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;>llem Versuch zum Verständnis doch nicht ganz zur Ruhe kommen liess. Es

war die Furcht vor dem, was bei vielen hinter dieser Sehnsucht steckt, vor der

Gefahr, in die sie so leicht führen kann. Wohl weiss ich, dass bei den Elite-
menschen diese Sehnsucht reines Feuer bedeuten kann ; bei den meisten misch;
sich aber wohl in dieses Verlangen nach dem « Aufstieg » der Wunsch, die
andern zu übertrumpfen, ihnen den Meister zu zeigen, an die Spitze zu kommen,

also eine Tendenz, die wir als Ursache zu zahllosen Verwicklungen
kennen. Ich musste hin und wieder unwillkürlich an ein Wort denken, das in
humorvoller Weise diese Gefahr, der das eigene Volk leicht unterliegt,
kennzeichnet. Ich las es in einem deutschen Blatt unter den « Zehn Geboten für den
Bahnhofverkehr »; es lautete : Vor einem allerdings musst du dich (beim
Aussteigen) ganz besonders hüten : vor der Meinung, es sei imehrenhaft, nicht der
erste am Ausgang zu sein. » Es ist mir bei diesem Besuch in Deutschland zum
ersten Mal klar geworden, wie schwer es ist, eine Grossmacht zu sein. Wie
viel leichter haben wir es doch in unserer kleinen Schweiz Wir sind zwar
nicht vom Wettbewerb mit andern Völkern in Handel und Industrie
ausgeschlossen, wenn wir unser Auskommen finden wollen. Aber im übrigen brauchen

wir keine Prätentionen zu haben, müssen kein Prestige aufrecht erlialten.
dürfen unsere eigenen Schwächen ruhig zugeben und anderer Stärke bewundern.

Freilich müssen wir dann eben auch die oft drückend kleinen Masse

unseres Landes mit in Kauf nehmen. Mir ist es aber dennoch so gegangen, dass

ich dankbar aus der Weite wieder in unsere Enge zurückkehrte. G. Gerhard.
(Schluss folgt)

Schrift- und Schreibunterricht.
(Schluss.)

Schrift ist Kleid der Sprache und dient der Übermittlung menschliche;:
Geistes auf Zeit und Raum. Schrift ist optische Form der Mitteilung im Gegensatz

zur akustischen beim Sprechen, sie ist Ersatz für die lebendige Rede, sei

es für einzelne Mitteilungen im praktischen Leben, sei es für die Überlieferung
des Wissens und Könnens, das ein Kulturgebiet, eine Kulturwelt in sich schliesst.
Der Übermittlungsprozess auf Zeit und Raum erfordert sehr streng durchgefornite
und auf grosse Zeitspannen sich gleichbleibende Repräsentanten unserer Sprechlaute

A bis Z. Allerdings kann Schrift, weil ohne Ton und Klangfarbe der

Sprache, das gesprochene Wort immer nur teilweise ersetzen.

* **
Der Leseprozess erfordert, dass die Buchstabenbilder in ihrer Formun.:;

möglichst grosse Gegensätze aufweisen, dass A als Liniengebilde ein ganz anderes
Gesicht trage wie B. In welch ausgeklügelter Art die Gegensätze zvvischen dea

Buchstaben und sogar in den Buchstaben selbst durchgebildet werden müssen.

damit ein leichtes Lesen möglich sei, das zeigen in klarer Weise die einander
nahe verwandten Bnchstabenbilder L zu T, H zu U zu M zu N und N zu Z unserer
Antiqua. Alle Schreibschrift unterstellt in bezug auf Leserlichkeit ganz denselben

Gesetzen, die hier der leichteren Verständlichkeit wegen lediglich an den Antiquaformen

gezeigt werden sollen.
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Der Buchstabe L besteht in seinen Linien aus einer Senkrecht- und einer
YVagrechtgeraden. Das dem L verwandteste Buchstabenbild T weist genau die
gleichen Grundlinien auf, aber in einer Zusammenfügung, die den grösstmöglichen
Gegensatz bedeutet. Die Wagrechte könnte unten nach links oder in der Mitte
an die Senkrechte angefügt werden und würde auch so einen Gegensatz zu L
ergeben. Das genügt aber dem Schriftbildner nicht, er wählt vielmehr die dem

untern Ende der Senkrechten diametral entgegengesetzte Stelle und fügt dort
eine Wagrechte an, die zudem noch nach der andern Seite hin verlängert wird
und damit den grössten Gegensatz zu L darstellt. Die Buchstaben H U M und
N sind in der Hauptsache Liniengebilde, bei denen die Senkrechte dominiert und
die beiden Senkrechten miteinander verbunden sind ; beim H liegt die
Verbindungsstelle in der Mitte, beim TJ unten, beim M oben und beim N sind die beiden
Senkrechten von oben nach unten verbunden. Beim H ist die Verbindungslinie
eine Wagrechtgerade, beim U eine gebogene, beim M je eine Links- und Rechts-
sehräge, beim N eine die ganze Buchstabenhöhe einnehmende Schräge. Nicht
nur die Stelle, an welcher verbunden ist, wechselt ab, sondern auch die Form
der Verbindung. N und Z sind Liniengebilde von zwei parallellaufenden Geraden

PPPP RRRR RR KHK
4 5 6 7 6 9 10

Fig. 27. Richtige (leserliche) und falsche Formung der Buchstaben B und K.

mit schräger Verbindung ; sowohl die Parallelen wie die Schrägen verlaufen bei
beiden Formen gerade in der am stärksten gegensätzlichen Richtung. Aber nicht
nur von Buchstabe zu Buchstabe sind die grösstmöglichen Gegensätze gesucht,
sondern schon in den einzelnen Buchstaben selbst, so z. B. bei den Buchstaben
L T H E F Senkrecht- gegen Wagrechtgerade, V W X Links- gegen Rechts-
sehräge, D Senkrechtgerade gegen Gebogene.

Welch unscheinbare Dinge oft zur Leserlichmacbung der Buchstaben
angewendet werden, zeigen Buchstabenbilder wie R und K in ihren verschiedenen
Formungen (Fig. 27, 6, 7, 9, 10). In Fig. 27, 1 haben die spitzen Winkel
die eigentümliche Eigenschaft, den Blick des Beschauers nach der Spitze
hinzulenken, eine Erscheinung, die dem stumpfen Winkel (Fig. 27, 2)
vollständig abgeht. Aus dieser Eigenschaft resultiert, dass wir als Richtungsweiser

einen Pfeil oder eine auf den gleichen Punkt hinweisende Gruppe
spitzer Winkel verwenden (Fig. 27, 3). Ein P kann in den verschiedensten
Proportionen geschrieben werden (Fig. 27, 4), es wird immer als P zu lesen
sein. Fügt man der P-Form unten an die gebogene Linie eine Schräge an, so
wird ohne Zweifel ein R gelesen werden (Fig. 27, 5). Im Hinzufügen der Schrägen
liegt also das für R, im Weglassen derselben das für P Charakteristische und
Fntscheidende. Eine Untersuchung der beiden R-Formen (Fig. 27, 6 und 7) aut
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Grund der Erscheinungen, die sich beim Betrachten der spitzen und stumpfen
Winkel ergeben, zeigt sofort, dass die erste R-Form die leichter lesbare ist.
Bei der zweiten Form (7) wird der Leser gleichzeitig durch die stark nach
ihren Spitzen hinweisenden Spitzwinkel auf den für P und R wichtigen Punkt
hingeleitet, ganz im Gegensatz zu der ersten Form (6), bei der durch die
Stumpfwinkel, die weniger nach der Winkelspitze hinleiten, auf zwei verschiedene
Punkte geführt wird, das eine Mal auf die für P, das andere Mal auf die für
R entscheidende Stelle. Es ergibt sich bei der ersten R-Form (6) eine Streuung,
eine für das Lesen unwirtschaftliche Form. Ausserdem aber weist die erste Form
in ihrer rechtsseitigen Kontur eine starke Annäherung an die im Alphabet schon
am meisten vorkommende Senkrechtgerade auf, was die Leserlichkeit stark
herabmindert. Die zweite R-Form (Fig. 27, 7) ergibt mit ihrer rechtsseitigen starken
Einbuchtung ein markanteres Buchstabenbild. Genau die gleichen Erscheinung? n

weisen die zwei K-Formen Fig. 27, 9 und 10 auf. Die Linien Fig. 27, 8 sind
an sich keine Buchstabenbilder, im günstigsten Falle könnte die Senkrechte als
I gelesen werden, doch durch ein Zusammenfügen entsteht ein ganz klares K;
im Zusammenfügen dieser beiden Figuren (Fig. 27, 8) liegt also das für K
Wichtige. In Fig. 27, 10 ist mit den im Sinne der WinkelWirkung starken Mitteln
auf die für K wichtige Stelle hingewiesen, die Spitzwinkel weisen den Blick
des Lesers direkt in das Zentrum des Buchstabenbildes. In Fig. 27, 9 gelangen
die weniger stark wirkenden Mittel zur Anwendung, ausserdem erfolgt aneli
hier eine Streuung des Blickes auf zwei Punkte ; zudem zeigt die schwache
rechtsseitige Einbuchtung des Buchstabens eine starke Annäherung an die im

Alphabet am häuflgsten vertretene Senkrechtgerade. Die K-Eorm von Fig. 27, 10

ist markanter und für den Leser wirtschaftlicher.
Bei jeder Schriftformung, gleichgültig aus welchem Kulturkreis sie auch

stamme, zeigt sich das Bestreben, in die Buchstabenreihe möglichst grosse Gegensätze

hineinzubringen, und zwar unter Verwendung möglichst weniger verschis-
dener Grundformen. Von diesem Bestreben nun sind die neuern abendländischen
Schriftformen immer mehr abgewichen, besonders die deutschen und die aus der
Stahlschreibfeder resultierenden Schreibschriften. Fraktur- und Schwabacherschri:t
weisen 66— 67, lateinische und deutsche Schreibschrift etwa 60, dagegen Antiqua.
nur 24 Grundlinien auf. Bei den Antiquagrundlinien sind zwei Formgruppen.
Gerade und Gebogene, festzustellen, bei der Fraktur-, der Schwabacber- und
den Spitzfederschreibschriften hingegen sieben Formgiuppen. Das ist eine
Erscheinung, die beim Aufnehmen, Lesen und Wiedergeben an Schreiber und Leser
ausserordentlich hohe Anforderungen stellt und daher höchst unwirtschaftlich is

* **

Der Schreibunterricht gehört in den Zeichenunterricht und ist in zwei
Gruppen zu gliedern: 1. Unterricht in ornamentaler Schrift und 2. Erlernung
einer geläufigen, leicht leserlichen und schönen Verkehrsschrift (Handschrift1
Der Unterricht in ornamentaler Schrift hat genau dieselben Ziele zu verfolge!:.
wie Zeichnen, Malen und Modellieren : die schöpferisch-bildnerischen Anlagen
im Schüler zu wecken und auszubilden. Die Unterweisung in ornamentaler
Schrift soll praktischer Geschmacksunterricht sein und er soll, abgesehen von
seinen praktisch verwertbaren Ergebnissen, kunsterzieherisch wirken. Dieser
Unterricht ist nach zwei Richtungen hin zu gliedern: 1. Der Buchstabe an
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sich, seine Gestalt, sein Umriss, sein Gerüst; oder die Linie an sich, die
Linienführung, der Linienklang als Grundproblem künstlerischer Betätigung. 2. Die
Bf-ziehung der Buchstaben zueinander, ihre rhythmische Aufeinanderfolge, die
ornamentale Massenverteilung in Zeile und Schriftfeld ; oder die guten Masse
und Proportionen, ihr Rhythmus als Grundproblein künstlerischer Betätigung.
Im ersten Unterricht (3. Primarklasse) ist der Buchstabe an sich (Steinschrift
Fig. 29) in seiner knappsten und klarsten Form zu beschreiben und zum
Verständnis zu bringen. Dabei ist eine Abstufung nach Schreib- und Auffassungs-
schwierigkeiten zu beachten. 1. Gruppe : Senkrecht- und Wagrechtgerade I L T H
FF, 2. Gruppe: Links- und Rechtsschräge VWAXNZMYK, 3. Gruppe: die
gebogene Linie OQCGDPRBUJS. Die Beschreibung der Buchstaben kann mit
Vorteil durch ein Nachschreiben der Formen durch die Schüler an der Wandtafel
oder mit freier Hand in der Luft unterstützt werden. Das Nachschreiben darf
aber nicht sitzend erfolgen, sondern muss stehend ausgeführt werden, und zwar
rais dem Achselgelenk heraus, also in grossen Formen. An der Wandtafel
v. erden bei solchen Übungen ganz erstaunlich klare und knappe Buchstaben-
forinen entstehen. Bei den Buchstaben TVWAYXM ist auf die symmetrische
Anordnung der Buchstabenteile, auf das Gleichgewicht im Buchstabenbilde,
hinzuweisen ; bei H E X Z K B S ist temer der obere Teil des Buchstabens grösser

u formen wie der untere, es ist dem Buchstaben Basis, Standfläche, zu geben.
inne grosse Zeichnung mit den Buchstaben H X B und S, bei denen der untere
nnd der obere Teil gleich gross sind, und eine Zeichnung mit der Teilung in
lier optischen Mitte, d. h. an derjenigen Stelle, die den untern und obern Teil
des Buchstabens für das künstlerische Auge gleich gross erscheinen lässt, leisten
im Unterricht ausgezeichnete Dienste. Man zeigt dem Schüler die Zeichnung mit
der Teilung in der geometrischen Mitte und dreht die Zeichnung dann mehrmals
(unterer Teil oben, oberer Teil unten), dabei wird dem Beschauer die untere Hälfte
von H X B S K stets kleiner erscheinen als die obere. Etwa 5 °/o der Buchstabenhöhe

über der geometrischen Buchstabenmitte liegt der optische Mittelpunkt, der
den obern und untern Teil des hier geteilten Buchstabens immer gleich gross
* rscheinen lässt. Dabei lassen sich nun sehr gut Beispiele aus Natur, Malerei,
Plastik und Architektur heranziehen ; z. B. in der Landschaft : Erde dunkle,
schwere Farbe (braun, geschlossene Form), Pflanzen, Bäume und Sträucher heller
in der Farbe (grün, offener, aufgelöster in der Form), Himmel sehr hell (blau
und weiss) ; Pflanzen : Stamm, Stengel geschlossen in der Form, dunkel in der
Farbe, Aste und Blätter heller in der Farbe, offener und also lichter in der
Form, Blüten meist sehr hell in der Farbe; Hausfassade usw.: im Sockel grosse
steine, dunkel in der Farbe, erstes Stockwerk in der Höhe grösser wie die
¦ihrigen, Fassadenmitte heller in der Farbe und durchbrochen von Öffnungen,
.einer gegliedert, nach oben mit Giebel, Spitzwinkelform, abgeschlossen ; Innen-
i aum (Wand) : Sockel dunkle Farbe, Wandmitte helle Farbe, Decke meist weiss.
Mit solchen Mitteln ist in die Grundprobleme künstlerisch-schöpferischer
Betätigung einzuführen. Je gründlicher die Beschreibung der Buchstaben und For-
nungsgesetze erfolgt, um so leichter wird dem Schüler das Schreiben.

Nach der Besprechung jeder Formgruppe sind sofort Wörter mit den Buchtaben

dieser Gruppe zu schreiben, z. B. aus der Formgruppe I L T H E F : EI,
FILT, HELL, TELL, EILE, HILFE, TEIL, ELF; aus der zweiten VWAX
XZMYK: TANNE, KANNE, WANNE, WANZE, TANZEN, ZINK,
ZINKKANNE usw.
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Sclion zu Anfang des Unterrichtes in ornamentaler Schrift ist zu erläutern,
wie die Buchstaben aufeinander folgen sollen und wie die Schriftfelder und
Zeilen seitlich oben und unten abzugrenzen sind. Zu einer derartigen Erläuterung

des Zwischenflächenverteilens oder der Beziehung der Buchstaben zueinander

ist eine Zeichnung Fig. 28 an der Wandtafel unerlässlich. Die
Buchstabenaufeinanderfolge ist in dem Worte ALAUN' mit kariertem Hintergrunde
(Fig. 28) nach Abständen von Buchstabenende zu Buchstabenende geformt, und
zwar in einer Weise, die nicht statthaben soll ; es entstehen nämlich zwischen
den einzelnen Buchstaben folgende Flächenwerte: A—L 15, L—A 30, A—U 16

Falsch

Richtig A LAU N

Falsch

Richtig

Fig. 28. Richtiges und falsches Abwägen der Zwischenflächen.
Richtige und falsche Gestaltung der seitlichen Schriftfeldbegrenzung.
Richtige und falsche Höhe der oben und unten rund abschliessenden Buchstaben O C G S Q.

und U—N 7 Karo, d. h. zwischen L—A reisst das Wort durch, während U
und N sich zu einem unleserlichen Liniengebilde vermischen. Die
Buchstabenaufeinanderfolge ist in diesem Falle eine sehr unregelmässige und unharmonische ;

ein so durchgeführtes Schriftfeld wirkt unausgeglichen, unruhig, plastisch,
einzelne Stellen des Schriftfeldes brechen in den Hintergrund durch, andere drängen
sich sehr stark vor. Die Wirkung ist für das geschulte Auge ähnlich wie
das Stottern für das Ohr. In dem Wort ALAUN mit weissem Hintergrund
(Fig. 28) ist der Flächenwert zwischen allen Buchstaben gleich, etwa 15.

EINES DER SPRECHENDSTEN AUS"
DRUCKSM ITEL JEDER STILEPOCHE IST
DIE SCHRIFT -SIE GIBT NEB5T DER
ARCHITEKTUR WOHL DAS AM MEI5TEN
CHARAKTERISTISCHE BILD EINER ZEIT.

Fig. 29. Schreibübung mit der Redisfeder. Schnurzug. '/» nat. Grösse.

d. h. zwischen unterer und oberer Schriftlinie und der Begrenzung durch die
Buchstaben links und rechts ist die Fläche durchgeheDds gleich gross. Als
Resultat zeigt sich uns eine ruhige, gleichmässige, harmonische Buchstabenfoige,
die ein geschlossen wirkendes Schriftfeld ergibt und einen sich im Schriftfebi
stets gleichbleibenden grauen Ton. Bei Buchstaben mit Einbuchtungen E G S Z

C K L T sind die Zwischenflächen allerdings nicht bis in den hintersten Winkel
als vollwertige Zwischenfläche in Rechnung zu ziehen, weil die eng zusammenliegenden

Buchstabenteile schon eine Vermischung von Hintergrund und Buch-
stabenfarbe eingehen und als Grau wirken. Die Buchstaben B E und R wirken
dunkler, I L T J heller wie alle übrigen Schriftzeichen des Alphabets ; jene sind
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an sich dunkle, diese helle Buchstabenbilder, alle andern sind mittelwertig;. Um
nun die an sich dunkeln und hellen Zeichen auf einen Mittelwert zu stimmen,
müssen vor und nach den dunkeln die Zwischenflächen vergrössert, die Buchstaben

aufgehellt, vor und nach den hellen umgekehrt die Zwischenflächen
verkleinert, d. h. die Buchstaben verdunkelt werden. Durch einen solchen Ausgleich
wird das Schriftfeld aut einen durchgehend gleich grauen Ton gestimmt, für
das empfindlichste Auge nicht unruhig und plastisch wirken. Zum Bemessen der
Z'.vischenflächengrösse ist es am zvveckmässigsten, von der sich bei der
Buchstabenaufeinanderfolge L—A ergebenden Flächengrösse als Minimale auszugehen,

DIE SCHRIFTZEICHEN SIND
TIEFSINNIGE SYMBOLE ZUR VERSINN-
LICHUNG DES GEISTIGEN UND
DARUM MIT DEN AUSDRUCKSMITTELN

DER BILDENDEN KUNST
Fig. 30. Schreibübung mit der Breitfeder. Schrägliegende Federkante, zirka*45°.

MajuBkel. (Ato-, Rundschrift- oder Schilfrohrfeder.) Zirka '/» nat. Grösse.

weshalb zu Anfang des Schreibunterrichtes recht oft Worte mit dieser
Buchstabenfolge zu schreiben sind, z. B. BUELACH, PLATZEN, PLAUEN usw.
Buchstaben, die unten und oben rund abschliessen (O Q C G U S J), sind höher zu

î)ie ^Schrift istvor allem ein kirnst^
lerisches Erziehungsmittel.sk fordert
unbedingt das Gefühl fur die richtige
Verteilung aufder Flache und ist die v

erste Erziehung zum Flachornament
Fig. 31. Schreibübung mit der Redisfeder. Schrägliegende Federkante, zirka 46°.

(Ato-, Rundschrift- oder Schilfrohrfeder.) Minuskel. Zirka '/» nat. Grösse.

formen als gerade abschliessende (ERBZ D). In Fig. 28, Schriftfeld rechts, ist
die erste Zeile falsch, die dritte richtig. Diese rund abschliessenden Buchstaben
sind um etwa 5°/o der Buchstabengrösse höher zu formen wie gerade abschliessende

; dann werden sie gleich hoch erscheinen. Buchstaben, die seitliche
Einbuchtungen oder Rundungen aufweisen (WETZPASFGJLYCVQOD), sind
seitlich über die Schriftfeldgrenzen, die mit den senkrecht begrenzten Buchstaben

(ERUIPDFHJKLBNM) gleichlaufen, hinauszuschreiben. (Fig. 28 : im
Schriftfeld rechts wirkt die erste Zeile beidseitig kürzer als die zweite — falsche
seitliche Schriftfeldbegrenzung, die dritte Zeile erscheint gleich lang wie die

zweite, trotzdem sie länger ist — richtige seitliche Schriftfeldbegrenzung).
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Aus dem Gesagten ergibt sich nun als erste "Übung: Steinschrift Fig. 29

mit Redisfeder, Schnurzug, Einprägen des Buchstabengerüstes, Zwischenfläch en-

abwägen, Schriftfeldbegrenzung. Ornamentschreiben für Schriftfeldeinrahmungen,
Fig. 35. Die zweite Übung wäre folgendes: Majuskel (Grossbuchstaben) mit,

Breitfeder; (Bandzug, Ato-, Rundschrift- oder Schilfrohrfeder), schrägliegende.
Federkante, zirka 45°. Neu kommt bei dieser Übung das Schreiben von dicken
und dünnen Strichen und das Verzieren der Buchstaben mit Füssli hinzu (Fig. 30).

cnfbtrbas tytììf etite tjfctfcts qfib mûjfcwa^
^X^ùìfen föfoßf teVotite toçriffund

dlmûipiâ? feftwtxrte m bkftm Òìùubmbwfjim
mi eatwtbtr fotmt bòa: weik mtfyt^tìfm òa
te$fm jft mcfyfnur fyfa&t m bm Sà)o$imb
fügfci/totß aììzs fo fommm weròe mk & imam
muf)£^nrói (bnôirn & morate fa bU Svcnòen

Fig. 32. Schrift aus einem modernen handgeschriebenen Buch. Deutsche Schrift.
Breitfeder. Schrägliegende Federkante, zirka 45". >/> nat Grösse.

iî$m Ikteag mxhm mtri$m$v&Mifi%m

Tigratefrmninfnftr |JwJmififl!f?itra (pfaftni
fur g?ifugen uni fmanjidlni IWjluipigüpr

Fig. 33. Schreibübung mit der Breitfeder. Schrägliegende Federkante, zirka 45°.

(Ato-, Rundschrift- oder Schilfrohrfeder). Deutsche Schrift. Zirka '/> nat. Grösse,

Als historisches Vorbild hat dieses Schriftbild die Capitalis rustica (Fig. 7).

Dritte Übung: Minuskel (Kleinbuchstaben), Breitfeder, schrägliegende Federkante,
Fig. 31. Vierte Übung: Deutsche Schrift (Fraktur), Breitfeder, schrägliegencte

Federkante, Fig. 32 und 33. Bei den deutschen Schriften sind die Kleinbuchstaben, da

sie leichter zu schreiben sind, zuerst zu üben. Als historisches Vorbild haben

diese Schriften Fig. 19. Dem Schreiblehrgang können auf allen Stufen Übungen

in Ornament und Monogramm mit Redis-' und Atofedern angegliedert werden,

Fig. 34 und 35. Das hier knapp skizzierte Programm soll in den Volksschulen
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im ZeichenUnterricht vom 3. Schuljahr an bis zum Abschluss der Primär- und
Sekundärschule durchgeführt werden.1

Fig. 34. Monogramme, geschrieben mit der Redis-
und Atofeder. Übung fur Mädchen (Sticken).

ÄS annètti gggggggg HSISKIHSIHt

dWW.V ••¦¦•¦Unii

Fig. 35. Federornament. Bänder zum Einschliessen von Schriftfeldern usw.
Redisfeder, Schnurzug. Breitfeder, Atofeder. Bandzug.

Das Erlernen einer geläufigen, schönen und leicht lesbaren Verkehrsschrift
(Handschrift) hat in den Volksschulen sclion mit den ersten Schultagen zu
heginnen. Die ersten Übungen haben im Schreiben von Formteilen einer dem
Aufnahme- und Reproduktionsvermögen der Abc-Schützen gut angepassten
Steinschrift (Fig. 29) zu bestehen. Die Formteile sind in einer Abwechslung, wie sie

etwa Fig. 36 zeigt, zu üben; sie ergeben so ganz einfache Bandornamente,
wecken den Sinn für Schriftrhythmus, für das Dekorative der Schrift, sie lassen
die Schriftzeile als Bandornament erkennen und führen damit den Schüler zu
dekorativem Gestalten. Die Buchstaben sind in Formen, wie Fig. 29 zeigt, nach
Aufnahme- und Schreibschwierigkeit abgestuft, zu schreiben.

1 Vom Verfasser ist ein Lehrbuch „Unterricht ia ornamentaler Schrift" im Druck.
Selbstverlag.
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Senkrechte, Wagrechte : I L T H E F.
Links- und Eechtsschräge, Wagrechte : V W A X N Z Y M K.
Rechtsdrehung : D P B R J.
Linksdrehung: 0 Q C G TJ.

Links- und Rechtsdrehung: S.

Nach jeder Formgruppe sind aus ihren Buchstaben gebildete Worte zu
schreiben. Im weiteren Verlauf des Schreibunterrichtes sind die Buchstaben-
formen der Steinschrift zu einem in aneinanderheftender Bewegung flüssig
gewordenen Buchstabenbilde umzuformen, Fig. 37. Die Umformung der Buchstaben

1111 1111 1111 \\\///\\\///\\\ OOOOO E\/OIE\/
Un_n_n VXAAAAA NNNNNN XXXXXX
OllfOIIIOIIIOEOEOEOXOXOXODODC
lujUuuulu rrrrrrrm -oeeee- cmsmw

Fig. 36. "Übungen fur den ersten Schreibunterrieht in den Primarschulen.
Rhythmisches Ordnen der Buehstabenelemente wecken das Gefühl für Schriftrhythmus.

hat etwa die Linien einzuschlagen, die der historischen Umbildung der
Grossbuchstaben zu den Kleinbuchstaben entsprechen; vgl. A E H Fig. 1. Die
Buchstaben CIPSUVWX und Z werden kleiner geschrieben, DEM und TJ

werden durch Rundungen schreibflüssiger, B D F H K L bekommen Oberlängen,
G P Q Y Unterlängen. Anschliessend folgen Übungen in aneinanderkettenden
Schreibbewegungen (Fig. 36, zweite und vierte Reihe) und aneinanderkettendes

STUVWXYZ
a bco/e/g A ijÂ À /m n op<j rs tuvw

JCyZ 7 234-5 6 7Ô 9 o

6m m a TCarl Tïans Rosa flaulin e
Fig. 37. Lateinische Schrift, die im Schreibunterricht anzustreben ist (Abschluss¬

form), ohne Bindung der Buchstaben. Schnurzug, Redisfeder.

Zusammenschreiben der Buchstaben.1 Beim Formen und Umformen aller Schritt.
ist sehr darauf zu achten, dass die Buchstaben das Ausgangsbild immer klar
wahren. Aus wirtschaftlichen Gründen ist die Handschrift nach dem
international gewordenen Antiquabild, das heute die am meisten gedruckte und
geschriebene Schrift ist, zu gestalten. Für den Aufbau des Handschriftbildes gelten
die gleichen Gesetze in bezug auf Leserlichkeit, Aufbau des Buchstabens usw..
wie sie schon in einem der ersten Abschnitte festgelegt sind. Als Schreibwerkzeug

ist eine Feder zu verwenden, die nach jeder Richtung hin einen gleich
1 Ein methodischer Lehrgang für Unterricht in Steinschrift und Übergang zur

vereinfachten lateinischen Handschrift vom Verfasser ist in Vorbereitung.
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dicken Strich ergibt, eine für Lesen und Schreiben wirtschaftliche Linie. Die
Haar- und Schattenstrichschriften sind für die sehr empfindliche Schreibmuskulatur

des Abc-Schützen zu strapazierend und beim Lesen unwirtschaftlich. Im
Abc-Schützenalter unterscheiden die Kinder beim Nachschreiben unserer Haar-
und Schattenstrichschrift nur in ganz seltenen Fällen Dick- und Dünnstrich, im
vorsehulpflichtigen Alter aber sind Fälle, in denen die Haarstriche überhaupt
nicht gesehen wurden, nicht selten.

Eine Untersuchung, die der Verfasser an etwa 5000 Kindern beiderlei
Geschlechts vom 5. bis 7. Altersjahr über die Tauglichkeit des heutigen
Schreibunterrichtes vorgenommen hat, zeigt in bezug auf Schreibbarkeit der Schriftzeichen

durch die Kinder folgendes Bild: Nahezu 100% der Kinder konnten
Steinschrift (gleich dicke Striche) nachschreiben, an zweiter Stelle stehen
lateinische Schreibschrift-Kleinbuchstaben, dann folgen lateinische Schreibschrift-
Grossbuchstaben, hierauf die deutschen Schreibschrift-Kleinbuchstaben und an
fünfter Stelle endlich die deutschen Schreibschrift-Grossbuchstaben (die letzten
vier Stufen mit Unterscheidung von Haar- und Schattenstrich). Die Grossbuchstaben

der deutschen Schreibschrift konnten kaum 10°/o der Kinder
nachschreiben.' Th. G. Wehrli, Zürich.

Anmerkung. Das Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich eröffnet am 9. August
eine bis zum 20. September 1925 dauernde Ausstellung ,,Die Schrift". Die
Ausstellung wird 6 Gruppen umfassen. 1. Schreibwerkzeug und Schrift. 2. Schrift
und ihre Entwicklung im Abendlande. 3. Schrift und ihre Anwendung im
Kunstgewerbe. 4. Verkehrsschrift, Schulschrift. 5. Musiknoten. 6. Überblick über die
Schriften ausserhalb des Abendlandes.
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Gedanken zur Frey-Biographie.
Von Dr. Lina Frey (Band II).1

(Schluss.)

Lina Frey bat für ihre verdankenswerte und höchst aufschlussreiche Arbeit
über die Vorlesungen Freys sein Kolleg über das Thema: „Die Aufgaben der

Literaturgeschichte" gewählt, dessen Bedeutung die Grundlinien einer Poetik
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