wer auf diese Weise gelernt hat, von der unmittelbaren An-
schauung aus die Darstellung zu verstehen, der wil'd auch aus
diese r all din durch die oben angedeutete Vergleichung richtige

Anschauungen gewinnen.

Der geografische Unterricht in unserem Institute zerfallt daher
in einen elementaren und in einen angewandten. Fiir den ersteren

wird gefordert: I. Unmittelbare Anschauung, 2. selbstandige Dar-
stellung des Angeschauten

,
3. Auffinden des letzteren auf den ge-

gebenen Nachbildungen (Pliinen, Karten). Fur den letzteren: 1. Be-
schreibung des geografischen Objectes und dessen Vergleichung mit

Bekanntem durch den Lehrer, 2. Darstellung des Beschriebenen
durch den Sehiiler, 3. Auffinden desselben auf den gegebenen geografi-

schen Anschauungsmitteln.

Fiir diese Lehrmethode ist selbstvei'stiindlich auch die strenge

Reihenfolge wesentlich
,

weil die Erfullung der ausgesprochenen
Grundsatze es erfordert, dass die grafischen und plastischen Arbeiten
des Schiilers eine Darstellung des unmittelbar Angeschauten oder
eine Kopie der Vorstellung seien, welche die vergleiehende Beschrei-
bung in der Seele des Schulers erzeugt hat, aber nicht eine leere
Nachahmting gegebener Karten.

Unsere Zoglinge siud nun auf die mehrfach bezeichnete Weise
im Stande, den Plan des Hauses, des Whhnortes und deren Umgebung,
alle b luss- und Stiidtekarten und die wichtigsten Gebirgskarten
Oesterreichs ohne vorheriges Betasten eines V or-
bildes fertig und mit mOglichster Genauigkeit darzu-
s t e 1 1 e n. —
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Geschichte.

Den Mittelpunkt des historischen Unterrichtes bildet die Ge-

schichte des Vaterlandes, an die sich die aller Begebenheiten aus der

allgemeinen Weltgeschichte, welche fur die Kultur besonders bedeutungs-

voll geworden sind, anschliesst. Ueberhaupt sucht dieser Unterricht

mehr durch die Darlegung der Kulturbestrebungen als durch eine

umstflndliche Schilderung der kriege.rischen Ereignisse zu wirken. Da
es leider ausser der hoclist einseitigen Geschicbte Annegarn’s kein

anderes Lehrbuch zum Gebrauche fttr Blinde gibt, machen unsere

Zo£rlin<re wahrend des Unterrichtes Notizen mittelst der Braille’schen

Schrift und haben dieselben in der bereits bezeichneten Weise fttr den

freien Vortrag zu beniitzen.

Eine besondere Belebung hat das historische Interesse in unserem

Institute durch die Feier von Gedenktagen erfahren. Die wohl von

jedem Blindenlehrer gemachte Warnehraung
,

dass die besten

seiner Zriglinge alles, was ihnen bedeutungsvoll geworden ist, gerne

in stimraungsvoller Erinnerung feiern, hat zu dieser Einrichtung ge-

ftthrt, welche das stille Leben unseres Hauses schon mit vielen

Weihestundeu geschmiickt hat und urisern Zoglingen hoffentlich auch

draussen manchen Tag durch erhebendes Gedenken verklaren soli.

Ohne jede Schaustellung, olme miihselige Vorbereitung, ohne

grossen Zeitaufwand werden diese kleinen, lieben Feste begangen. —
Es ist der 13. Marz der Geburtstag des Kaisers Josef.

In gemessenen Ziigen wird den Ziiglingen das Leben des Edlen

geschildert, besonders wird in ihm „der Menschenfreund auf dem
Throne" gefeiert. Es wird von dem Denkmal erziihlt, dass ihm

in Wien errichtet worden. Passende Stellen aus der Dichtung ,,Sein

Bild" von Anastasius Gritn werden erklarend vorgetragen und
von den Schtilern wiederholt.

Der 22. Marz, Gothe’s Todestag, „Wanderers Nachtlied" das mit

den Worten ausklingt: ,,Warte nur, bald ruhest Du auch!" wird

vorgetragen, es wird die Entstehung des Gedichtes auf dem Gickel-

hahn erziihlt, und wie Gothe wenige Monate vor seinem Tode nocli-

mals den Berg besteigt und ahnungsvoll mit Triinen im Auge das

Gedicht wieder liest. Der Stundenplan zeichnet gerade fur diesen

Tag Schreiben und Gesang vor. Das Lied wird niedergeschrieben

mit der Aufschrift
:
„An Gothe’s Sterbetag"

;
in der Gesangsstunde

wird das Lied nach der Melodie von Friedrich Kuhlau gesungen.

Bringt solch ein Gedenktag nicht Zerstreuung und Storung in

den Unterricht? Nein, durchaus nicht! Aber ein Feierklang tont
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durch die Seele des bliuden Kindes und verklfirt des 'J ages Pflichten.

Und viele solcher ICliinge vereinigen sich zur reinen Seelenharmonie,

welche die Gemeinheit ausschliesst, aucb fill
1 das Leben.

Uebergehen kann ich nun die Feier irgend eines Gedenktages

nimmermehr
;
meine Ziiglinge, welche den Kalender dafttr in ihrer

Seele tragen, mahnen mich mit freudigem Ungestttm daran.

Der technische Unterricht

beginnt in unserem Institute mit dem allgemeinen Unterricht iiberhaupt.

Ich weiss, dass wir uns hierin ini Gegensatz zu manchen Blinden-

anstalten befinden, welche den eigentlichen Handwerksunterricht

nach der Konfirmation, mit welcher der literarische UnteiTi’cht ab-

schliesst, eintreten lassen. Diese Anstalten haben so ausgezeichnete

Erfolge im technischen Unterrichte zu verzeichnen, dass es mir als

eine unabweisbare Pflicht erscheint, zu motiviren, warum nnser In-

stitut von der gewohnten Uebung abgewichen ist. Sowol die Riick-

sicht auf den literarischen Unteri'icht wie auf das Handwerk waren

dafttr massgebend.

Die Zeit nach dem 14. Lebensjahre ist besonders geeignet, dem

Unterrichte die dem Blinden doppelt nothwendige Vertiefung zu ver-

leihen und die Grundlagen zu feistigen, auf welchen die praktische

Brauchbarkeit des Zoglings beruht. Die Klarheit des Yerstandes, die

Scharfe des Urtheils, die Lebhaftigkeit der Empfindung, welche der

Volksschullehrer bei seinem unreifen Zogling so sehr vermisst, treten

in der Zeit der Reife mit jedem Tag kraftiger hervor und potenziren

die Unterrichtserfolge in einer Weise, dass einsichtsvolle Menschen-

freunde von jeher bedauert haben, dass diese kostbare Zeit fttr

di'j allgemeine Volksbildung meist verloren geht.

Dahev ist es bei aller Hochachtung und Wertschiitzung einer

andern, gewiss auch wolbegrttndeten Meinung meine Ansicht, dass die

Blindenanstalten ihren Zoglingen, die sie ja bis in das hohere Jttng-

lingsalter behalten, in dieser fruehtbarsten Zeit einen ausreichenden

Unterricht angedeihen lassen sollen, fttr welchen ja Wiederholungs-

stunden keinen Ersatz zu bieten vermogen.

Aber auch die Riicksicht auf die Arbeit, besonders aber auf

die hohe Bedeutung, welche sie als Erziehungsmittel zu er-

fttllen hat, war fttr die Einrichtung in unserem Institute entseheidend.

Hat doch der Begrttnder der modernen Padagogik, P e s t a 1 o z z i, in

seinem Werke „Lienhard und Gertrude" die grosse Lehre aufgestellt,

dass die Arbeit das sicherste Mittel fttr die Oharakterbildung, die

reichste Quelle fttr alle Bttrgertugenden sei, dass aber die Erziehung
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(lurch die Arbeit und zur Arbeit nicht frilhe genug beginneu kiinne

Uud wer sollte getreuer streben, Pestalozzi’s Lehren zu verwirklichen

als wir, denen gleicb ihm die grosse Aufgabe geworden, den Elenden
und Ungltlcklichen durch die Macht der Erziehung das unverlierbare

Gluck, das in der Bethiitigung der eigenen Kraft liegt, zu begriinden ?

Gewiss, je frtiher das blinde Kind dieses Glilck empfinden lernt,

je eher ihm das Verstandnis wird fUr die Wiirde, welche die Arbeit

verleiht, durch das Bewustsein, Niitzliches hervorbringen zu konnen,

desto sicherer wird das Vertrauen in die eigene Kraft und mit ihm
die Selbstachtung und die Selbstitndigkeit begrilndet. Die traurige

Erscheinung, dass gebildete Blinde das Handwerk und die Tonkunst
zugleich als Bettler schiinden

,
mag sie ihren Grund nicht manchmal

darin finden, dass solchen Ungeratenen das Handwerk als Erziehungs-

mittel nicht nahe genug getreten
,

dass sie es nicht zur innigen

Wertschatzung der Arbeit gebracht haben? Ein Mangel, dem aber

auch nicht dadurch abgeholfen wird
,

dass der Musikunterricht ganz
oder theilweise aus dem Institute verbannt wird.

Auch in unserem Institute nelnnen mit jedem Jahre die Forderun-
gen, welche an die Zeit des Zoglings fill* die Arbeit gestellt werden

?

zu
;
das letzte Jahr ist ganz seiner technischen Ausbildung gewidmet.
Der technische Unterricht unseres Institutes gliedert sich in den

vorbereitenden und den eigentlichen Unterricht. Der erstere besteht

im Kntipfen, Flechten, Weben auf einem Handstiihlchen, Kloppeln
u. s. w. Der letztere im Btirstenbinden, Korbflechten, Sesselflechten

Rohrflechten und Rouleauxweben. Hat der Zogling den Vorbereitungs-

unterricht, welcher nicht mehr als zwei Jahre in Anspruch nimmt,
gut absolvirt, so versucht er sich einige Zeit hindurch in alien Iland-
werken der Reihe nach. Hierbei wird auf Neigung und Begabung
genau geachtet, welche ftir die Wahl des Handwerkes massgebend
sind. Sobald der Zogling brauchbare Arbeit erzeugen kann, wird ihm
eine Quantitat von Material iibergeben, und er arbeitet fortan auf
eigene Rechnung. Vom Reingewinn erhiilt er eine mit seinen Arbeits-

erfolgen steigenden Porcentsatz, dagegen hat er in gleichem Verhiilt-

nisse unter Umstknden auch den Schaden zu tragen. Ueber alle ge-
schiiftlichen Gebahrungen fiihren die jungen Ilandwerker genau Buch,
mittelst der B r a il 1 o ’schen Schi’ift. Jede Woche und jeden Monat
werden regelmiissige Abschliisse ausgefertigt. Den fertigen Waaren
wurde ein grosser Absatz gewonnen und gesichert, und damit auch
die unentbehrliche Gelegenheit, den Zoglingen zu lehren, wie fiir die
Erzeugmsse gewerblichen Fleisses Verwerthung gesucht, gefunden und
gesichert wird. Die Verpflichtungen, welche aus einem solchen regel-
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m&ssigen Absatz erwachsen, erwecken in den Ziiglingen das Bewusst-

sein und das Verstandnis fur den Ernst ihrer Thatigkeit, aber auch

den Ehrgeiz, das Vertrauen, welches man in ihre Leistung setzt, durch

gute Arbeit und durch ptinktliche Ablieferung zu rechtfertigen.

Und es darf hier ohne Unbescheidenheit ausgesprochen werden,

dass treue Pflichterfiillung ohne ansporncnde Ermalmung und ohne

Aufstachelung des Ehrgeizes, ein begltickender Stolz ohne Leberhebung,

Lust an Arbeit, Erwerb und Sparen ohne Neid oder Habsucht, Wahr-

haftigkeit in der Rede, Biederkeit in der Handlungsweise die natiir-

lichen Friichte sind des Bestrebens, die Arbeit als Erziehungsmittel

sobakl als moglich in Anspruch zu nehmen.

Wil'd aber der frohe Jugendsinn durch eine solche Auffassung

der Arbeit nicht beeintriichtigt ? Nein, nicht im mindesten ! Die Zog-

linge nelimen bios ihre Pflichten ernst, ohne selbst ernster als ihre

Altersgenossen zu sein. Die Arbeit ist vom frohlichsten Geplauder,

oft vom muntern Gesang begleitet. Mit dem Arbeitskittel werfen

sie auch den letzten Rest von Ernsthaftigkeit ab und wer sie dann

auf dem Spielplatz sieht, der ahnt wol nicht, dass dies Gewerbsleute

sind, niv e 1 c h e auch ihre S or gen haben“. Im Gegentheil

!

Dieses Arbeiten auf eigene Rechnung ist unseren Zoglingen eine Quelle

geworden, aus welcher ihnen die Freude stromt, welche das Gefiihl

der Tiichtiglceit immer und uberall erzeugt.

Die Spareinlagen unserer Zoglinge, welche nicht unbetrachtlich

sind, werden — da die Austretenden aus dem hierzu bestimmten Fonde

ausgestattet werden — von dem Curatorium auch nach dem Austritte

verwaltet und diirfen nur mit dessen Einwilligung verwendet werden.

Diese Einrichtung und das Bestreben des Institutes, den entlassenen

Zogling fortgesetzt mit billigem Material zu versehen und ihm den

niitigen Absatz zu verschaffen, sollen dem Verhaltnis, in welchem

unser Haus auch zu seinen ortlich geschiedenen Kindern bleiben will,

die notwendige materielle Grundlage verleihen.

Unter den Handwerken hat sich das Biirstenbinden als das ein-

traglichste erwiesen. Das Rouleauxweben, als neuer Erwerbszweig fur

Blinde, sei der Aufmerksamkeit der Collegen hiermit sehr empfohlen. Es

ist eine eintragliche, auch fiir Unbegabte leicht ausftihrbare Arbeit,

welche nach einiger Aban derung, die ich anzugeben gerne bereit bin,

auf jedem Webstuhl ausgefiihrt werden kann.

Die weibliclien Handarbeiten,

welche in unserem Institute betrieben werden, sind : Stricken, Hiikeln,

Netzen, Ausniihen und Maschinnahen.
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Das Maschinniihen wurde in mehreren dentschen Anstalten nacli

kurzen Vers tichen wieder aufgegeben. Unsere Erfalirung spricht fur

die Einfiihrung in die Blindenschulen. Der Grand des Miserfolges

mag wol in der Schwierigkeit des Einfade Ins bestanden haben, aueh
in unserem Institute ware das Maschinnahen bald daran gescheitert.

Alle gepriesenen Einfadelmaschinen batten sicb als unpraktisch fur

den Gebrauch der Blinden erwiesen
,

da griffen wir zu einem hiichst

einfachen Mittel and dieses erwies sich, wie so oft im Leben, auch
bier als das beste. Es wird ein Sttickchen diinnen Drabtes genommen
and wie eine Iiaarnadel zugebogen. Uni den Winkel desselben wird
der Faden geschluugen, hierauf die beiden Schenkel zusammen-
gedreht, so dass der Faden nun dazwischen eingekleinmt erscheint, die

Spitze des Drabtes wird durcb das Nadelohr geschoben und zielit so
den Faden mit sich. Nacli geniigender Uebung hat sich das Gefiihl

in Daumen und Zeigefinger, welche den Draht zum Oehr fiihren, so

fein ausgebildet, dass das Einfadoln auch ohne jedc Vorrichtung mbg-
lich wird. Alle iibrigcn Griffe beim Maschinnahen geschehen ohne die

geringsten Schwierigkeiten und ohne jeden Behelf. Die Madchen sind
im Stande, alles, was ilinen vorgerichtet wird, in geraden und kruui-
men Niihten mit der gewiihnlich erzielten Raschheit auszufiihren. Sie
haben schon Hemden, Riicke, Schurzen, Kutten u. a. auf diese Weise
geniiht und kann hier auch noch nicht — weil das Maschinnahen fur

ein solches Urtheil noch nicht lange genug in Uebung ist — ausge-
sprochen werden, dass es zur Erwerbsfahigkeit fuhrt

,
so kann dock

schon versichert werden, dass es ganz wol geeignet ist, einen Neben-
v erdienst zu schaffen und sich einer I aiuilie sehr niitzlich zu machen.

Der Musikunterricht

hat Klavier- und \ iolinspiel, Harmoniclehre und Gesang zum Gegen-
stande. Die Musik ist uns ein Mittel fiir die asthetische Bildung des
Schiilers

,
das ihm einst draussen nach des Tages Mtihen Erhebung

pnd Erheiterung bieten, welches ihn aber auch befahigen soli, die
Gaben der Tonkunst mit Verstandnis zu geniessen. Erwerbfahigkeit
durcb Musik streben wir nicht an

,
dagegen soil es unsere Aufgabe

werden, besonders geeignete Scb tiler zu Klavierstimmern ausbilden
zu lassen.

Dem Turnen,

dieser fiir die Blindenanstalt doppelt wichtigen Leibcsiibung, wird be-
sondere Sorgfalt zugewendct. An dem Turnunterrichte nehmen sowohl
Knaben als auch Madchen Theil

;
er erstreckt sich bci den Knaben



48

auf alle Freiiibungen, sowie auf die Uebungen auf Reek, Barren,

Ringen, Kletterstangen, Strickleitern, senkrechten Leitern und im Hneb-Scl)

springen; bei den Mfidchen auf die FreiUbungen und auf die Hang-

und Stiitziibungen auf Reek, Barren und fester Leiter.

Im Sommer werden zudem im Garten und auf den Wanderungen

im Winter im Hause Marschilbungen vorgenommen.

Ho he Warte im Miirz 1878.

S. Heller,
Director.
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