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Sporocilo solskega odseka
o postavi, kako naj se uraviiä napravljanje, zdrzevanje in obiska- 

vanje javnih ljudskih sol.

Slavni deMni zl)or!

Solski odsek, ko je prevdarjal postavni naört, kako naj se vravnd, napravljanje, zdrZevanje in 
obiskavanje javnih ljudskih Sol, ni si prikrival vclicih Zrtev, ki se naloZe po ti postavi naSi Ze brez tega 
preobloZeni in oboZani deZeli; ali po drugi strani ni mogel prezirati, da so dobro uravnane Sole prva 
pogoja bolje prihodnosti; ni mogel presliSati spIoSne Zelje, da bi se tudi v naSi deZeli za Solstvo storilo, 
kar nam je koli pri naSih slabih moöeh mogoöe.

Odsek je tedaj sklenil spustiti se v meritorno pretresavanje vladnega naörta, pri tem pa posebno
nato gledati, da bi so naredila postava naSim okolSöinam primerna, tako da bi napredku Solstva vstrezala, 
ali brez presilovanja naSih moöi, brez nenaravskih skokov; tako, da bi zdrZevanje sedanjih in naprav
ljanje novih Sol zadevalo najpred tiste, kterim  so one neposredoma na korist; tako da bi se dolZnost
obiskavati Sole uravnala z ozirom na zemeljne pa tudi druZbinslce posebnosti naSe deZele.

Na to sc je  po odsekovih mislih bilo neobhodno potreba ozirati, da se deZela ne bi z nepri- 
mernimi stroski obloZila, pa tudi, da se v ljudstvu veselje do Sole, k i je  ena prvih pogoj dobrega vspeha, 
ne bi zaduSilo, in da bi se zraven vendar za Solstvo storilo, k a r nam bodo koli sedanje okolSöine 
dopuSöale.

Da bi se pa ta namen dosegel, je bilo treba vladni naört v sledeöih reöeh prem eniti:
V §. 6. je  vladni naört predlagal, naj bi se potrebne nove Sole brez nepotrebnega odlaSanja 

napravile. Odsek je pa temu dodal, da naj se' gleda pri tem napravljanju tudi na zmoZnost tistih, k i 
imajo za te Sole skladati (mit Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit der Konkurrenzpflichtigen). Tega 
dodatka se je  odseku zato treba zdelo, da se ne bi ljudstvu ali deZeli nakladali novi stroSki, dokler ni 
j ih  ne bilo moöi zmagovati.

b) V §. 9. ustanavlja vladni naört, da ko se napravljajo Solski kraji (Schulsprengel) naj se 
gleda kolikor mogoöe, na oböinske moje.

Odsek je to prenaredil z ozirom na naSe okolSöine, ki imamo velike oböine in podoböine. P ri 
nas so po navadi Ze podoböine tolikSne, ako ne veöje, kakor drugod oböine, zato je tudi popolnoma pri- 
merno in naravsko, ako so one zase Solski k ra ji; in v ta namen je  odsek vladni naört premenil.

c) §. 21. doloöuje, s kterim  letom se za otroke zaöne dolZnost v Solo hoditi in doklej ta  dolZ
nost trpi. Po vladnem naörtu je  zaöetek te dolZnosti izpolnjeno Sesto, in konec izpolnjeno Stirnajsto leto, 
tako da bi trpela celih osem let.

To je  tudi po drZavni postavi od 14. maja 1.1. sploSno pravilo. K er pa ona vendar privoljuje, 
da se sme za kranjsko deZelo izjema narediti, je odsek skrajSal ta  öas na 6 let, t. j . od izpolnjenega 12 
leta. Öe se pomisli, da je tudi 6 let dosti öasa; da je kranjska mladina bistre glave in da ji bo Iahko 
mogoöe tega nauöiti se, kar se od ljudske Sole zahteva; da pri nas otroci po 12 letih Zevse vprek kine- 
tiSka dela delajo, in da jih stariSi, k i Ze druge Solske stroSke komaj prenaSajo, zelö teZko utrpevajo, mo- 
ralo so bo pritrditi, da je öas, kakor ga je  odsek ustanovil za solo obiskovati, naSim okolSöinam 
primeren.

8  posebnim ozirom na to, da je  naSa deZela gorata in hribovita, da so hiSe zelo raztresane in 
oddaljene ena od druge, da so tedaj poti do Sole veökrat zelo teZavne, in za otroke, ki Se niso dosti 
odrasli in utrjeni, naravnost nevarne; z ozirom, da, kakor so zdaj okolSöine, tudi ne bo vselej mogoöe da 
bi se v tako kraje, kakor §. 2. veleva, kak  poduöitelj izpoSiljal, z ozirom tedaj, da bi bilo vöasih’na
ravnost neöloveSko, ko bi se otroöiöi, k i so komaj 6. ali 7. leto prelezli, siliti po nevarnih dolgih potih 
v  Solo, je  sprejel odsek Se drugo izjemo, namreö da se dolZnost v Solo hoditi, v kakem  kraju  zaöne Se 
le po dokonöanem 7. ali 8. letu, t. j. eno ali dve leti pozneje. Vendar pa, da se ta izjema ne bo na zlo
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rabila, sme le nastopiti, ako jo  deLelni Solski svet dovoli. ßilo  je  tukaj praaanje, ali naj bi taki otroci, 
k i pozneje zaönejo, ne imeli potem toliko dälj Solo obiskovati. Ali odseku se ni zdelo potreba, da bi se 
to posebej ustanavljalo, k er §. 21. Le omenjene drLavne postave ukazuje, da neben otrok ne sme pred 
Sole zapustiti, dokler si najpotrebnejsih vednosti ljudske Sole ne privlasti.

G. poslanec Lipoid je  podal k  temu §. v imenu manjSine posebni predlog, ki se nahaja na 
koncu tega poroöila.

d) V §. 37. je  govorjenje o jako vazni reöi, namreö, ali ima Solski patronat nehati ali ostati. 
Vladni naört svetuje, da bi se on, kolikor samo iz postave izvira, popolnoma odpravil, z vsemi svojimi 
pravicami in tefcavami. Solski patron je  namreö po sedanjih postavah dolLan, tako za zdrSavanje obsto- 
jeöeh, kakor za zidanja novih Sol nekaj stroSkov (za zdrLavanje */3 in za nove Sole stroSke za rokodelska 
dela (für die Meisterschaften) trpeti, za to je  imel pa pravico, uöitelje za dotiöno Solo prezentirati ali 
izvoliti. Zdaj je  sicer po eni strani resnica, da je  en ministerski ukaz od 10. julija 1849 patronatsko zavezo tako 
zrahljal, da so se patroni skoraj vseh pridoneskov lahko ubranili, ter posebno privatni patroni od tistih 
mal res skoraj niö plaöevali niso; po drugi strani se pa mora s pohvalo in hvaleSnostjo pripoznati, da 
sta verski in drSavni zaklad svoje patronske dolänosti skozi zvesto spolnovala, da sta samo v zadnjih 
3 letih okoli 10000 gld. gotovega dnarja za Sole odkazala, in da sta tako bitno pripomogla, da je se 
zadnja leta po naSi deLeli toliko novih Sol tudi v öisto uboänih krajih osnovalo.

Ko se je  tedaj praSalo, ali naj patronatska zaveza neha ali Be naprej ostane, bil je odsek te
misli, da zdaj, ko gre zato, da se Solstvo ne samo ohrani na tej stopnji, kakor je , ampak da se Se,
kolikor koli mogoöe, povzdigne in zboljsa, naSa revna deäela Se ne more in ne sme odbijati nobenih pri- 
pomoökov, naj so, od koder koli.

Odsek je  tedaj sklenil, nasvetovati, naj se patronat Se pridrLi tako, kakor je, do tistih mal, 
da bo mogoöe, to razmero s posebno dcLelno postavo uravnati. Vendar je  pa v §. 42. tistim Sols kirn 
oböinam, ki se same odreko patronske pripomoöi, pridrLal pravico; da to zvezo ali po pogodbi s patro- 
nom ali po deäelni postavi Le zdaj lahko odpravijo.

Vladnemu nasvetu, naj bi se nekdanje grajSöine oprostile od daianja drv za kurjavo, je  odsek
pritrdil, ker grajSöine ne uLivajo temu nasproti nobene pravice, in tuai druzega pravnega razloga ni
za to teLavo.

Nadalje je bilo praSanje, komu naj se prvemu naloLi dolLnost, da bo imel skrbeti za naprav-
ljanje in zdrLevanje Sol. Vladni naört je v tem obziru svetoval, naj se naloLi Solskemu okraju (Schul
bezirk) ali odsek temu gledö na nizjo ljudsko Solo ni mogel pritrditi, ker bi bilo to od sedanje razmere 
popolnoma razliöno, in ker bi po tem mnogotere oböine, ki imajo Le popolnoma uravnane svoje Sole, bile 
prisiljene, da bi morale za Solstvo ravno toliko skladati, kakor tiste oböine, k i dozdaj za Solo niso niö 
storile. To bi pa bilo naÖelom pravice nasprotno, bi gotovo po mnogih krajih  veliko nezadovoljnost 
zbudilo, in tako ljubezen do Solstva izpodkopovalo.

To je  bilo odseku nagib, da je  vladni naört predrugaöil, da bo imel Solski okraj samo za tako
imenovane meäöanske Sole (Bürgerschulen), k i bodo res tudi celemu okraju sluäile, sk rb e ti; zastran druzih 
ljudskih Sol pa ostane sedanja navada, tako da bo imel vsak Solski kraj (Schulsprengel), ki je po §. 9. 
ena oböina ali podoböina, prvi za svojo Solo skrbeti.

Po sprejetem tem principu so se potem tudi drugi §§. vladnega naörta, ki so L njim v dotiki, 
primerno premenili.

e) Zastran Solnine, o kteri govori §. 44., se je preudarjalo, ali bi se popolnoma ne odpravila. 
Ali glede na to, da je  treba Solam ohraniti, kolikor mogoöe vse sedanje prihodke, odloöil se je  odsek, 
da jo za zdaj Se priaräi, vendar jo  je  proti vladnemu naörtu precej zniäal, in je  vrh tega oböinam na 
voljo dal, da lahko Solnino oböinsko blagajnico prevzamejo, öe hoöejo.

f)  §. 52. ki govori o tem, kako se imajo pokrivati potrebni stroski tedaj, kedar krajne in 
okraine moöi niso zadostne, je  odsek tako prenaredil, da jih prevzame normalni fond, v kterega bo pa 
deLelni fond po svoji zmoLnosti vsako leto, po sklepu deLelnega zbora, nekaj vkladal.

Pridani pristavek „po svoji zmoLnosti“ in prenaredba v §. 6. nas obvaruje, da stroSki preveö 
in prenaglo ne pribsnejo.

To so glavne premembe, ktere so se potrebne zdele odseku iz ozirov, k i so od zaöetka tega 
poroöila razIoLeni. Druge menj znatne premembe pojasni poroöevalec pri dotiönih §§. ustmeno.

Omeniti je  Se, da so vse te premembe sklenjene po dogovoru s c. k. vlade komisarjem.
Odsek tedaj svetuje:
Slavni deLelni zbor naj postavnemu naörtu pod •/. pritrdi.

V L j u b l j a n i  dne 19. vinotoka 1869.

Dr. E. H. Costa ,
prvomestnik.

Svetec,
poroöevalec.
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Wmorrtäls-Votum
zu  § .  2 1  d e s  G esetzes zur R e g e lu n g  der E r r ic h tu n g , der E r h a ltu n g  und d e s  B esu ch es der 

öffen tlich en  V o lk ssc h u len .

D ie  M in o r iä t  b eantragt zu § . 21 der R e g ie r u n g s -V o r la g e  a ls  2. A lin ea  statt des Zusatzes der 
M a jo r itä t  folgenden  Zusatz:

„ D ie  Schulpflicht beginnt in der R eg e l m it dem vollendeten 6 ., und dauert in  der R eg e l 
b is  zum vollendeten  14. Lebensjahre. M it  Rücksicht a u f besondere T erra in s«  und klimatische V er
hältnisse kann jedoch die Landesschulbehörde au sn ah m sw eise  gestatten , daß die Schulpflichtigkeit erst 
m it vollendetem  7 . oder 8 . Lebensjahre beginne. Ebenso kann am Schluffe des S ch u ljah res a u s 
n a h m sw eise  S ch ü lern , welche d a s  12. Lebensjahr zurückgelegt und die G egenstände der Volksschule 
vollständ ig  inn e haben, a u s  erheblichen G ründen  von  der Ortsschulaufsicht die E ntlassung b ew illig t 
w erd en ."

Dr. E. H. C o s ta ,
Obmann.

M. Lipoid,
Berichterstatter der M inorität.
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Gn t L a u r k  e i n e s  G e s e t z e s
zur Regelung der Errichtung, der Erhaltung und des Besuches der öffentlichen Volksschulen.

M it  Zustimmung deS Landtages M eines HerzogthumeS Krain finde ich anzuordnen, wie folgt:

E  r st e r A b s c h n i t t .

Von -er  Errichtung und Erhaltung öffentlicher Volksschulen.

§• i .
Eine öffentliche Volksschule ist überall zu errichten, wo sich in einer Ortschaft oder in mehreren im Umkreise 

einer Stunde gelegenen Ortschaften, Weilern oder Einschichten zusammen nach einem fünfjährigen Durchschnitte mindestens 
4 0  schulpflichtige Kinder befinden, welche eine mehr a ls eine halbe M eile entfernte Schule besuchen müssen. (§ . 5 9  des 
Reichsgesetzes vom 14 . M a i 1 8 6 9 .)

§• 2.
W o innerhalb dieser Entfernung die lokalen Verhältnisse periodisch wiederkehrend oder dauernd den Zugang  

zu einer Schule erheblich erschweren, ist ein Unterlehrer derselben an einer dazu paffenden S ta tion  wenigstens für die
ungünstigere Jahreszeit zu exponiren, oder im äußersten Falle mindestens zweimal in der Woche zum Excurrendo-Unterrichte
an eine solche S ta tion  zu entsenden. D ie  Expositur oder Excurrendo-Station bildet einen Theil jener S ch u le, an welcher 
der betreffende Unterlehrer angestellt ist.

§ . 3 .
Sobald  es die M ittel desjenigen, welchem die Errichtung und Erhaltung dieser Schule obliegt, zulaffen, ist die 

Expositur oder Excurrendo-Station durch eine selbstständige Schule zu ersetzen.

§ . 4 .
S o w eit die vorhandenen M ittel gestatten, ist auch besonders in den bevölkerten Orten die Trennung der 

bestehenden gemischten Schulen nach den Geschlechtern und die Errichtung eigener Mädchenschulen anzustreben. Dieselbe
muß überall da erfolgen, wo die Anzahl der gesetzlich erforderlichen Lehrkräfte (§ . 1 1 ,  Reichsgesetz vom 14 . M a i 1 8 6 9 )
sechs übersteigt.

§ . 5 .
I n  jedem Schulbezirke ist mindestens e i n e  Bürgerschule zu errichten.

§. 6.

D ie  Schulbehörden haben darüber zu wachen, daß die nothwendigen Volksschulen (§§ . 1 ,  5 ,  12 ) wo sie noch 
nicht bestehen, ohne unnöthigen Aufschub jedoch mit Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit der Konkurrenzpslichtigen errichtet 
und hierbei alle Bedingungen zu einem festen und gedeihlichen Bestände derselben sichergestellt werden.

§• 7.
Alle für die Errichtung und Einrichtung einer Schule maßgebenden Umstände sind durch eine Kommiffion, 

unter Zuziehung aller Interessenten und erforderlichen F alls mittelst Augenscheines fcstzuste llen ; das Kommissions-Protokoll 
bildet die Grundlage der weiteren Entscheidungen.

§. 8 .
D ie Vervielfältigung der Volksschulen darf niemals auf Kosten der zweckmäßigen Einrichtung und gedeihlichen 

Fortführung der nothwendigen Schulen (§§ . 1 ,  5 ,  12 ) bewilligt werden.
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§ . 9.
Jeder öffentlichen Volksschule ist ein Schulsprengel zuzuweisen, welchen die zu derselben eingeschulten Ortschaften, 

Ortschaststheile oder Häuser bilden. Maßgebend für die Abgränzung der Schulsprengel sind in der Regel die Gränzen 
der Gemeinde- beziehungsweise Untergemeinde-Gebiethe, soweit nicht zum Behuse der Erleichterung des Schulbesuches die 
Zuweisung einzelner Gemeindetheile an die Schule einer benachbarten Gemeinde zweckmäßig erscheint.

§. 10.
D ie Einschulung hat zum Zwecke, sämmtlichen innerhalb des Schulsprengels wohnenden, schulpflichtigen Kindern 

die Möglichkeit der Aufnahme in eine Schule und der regelmäßigen Theilnahme am Unterrichte derselben zu sichern.

§• H .
Kinder, welche außerhalb des Schulsprengels wohnen, dürfen nur insoweit Aufnahme finden, a ls dadurch keine 

Ueberfüllnng der Lehrzimmer herbeigeführt wird.
D a s  gleiche gilt rücksichtlich der Aufnahme jener Kinder, welche das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet, aber 

die Bewilligung der Ortsschulbehörde zum Eintritte in die öffentliche Volksschule erlangt haben.

§. 12.

Eine S ch u le, welche bereits durch fünf Jahre die größere Z ahl ihrer Jahresstnsen oder Klaffen in Pa ralle 
Abtheilungen zu trennen genöthigt w ar, ist nach Ablauf dieses Zeitraumes sofort (§ . 6 ) in zwei Schulen zu theilen.

§ . 13 .
D a s  Schulhaus soll auf einem trockenen Platze und wo möglich in der M itte des Schulsprengels stehen. B ei 

der Auswahl der Baustelle siud geräuschvolle Plätze und Straßen, sowie die Nähe lärmender oder solcher Gewerbe, welche 
einen unangenehmen oder gesundheitsnachtheiligen Geruch verbreiten, die Nachbarschaft von Süm pfen oder anderen Gewässern 
u. drgl. zu vermeiden. Ebenerdige Schulgebäude müssen mindestens zwei Schuh über dem Niveau der S traße erhoben und 
ihre Fenster so angebracht werden, daß die Aufmerksamkeit der Kinder nicht durch Vorgänge außerhalb des Hauses abgelenkt 
werde. Auch soll mit einem Schulhause kein Z inshaus in Verbindung gebracht werden.

§ . 14 .
D ie  Anzahl der Lehrzimmer richtet sich nach der Z ahl der für die Schule erforderlichen Lehrkräfte (§ . 11 des 

Reichsgesetzes vom 14. M a i 1 8 6 9 ). S i e  müssen, bei einer Höhe von mindestens 12', für jedes Kind einen Flächenraum 
von 6 0 '  besitzen, nebstbei aber ausreichenden Platz für das Lehrpult und einen Kasten, für die Schnltafel und für freie 
Zugänge zu den Bänken darbieten, wobei auch auf einen wahrscheinlichen Zuwachs von Schülern Bedacht zu nehmen ist. 
I n  hoch gelegenen, besonders allseitig freistehenden Schulhänfern, kann eine Reduktion der Höhe bis auf 1 0 ' ,  zugelassen 
werden. Alle Lehrzimmer müssen gehörig licht sein und eine entsprechende Ventilation besitzen; mit der Wohnung des 
Lehrers dürfen sie in keiner unmittelbaren Verbindung stehen.

§ . 15 .
D ie  Schulbänke müssen so konstrnirt sein, daß eine normale, der Gesundheit unschädliche Haltung des Körpers 

möglich werde, wobei auf Alter und Größe der Kinder jedes Lehrzimmers Rücksicht zu nehmen ist. Alle Pultbänke sind 
mit Rücklehnen zu versehen und so einzurichten, daß die Füße der Schulkinder entweder auf den Fußboden oder auf ange
brachten schmalen Brettern aufstehen.

D ie  Sitzbänke müssen so ausgestellt werden, daß alles Hauptlicht von der linken S e ite  oder Rückseite einfällt 
und daß die Schüler gegen eine fensterlose W and sitzen, vor welcher die Schultasel und das Lehrpult angebracht ist.

§. 16.
D ie  Stiegenhäuser und Verbindungsgänge sollen luftig und licht, die S tiegen  und Gänge mindestens 6' breit 

sein , und erstere nie mit Spitzstnsen konstrnirt werden. D ie  Aborte sind so anzulegen, daß S tieg en , G änge und Schnl- 
lokälitäten davon nicht belästigt werden.

Jed es Schulhaus soll wo möglich einen gedeckten Turnraum besitzen und mit dem nöthigen Trink- und Nutz- 
wasser versehen werden.

§ . 17.
D ie  näheren Bestimmungen über die Beschaffenheit der Schulgebäude und ihrer T heile, sowie über die 

erforderlichen Schnleinrichtungen werden in einer Verordnung festgestellt, welche vom Minister für Kultus und Unterricht 
nach Einvernehmung der Landesschulbehörde erlassen wird. Diese Verordnung normirt auch die M odalitäten , unter denen 
die technischen Organe der politischen Behörden oder der Landesvertretung bei Approbirnug und Ausführung der Baupläne, 
Beschaffung der Schuleinrichtuug, Ueberwachung des zweckentsprechenden Zustandes der Gebäude und ihrer Einrichtung zu 
interveniren haben.
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§ . 18 .
D er O rts- und bezüglich der Bürgerschulen fixirt die Bezirksschulbehörde die Auslagen für Beheizung, Beleuch

tung und Reinigung der Schullokalitäten, indem sie für jede Schule nach Flächenraum, klchischen In h a lt und S itu irung  
derselben ein M inim um  der bezüglichen Kosten festgestellt, unter welches nicht herabgegangen werden darf.

§ . 19-
D ie  Verwendung weiblicher Lehrkräfte für den Unterricht der Knaben, seien dieselben in eigene» Klassen 

gesondert oder mit den Mädchen vereint, darf nur in den untern vier Iahresstufen stattfinden.

§. 20.

Eine bestehende öffentliche Volksschule kann nur mit Genehmigung der Landesschulbehörde und zwar nur dann 
wieder geschloßen werden, wen» sie nicht zu den nothwendigen Schulen (§ § . 1 ,  5 ,  1 2 ) gehört.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t .

Vom Gesuche der öffentlichen Volksschule.

§• 21.

Unmittelbar vor Beginn des Schuljahres nimmt die Ortsschulbehörde die Aufzeichnung aller im schulpflichtigen 
A ller stehenden Kinder des Schulspreugels ohne Unterschied ihrer (Konfession und Heimatsberechtigung vor. D ie  Schul»  
pflichtigfett wird in Gemäßheit des § . 75  des ReichsgesetzeS vom 14 . M a i 1 8 6 9  auf die Zeit vom vollendeten 6 . 
bis zum vollendeten 12 . Lebensjahre festgesetzt.

M it  Rücksicht aus besondere T errains, oder klimatische Verhältniße kann die Landesschulbehörde ausnahmsweise 
gestatten, daß die Schulpstichtigkeit erst mit vollendetem 7. oder 8 . Lebensjahre beginne.

W er ein Kind der Auszeichnung entzieht oder bezüglich desselben eine unwahre Angabe macht, ist mit einer 
Geldstrafe von 1 — 2 0  fl. zu belegen oder im Falle der Unvermögenheit mit Einschließung ans 1 — 4  Tage zu bestrafen.

§. 22.

Kinder, welche wegen eines geistigen oder körperlichen Gebrechens die öffentliche Bolsksfchule nicht besuchen
können oder zu Hause oder in einer Privatanstalt unterrichtet werden, oder bereits an einer höhern Schule sich befinden,
sind in einem eigenen Verzeichnisse zusammenzustellen; welches sofort der Bezirksschulbehörde vorzulegen ist.

§ . 2 3 .
D a s  Gleiche gilt von Kindern, welche in Fabriken, Gewerben, Bergwerken, Torfstichen und drgl. beschäftiget 

sind und den Unterricht einer Fabriksschule genießen.

§ . 2 4 .

D er Bezirksschulbehörde steht cs zu, über jene Thalsachen, welche die im § § . 2 2  und 2 3  erwähnten Kinder
vom Besuche der allgemeinen Volksschule befreien, weitere Nachweisungen zu verlangen.

§ . 25 .
S in d  Mnder, bezüglich deren ein Besreiungsgrund (§§. 22 , 2 3 )  nicht E in tr itt , nicht binnen d er  ersten vierzehn 

Tage des Schuljahres in eine ö ffen tlich e  Volksschule ausgenommen, so hat die Ortsschulbehörde die Eltern o d er  deren 
Stellvertreter an ihre Pflicht zu erinnern. W enn sie nicht binnen weiteren drei Tagen die Aufnahme des Kindes in eine 
öffentliche Volksschule bewerkstelligen, so verfallen sie in eine Geldstrafe, welche zwischen 1 und 5 fl. zu bemessen, im Falle 
der Unvermögenheit aber in Einschießung von höchstens 2 4  S tuben umzuwandeln ist.

§ . 26 .

W enn der Ortsschulbehörde während des Schuljahres die lM ersiedlung eines schulpflichtigen Kindes aus dem 
eigenen in einen anderen Schulsprengel bekannt wird, hat sie die M ittheilung hierüber an die betreffende Ortsschulbehörde 
zu richten. Erhält sie Kenntnis) von der Uebersiedlung eines schulpflichtigen Kindes aus einem anderen in den eigenen 
Schulsprengel, so hat sie dasselbe sofort in das Verzeichniß der schulpflichtigen Kinder aufzunehmen und nach den § § .  2 2 , 
2 5  des gegenwärtigen Gesetzes Amt zu handeln.
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§ . 2 7 .
D ie  Ortsschulbehörde revidirt halbmonatlich die Absenten-Verzeichnisie der Schule, und schreitet nach M aßgabe 

derselben sofort gegen Nachlässigkeit der Eltern oder ihrer Stellvertreter ein. D er Vorgang ist derselbe, wie bei gänzlich 
verabsäumter Aufnahme eines schulpflichtigen, nicht gesetzlich befreiten Kindes in die öffentliche Volksschule (§ .  2 5 ). Nicht 
gehörig entschuldigte Schulversäumniffe sind den gänzlich unstatthaften gleich zu halten.

§ . 28 .
D a s  Strafausm aß kann bis zu 10  fl. oder einer zweitägigen Einschließung gehen, wenn die Eltern das 

Versäumniß in gewinnsüchtiger Absicht herbeiführten.

§• 2 9 .
Ebenso findet eine Erhöhung des Strafausm affes statt, wenn die Eltern oder deren Stellvertreter bezüglich 

einer schuldbaren Vernachlässigung des Schulbesuches (§§. 25 , 27 ) der Kinder rückfällig erscheinen. I n  diesem Falle kann 
das Strafausm aß bis zu 2 0  fl. oder einer viertägigen Einschließung gehen. Erhalten solche Eltern aus der Armenkasse 
oder aus sonstigen Wohlthätigkeitsanstalten eine Unterstützung, so kann ihnen dieselbe von der betreffenden Behörde zeit- 
und theilweise entzogen werden.

§ . 3 0 .
Inhaber von Fabriken, Gewerben, Bergbauen, Torfstichen, welche die bei ihnen beschäftigten Kinder nicht zum 

regelmäßigen Schulbesuche anhalten, verfallen in die in den § § . 2 5  und 2 7 — 29  bezeichnten S tr a fe n , welche nach 
M aßgabe der Umstände auch auf das dreifache erhöht werden können.

§ . 3 1 .
D ie  Löschung aus der Liste der schulpflichtigen Kinder erfolgt erst dann, wenn der Besitz der nothwendigsten

Kenntnisse durch ein Zeugniß einer öffentlichen Volksschule nachgewiesen erscheint (§ . 21  des Reichs - Gesetze« vom
1 4 . M a i 1 8 6 9 .)

§ . 3 2 .

B on der Beibringung des eben erwähnten Zeugniffes sind Kinder befreit, welche sich in dem bezeichnten 
Termine an einer höheren Schule befinden, und solche, deren geistiger oder körperlicher Zustand erwiesener M aßen die 
Erreichung des Z ieles der Volksschule nicht erwarten läßt.

§ . 3 3 .

Eltern oder deren Stellvertreter, welche außer diesen beiden Fällen (§ . 3 2 ) Kinder vor Erlangung jene«
Zeugniffes von der Schule ferne halten, unterliegen denselben Verwarnungen und Ahndungen, wie solche für Vernachläfsi-
gung des Schulbesuches angeordnet sind.

D a s  Gleiche gilt bezüglich der Inhaber von Fabriken, G ewerben, Bergbauen, Torfstichen u. drgl., welche 
die bei Ih nen  beschäftigten Kinder vom Schulbesuche abhalten.

§ . 3 4 .
D ie  Verhängung der in den §§. 2 1 ,  2 5 ,  2 7 — 2 9 ,  3 0  und 3 3  erwähnten S trafen  kommt in erster Instanz  

der Bezirksschulbehörde zu. D a s  Verfahren richtet sich nach jenen Vorschriften, welche die Untersuchung und Entscheidung 
über im allgemeinen Strafgesetz nicht vorgesehene Uebertretungen regeln.

§ . 3 5 .
Rekurse gegen Entscheidungen wegen des nicht begonnenen, des vernachlässigten, oder des vorzeitig abgebrochenen 

Schulbesuches haben, soweit sie nicht gegen Strafverfügungen gerichtet sind, keine aufschiebende Wirkung.

§ . 3 6 .

Gegen E ltern , welche trotz wiederholter Bestrafungen beharrlich ihren Obliegenheiten in Betreff des Schulbe
suches ihrer Kinder nicht Nachkommen, ist das Verfahren nach den § § . 1 7 6  und 1 7 7  des a. b. G . B .  zu veranlassen.

Fabriksbesitzer und drgl. können schon bei dem ersten Rückfalle des Rechts, schulpflichtige Kinder in ihren 
Etablissements zu beschäftigen, verlustig erklärt werden.
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D r i t t e r  A b s c h n i t t .

Vom Äufrvan-e für das Votksschulviesen und von den M itte ln  ;u seiner Bestreitung.
§ . 3 7 .

D a s  Schulpatronat sammt allen damit verbundenen Rechten und Pflichten hat bis zur Regelung im W ege 
der Landesgesetzgebung fortzubestehen.

D ie  Errichtung und Erhaltung der Bürgerschulen (§ . 5 ) ist eine gemeinsame Angelegenheit eines jeden Schul
bezirkes, die der übrigen notw endigen  Volksschulen (§ . 1 und 1 2 ) aber eine Angelegenheit der Schulgemeinde (Schul

sprengel § . 9 ) notw endigen  Volksschulen (§ § . 1, 5 , 12 ), welche demnach sowohl alle sachlichen Bedürfnisse derselben, als  
auch die Bezüge des Lehrpersonals zu bestreiten haben.

§ . 3 8 .
Z ur Besorgung der hieraus erwachsenden Geschäfte wird die Bezirks- rücksichtlich Ortsschulbehörde in jenen 

Schulbezirken rücksichtlich Schnlsprengeln, welche aus mehreren Gemeinden oder Untergemeinden bestehen, und zwar die 
erstere durch 8 ,  die letztere durch 2 M itglieder mit entscheidender S tim m e verstärkt, welche von den Vorständen der inbe
griffenen Gemeinden oder Untergenieinden aus den Gemeinde-Wahlberechtigten mittelst absoluter Stimmenmehrheit auf die 
D auer von sechs Jahren gewählt werden und ihr Geschäft unentgeltlich versehen.

§ . 39 .
Besteht der Schulbezirk oder Schulsprengel aus einer einzigen Gemeinde oder Untergemeinde, so werden die 

im § . 3 7  erwähnten Geschäfte gleich anderen Gemeinde-Angelegenheiten durch die Gemeinde-Vertretung und ihre Exekutiv- 
O rgane besorgt.

§ . 4 0 .
S o w eit das Gesetz oder ein Vertrag nebst der Schulgemeinde noch andere Personen oder Korporationen zu 

Leistungen oder Beiträgen für die sachlichen Bedürfnisse oder für das Dienst-Einkommen des Lehrpersonals einer Volks
schule verpflichtete, sind solche Verpflichtungen im vollen Umfange aufrecht zu erhalten. D a s  Gleiche gilt von Stiftungen  
und Fonden.

§ . 4 1 .
W enn stiftungsgemäß oder auf Grund von Privatrechts-Titeln einzelne Zuflüsse bestimmten Schulen gewidmet

wurden, ist diese Widmung unter thunlichster Aufrechthaltung ihrer etwaigen speziellen Bestimmungen zu wahren.

§ . 4 2 .
Findet der Schulbezirk rücksichtlich die Schulgemeinde die Aufhebung eines noch bestehenden Schulpatronates 

unter Uebernahme der fämmtlichen Patronatslasten aus den Bezirk rücksichtlich die Schulgemeinde wünschenswerth, und ist 
eine gütliche Verständigung mit den Berechtigten nicht zu erzielen, so kann die Aufhebung des Patronates durch ein Lan
desgesetz ausgesprochen werden.

§ . 4 3 .
I n  die Kasse des Schulbezirkes rücksichtlich der Schulgemeinde fließen die für Schnlzwecke gemachten Geschenke

und Legate (m it möglichster Aufrechthaltung ihrer etwaigen speziellen Bestim m ung), das Schulgeld und andere besondere
Einnahmen für Schulzwecke.

§• 4 4 .
I n  Bezug auf den Betrag des Schulgeldes werden die Schulen über Vorschlag der Bezirksschulbehörde durch 

die Landesschulbehörde nach den Verhältnissen der Gemeinden, in welchen sie sich befinden, in vier Klassen getheilt, und 
das Schulgeld in denselben wird mit 3 0 , 2 0 , 15  und 1 0  kr. monatlich für jedes schulbesuchende Kind festgesetzt.

§ . 4 5 .
D ie  Einhebung des Schulgeldes findet ohne Intervention der Lehrer, monatweise durch die Gemeinde-Vor- 

stehuug sta tt, welche die erhobenen Beträge am Ende eines jeden M onats an die Kasse des Schulbezirkes rücksiichtlich der 
Schulgemeinde abzuliefern und ordnungsmäßig zu verrechnen hat. Schulgeld-Rückstände sind nach den Vorschriften über 
Einhebung rückständiger Gemeindeunilagen zu behandeln.

§ . 4 6 .
D er Schulbehörde steht es zu , die schulbesuchenden Kinder unbemittelter E ltern , ohne Rücksicht auf ihren 

F ortgan g , ganz oder theilweife von der Schulgeld-Entrichtung zu befreien, und E ltern , welche gleichzeitig für mehr a ls  
drei die öffentlichen Schulen besuchenden Kinder das Schulgeld zu zahlen haben, eine Ermäßigung zuzugestehen.
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§ . 4 7 .
D ie  Gemeinde-Vertretung des Schulortes kann die Schulgeld-Entrichtung für sämmtliche schulbesuchenden Kinder 

in  vollen oder in einem bestimmten Betrage auf die Gemeindekassa übernehmen.

§ . 4 8 .
Neben dem Schulgelde darf weder eine Aufnahmsgebühr, noch eine besondere Zahlung für den Unterricht in 

irgend einem der obligaten Gegenstände, für Benützung der zum Schulgebrauche bestimmten Einrichtungsstücke, Lehrmittel 
oder Unterrichtserforderniffe, für Beheizung, Beleuchtung oder Reinigung der Schullokalitäten u. dgl. abgefordert werden. 
D ie  Schulbücher und andere Lehrmittel sind den Kindern durch die Eltern oder deren Stellvertreter, und im Falle erwie
sener Dürftigkeit derselben durch die Schulgemeinde beizuschafsen.

§ . 4 9 .
S in d  die schulbesuchenden K inder, für welche die ganze oder theilweise Schulgeldbefreiung (§ . 4 5 )  bewilligt 

oder der Bedarf an Lehrmitteln und Unterrichtserfordernifsen (§ . 4 8 )  beigeschafft wurde, nicht im Schulorte heimatsberechtigt, 
so kann die Gemeinde des Schulortes den Ersatz jener A uslagen von der Gemeinde des Heimatsortes beanspruchen.

§ . 50 .
Z u  den nothwendigen Ausgaben des Schulbezirkes gehören auch:

a ) D ie  Dotation der Lehrerbibliothek, für welche von den Lehrern ein Beitrag mit einem halben Perzente des Jah res
gehaltes erhoben werden kann;

b ) die Kosten der Abhaltung von Bezirks-Lehrerkonferenzen einschließlich der den Mitgliedern zu gewährenden R eife- 
kosten-Entschädigungen;

c) die Reisekosten - Entschädigungen und Taggelder für die Abgeordneten der Bezirks - Konferenzen zu den Landes- 
Konferenzen.

§• 51.

Reichen die Schuleinkünfte (§ § . 4 0 ,  4 1 ,  4 3 )  voraussichtlich nicht h in , um die voranschlagten Ausgaben des 
Schulbezirkes oder der Schulgemeinde für das nächste Jahr zu bestreiten, so ist zur Deckung des Restes derselben eine 
Umlage auszuschreiben, welche in den Städten  mit eigenem S ta tu t in gleicher Weise wie die anderen Gemeinde-Umlagen, 
außerhalb jener S täd te gleichzeitig mit dem Landeserforderniß-Zuschlage zu den direkten Steuern erhoben wird.

§ . 5 2 .
S ow eit die M ittel der Schulgemeinden und rücksichtlich Schulbezirke (§ . 5 1 )  für die Bedürfnisse des Volks

schulwesens nicht ausreichen, werden dieselben aus den Erträgnissen des Normalschulfondes gedeckt, zu welchen der Landes
fond nach Maßgabe seiner Leistungsfähigkeit den erforderlichen Beitrag entrichten wird.

Aebergangsbestimmungen.
§ . 5 3 .

D ie  bestehende Eintheilnng der Schulsprengel ist sofort nach Beginn der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetzes 
einer Revision durch die Bezirksschulbehörden zu unterziehen.

§ . 5 4 .
E in Jahr nach Beginn der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetzes soll die Einschulung sämmtlicher O r t 

schaften, Ortschaftstheile, W eiler und Einschichten des Landes durchgeführt sein.

Schlußbestimmungen.
§ . 5 5 .

D a s  gegenwärtige Gesetz tritt mit Beginn des seiner Kundmachung nachfolgenden Schuljahres in Wirksamkeit.

§ . 5 6 .
M it  dem Beginne der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetzes treten alle auf Gegenstände desselben sich be

ziehenden bisherigen Gesetze und Verordnungen, insoweit solche den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes widersprechen 
oder durch dieselben ersetzt werden, außer Kraft.

§• 5 7 .,
M it der Durchführung dieses Gesetzes ist der M inister für Kultus und Unterricht beauftragt.
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Bericht öcs ckinanz-Äusschiches
betreffend

den Ha u  der n e u e n  U a n d e s - I r r e n a n s t Ä l t .

H oher L an dtag!

I n  dem Berichte des Laudes-Ausschuffes vom 14 . September d. I . , Z . 2 4 3 8  (Beilage 3 4 ) ,  sind die A n
stände und Bedenken, welche den Landesausschuß zur Nichtausführung des in der X III. Sitzung des vorjährigen Landtages 
beschlossenen Um- und Zubaues der bestehenden Landes-Irrenanstalt veranlaßt hatten, umständlich dargestellt.

Nach aufmerksamer Prüfung dieser manigsaltigen Bedenken und der obwaltenden Verhältnisse hat sich der Finanz- 
Ausschuß überzeugt, daß die beschlossene Sistirnng des Umbaues nicht nur begründet, sondern auch zeitgemäß war.

Durch den beabsichtigten und vom hohen Landtage genehmigten Umbau des Irrenhauses wäre vielleicht dem 
allerdringendsten Bedürfnisse dieser für unser Land so nothwendigcn Humanitäten Anstalt für eine kurze Zeit abgeholfen 
worden, allein dieselbe hätte weder dem heutigen S tande der Wissenschaft, noch den Anforderungen einer sorgsamen Oeko- 
nomie und dem bei der zunehmenden Anzahl der Irrsinnigen steigenden Bedürfnisse der Räumlichkeiten keinesfalls entsprochen. 
E s  wären hiedurch auch nicht unbedeutende Auslagen verursacht worden, die bei den bescheidenen materiellen M itteln unseres 
Landes kaum zu rechtfertigen w ären, indem eine Anstalt errichtet worden w äre, die für eine Reihe Generationen nicht 
entsprechend und bald ungenügend schon unsere nächsten Nachkommen genöthiget haben würde, eine neu e, allen Erforder
nissen entsprechende Irrenanstalt zur Ausführung zu bringen.

W enn schon diese allgemeinen Andeutungen die unterlassene Ausführung des Umbaues genugsam rechtfertigen, 
so muß andererseits hervorgehoben werden, daß durch die vom Landes - Ausschusie gemachten Erhebungen, insbesondere 
aber durch das umfassende Gutachten des rühmlichst bekannten Psychiaten und k. k. Professors an der W iener Universität 
Herrn D r . Schlager ein höchst schätzenswerthes M ateriale genommen wurde, welches a ls Grundlage zur Ausführung einer 
neuen, allen Anforderungen der Wissenschaft, Humanität und Oekonomie entsprechenden Landes-Irrenheilanstalt betrachtet 
werden muß.

B e i der vom Herrn D r . Schlager ausgesprochenen unbedingten N otw endigkeit der Erbauung einer neuen 
Anstalt soll nach dessen Begutachtungen in der Nähe der Landeshauptstadt Laibach ein geeigneter Platz im Flächenmaße 
von 8  b is 1 0  Joch ausgemittelt werden, welcher zur Erbauung der Irren-Heilanstalt für 1 0 0  Personen der ColonisationS- 
hänser und Gartenanlagen erforderlich ist. B e i einer Entfernung dieses Terrains von einer halben oder höchstens einer 
S tu n d e W eges von Laibach würde die physische Behandlung der Kranken, bezüglich der Administration, Verpflegung der 
Kranken und die Ueberwachuug der Anstalt erleichtert, der Aufbau geräumiger Gebäudetheile in gesunder und von herr
schenden W inden geschützte L age, und die Anlage der nöthigen Erhohlungsgärten und Beschäftigungsplätze, insbesondere 
aber auch der, für Gartenarbeit und der nach dem Grundsätze des sogenannten Colonisations-Systeme herzustelleudem Co- 
lonisationshanse ermöglichet sein.

D ie  nach dem Bauprogramme des Herrn D r . Schlager von dem Ingenieur Herrn Brunner entworfenen B a u 
pläne und die ausführliche Baubeschreibung dieser letzteren, welche nicht allein die Notw endigkeit jeder einzelnen R äum 
lichkeit begründet, sondern auch die Detailliruug sogar der einzelnen Einrichtungsstücke um faßt, erschöpfen den Gegenstand 
in allen gewünschten Richtungen derart, daß zu den weiteren Einleitungen auf sicherer Grundlage geschritten werden kann. 
Znsbesonders könnte schon sogleich zum Ankaufe eines genügend großen, entsprechend isolirten Terrains geschritten und auch 
die Vorarbeiten zum Ausbau eines oder zweier Colonifationshäufer, zur Unterbringung der nach dem System e der fami- 
lialen Verpflegung der hiezu geeigneten Pfleglinge, eingeleitet werden.

D ie  Herstellung einer den angeführten Andeutungen, den Erfordernissen der Wissenschaft und den zunehmenden 
Bedürfnissen entsprechenden Landes-Irrenanstalt dürfte jedoch nach den gemachten Voranschlägen ein Kostenerforderniß von 
mehr a ls 2 0 0 .0 0 0  fl. erreichen, welches bei allfälligen Abänderungen und zulässigen Einschränkungen auf 1 5 0 .0 0 0  fl. her
abgemindert werden könnte. M it Rücksicht auf unsere beschränkten Landesmittel bleibt jedoch die Beschaffung der G eld
mittel die wichtigste F rage, deren möglichst günstige und baldige Lösung vorläufig den Erwägungen und der Vorsorge des- 
Landesausschusses überlassen werden muß.

D ie  in dem Eingangs bezogenen Berichte des Landesausschusses angeführten provisorischen M aßregeln zur Un
terbringung von 24  ruhigeren Irren  in dem auf der unteren P o lja n a  gemietheten Hanfe N r. 58  bedürfen zur Begründung
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wohl keiner besonderen Begutachtung, indem die zunehmende Vermehrung der Unglücklichen und die Unzweckmässigkeit de» 
bestehenden Irrenhauses leider schon seit einer Reihe von Jahren eine traurige Thatsache ist.

D er Finanz-Ausschuß stellt daher folgende Anträge:
D er hohe Landtag wolle beschließen:

a) D ie  Nichtausführung des Um- und Zubaues deS bestehenden Landes-Jrrenhauses wird genehmiget.
b )  D ie  vom LandeS-AuSfchufie getroffenen provisorischen M aßregeln durch Unterbringung von 2 4  ruhigeren Irren  

in dem miethweise übernommenen Hause N r. 5 8  auf der unteren P o lja n a  werden zur genehmigenden Kenntniß 
genommen.

c)  D er Landes-Ausschuß wird zur Durchführung der weiteren Einleitungen zum Behufe der Errichtung einer neuen 
Landes-Irrenheilanstalt beauftragt, und hat die erforderlichen Anträge insbefonders zum Ankaufe eines geeigneten 
B auterrain s, dann hinsichtlich des Bauplanes und Kostenüberschlages, sowie wegen Beschaffung der Geldmittel 
dem Landtage zu stellen.

Dr. E. H. C o s ta ,
Obmann-Stellvertreter.

Peter Kosler,
Berichterstatter.
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Sporocilo solskega odbora
o obrtnijskih napredovalnih solah.

Slavni deMni zbor!

Öolski odbor je vladno predlogo o obrtnijskih napredovalnih solah (gewerbliche Fortbildungs
schulen) , k i mu je  bila v presojo izroöena, na drobno prevdaril in io tako odobril. kakor kaLe pri- 
lozeni naört •/..

Potrebno so mu je  vzvidelo, vladno osnovo premeniti Ie v 4 glavnih toökah, ostale premembe 
se ne tiöejo posebno bistvenih stvari, — in sicer tak o -le :

V §. 4. v 2. vrsti vladne predloge je  naredil stilistiöen popravek in namesti „zur V ertretung der 
eigenen Lehrfächer“ — rek e l: „zur Ertheilung des in ihr Lehrfach einschlägigen Unterrichtes.“

V §. 9. so se mu k a z n i ,  ki jih  odloöujejo §§. 131. 133. in 137. obrtnijske postave, o globi 
do 400 gld., o zaporu do 3 mesec, o odvzetji obrtnijske pravice za vselej ali za nekaj öasa, o odvzetji 
pravice imeti uöence itd., zdöle prehude o celö novi postavi, po kteri bodo obrtniki v tem na nekolikSni 
Skodi, da bodo uöence svoje ali pomoönike morali tudi v delavnikih poSiljati v Solo. Premenil je  tedaj 
te kazni tako, da namesti vladnega odloöila je re k e l: „ ------------------ bei einer Geldstrafe von 3—50 G ul
den oder der entsprechenden A rreststrafe,“ —

dalje je  v istem §., ker po novi osnovi ljudskih Sol ni veö tako imenovanih „W iederholungs
schulen“ , namesti: „denen noch die Betheiligung am W iederholungsunterricht obliegt,“ rek e l: „welche 
das 15. Lebensjahr nicht überschritten haben“, —

v istem §. je izpustil odloöbe zarad verskega nauka, ker uöna osnova teh Sol bode skrbela 
za to, da se ne zanemari krSöanski nauk.

§. 12. vladne osnove, ki govori o tem, k d o  naj s t r o S k e  za te Sole plaöuje, je  Solski odbor 
prenaredil popolnoma.

£ e  gori je  bilo omenjeno, da bodo obrtniki po tej novi postavi o tem nekoliko na Skodi, da 
bodo morali v delavnikih pusöati uöence v Solo in tudi pomoönikom (Gehilfen), ki Se niso dopolnili 18 
let, ne bojo smeli braniti obiskovanja teh Sol. Ako bi se njim, ki so veöidel revni obrtniki, Se nakladalo 
to, da bi morali deloma nositi Se stroSke teh Sol, zatrla bi ta naklada veselje do Sol, in oMalovati bi 
bilo, da ne bi napredovale tako, kakor je res Liva potreba v naSi defceli. K jer je , kakor na D unaji in 
v dolnji Avstriji, k jer so osnovali vladno predlogo, obrtnijski stan premoBen, znabiti da se lahko izpelje 
vladni p redlog; al obrtniki na Kranjskem in celö v glavnem mestu Ljubljani so v veliki veöini le revni. 
Dalje pa je  Se pomisliti to, da bi se stvaril nevaren prejudic, ako bi posamesni stanovi morali si zdrfca-
vati Sole, kajti potem pridejo tudi kmetovalci na vrsto, da si snujejo km etijske Sole.

Ker, öe tudi ne po vse, je vendar saj nekaka analogija med obrtnijskimi Solami in realkami, 
tedaj je  Solski odbor §. 12. predrugaöil tako-le:

„D ie Kosten zur E rrichtung und Erhaltung der Vorbereitungs-, der gewerblichen und F ach 
schulen bestreiten der Landesfond mit 2/a> und die Gemeinden des Gewerbeschulbezirkes mit '/3.“

Po takem pa sam po sebi o d p  a d e  §. 13. vladne predloge, in isto tako §. 15.
V §. 16. vladne predloge se je i z b r i s a l  koneöni stavek: „in Gewerbschullocalen selbst aber

zur allgemeinen Einsicht durch 14 Tage aufzulegen“, ker, ako obrtniki ne zdrLujejo Sole, nima ta stavek 
nobenega pomena veö.

Kavno zato se je  v §.20. vladne predloge stavek: „durch W ahl der Gewerbetreibenden, welche 
zu den gewerblichen Fortbildungsschulen beitragen, predrugaöil tako, da se g lasi: „durch W ahl aus der 
Mitte der Gewerbetreibenden des Gewerbeschulbezirkes, welche zur W ahl in die Gewerbesection der 
Handels- und Gewerbekammer berechtiget sind.“

V §. 26. se je vvrstilo „ in  d e r  R e g e l  monatlich einmal“ , ker bi vtegnilo biti, da ni ravno 
neobhodno potreba, da prav v s a k  mesec bi m o r a l a  seja biti.

V doslednosti s tem, da d e Z e l n i  zaklad plaöuje ,j/3 stroskov, se je  Solskemu odboru zvidelo 
primerno, da o k r a j n o  Solsko svetovalstvo ne voli v o d j e  in u ö i t e l j e v  teh Sol, kakor odloöuje §. 29.



Priloga 113. 397

vladne predloge, nego da jih  voli d e L e l n o  solsko svetovalstvo, zato je  §. 29. i z b r i s a l :  „er ernennt 
den D irek to r, die L ehrer“ , in vvrstil v §. 28. v 2. alineji po besedah: „Lehrer und Diener“ — ta-le 
stavek : „E r ernennt über Vorschlag des Orts- räcksichtlich des Bezirksschulrathes die Direktoren und 
Lehrer, insofern sich diese nicht an den betreffenden Schulen befinden.“

§. 32. vladne predloge je  i z b r i s a l ,  ker ni potreben.
8 temi premembami menda vtreza ta postava r a z m e r a m  kranjske deLele.
Solski odbor pa je  za potrebno spoznal, da se misli tudi to, kako bi se Solam za p o s a m n a  

o b r t n i j s t v a  (gewerbliche Fachschulen) pndobili s p o s o b n i  u ö i t e l j i .
Iz vnanjih deLel klicati jih in jim dostojno plaöo dajati, ne bo mogoöe, kajti stroSki bili bi 

presilni. AI druga pot je ta, da bi se iz domaöih obrtnikov bistre glave najdle, kteri bi za nekoliko 
öasa v poduk Sli v tuje take deLele, kjer to all uno vaLnejSe obrtnijstvo, ki ga imamo tudi pri nas v 
deLeli, posebno napreduje. T aki obrtniki zunaj praktiöno dobro poduöeni mögli bi potem domd za to 
ali uno obrtnijstvo biti prav pripravni uöitel ji.

C. k. ministerstvo km etijstva je djansko nam pokazalo to pot in druLbi kmetijski med drugim
dalo drLavno denarno podporo za to, da je letos poslala 3 sposobne mlade kmetovalce v Moravski
Schönberg, k jer se ravno zdaj uöijo p r e d i v s t v a .  Ta ali uni med temi bode gotovo sposoben za nauk 
iz tega km etijskega razdelka. In  tako se ta  pot priporoöa za posamne obrtnijske razdelke. Ako pa 
drLava podpira kmetijstvo in obrtnijstvo, pomnoLuje si tudi sama sebi dohodke.

Po vsem tedaj nasvetuje Solski odbor:
Slavni deäelni zbor naj sk len e:
1. PriloLena osnova obrtnijskih napredovalnih Sol se potrdi.
2. Visoka c. k. vlada se naprosi, da zarad naprave Sol za p o s a m n a  o b r t n i s t v a  iz driavnega

zaklada dovoli primerno subvencijo posebno v ta  namen, da se sposobni domaöi obrtniki 
poSiljajo v tuje deLele popolnoma uöit se tacih obrtnij, kterim je, domaöi deLeli na korist, 
Leleti veöega napredka, in se tako izuriti za uöitelje posamnih obrtnijskih razdelkov na 
domaöih Solah.

V L j u b l j a n i  dne 20. oktobra 1869.

Dr. E. H. Costa,
prvomestnik.

Dr. Jan. Bleiweis,
poroöevalec.
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U rrndes-Eesetz.

wirksam für daS Herzogthum Krain, betreffend die Errichtung und Erhaltung der gewerblichen Fortbildungsschulen.

M it  Zustimmung des Landtages M eines Herzogthnmes Krain finde ich über die gewerblichen Fortbildung», 
schulen anzuordnen, wie folgt:

I. Von den gewerblichen Fortbildungsschulen.

§. i.
Um den Arbeitern (Lehrlingen und Gehilfen) der Gewerbetreibenden in den zur Ausübung ihres Berufes nö- 

thigen Kenntnissen und Kunstfertigkeiten einen theoretischen und soweit es thunlich ist, auch praktischen Unterricht zu ertheilen, 
haben gewerbliche Fortbildungsschulen zu bestehen.

§• 2 .

Ueber die Errichtung dieser Schulen entscheidet der LandeSschulrath innerhalb der Grenzen des bewilligten 
Normalbudgets.

§. 3.
Diese Schulen bestehen aus gewerblichen Kursen, eventuell aus Fachkursen und je nach Erforderniß au» Bor

bereitungskursen. S ie  sind entweder selbstständig oder mit anderen öffentlichen Schulen in Verbindung.

§• 4.
D ie Direktoren und Lehrer derjenigen Schulen, mit welchen die gewerblichen Fortbildungsschulen in Verbindung 

stehen, sind zur Leitung derselben und zur Ertheilung des in ihr Lehrfach einschlägigen Unterrichtes an denselben zunächst 
berufen. D ie  ihnen anvertrauten Lehrmittel der Schulen, an welchen sie wirken, dürfen von ihnen für den Unterricht in den 
gewerblichen Fortbildungsschulen benützt werden.

D ie Schuldiener haben sich sür Zwecke dieser Fortbildungsschulen verwenden zu lassen.
D ie  so verwendeten Direktoren, Lehrer und Diener haben Anspruch auf eine angemessene Remuneration. (§ .  1 0 )

§• 5.
D er Lehrplan wird nach Einvernehmen des Ortsschulrathes, in Städten, welche ein eigenes Gemeindestatut 

haben, des städtischen Bezirksschulrathes, von dem Landesschulrathe bestimmt. Derselbe ist den lokalen Verhältnissen und 
Bedürfnissen möglichst anzupasien.

I n  dem Vorbereitungskurse ist eine Ergänzung jenes Unterrichtes für den Zweck der gewerblichen B ildung an
zustreben, welcher in den Volksschulen geboten wird.

I n  den gewerblichen Kursen ist vor allen Dingen auf die technische Richtung der Lernenden Rücksicht zu nehmen.

§• 6 .

D er Unterricht und die damit in Verbindung stehenden Uebungen finden an Sonntagen Vormittags und in den
Wochentagen mindestens an zwei Abenden in der Woche statt.

D ie  Unterrichtszeit der gewerblichen Fortbildungsschulen darf jedoch mit der des ordentlichen Unterrichtes an 
jenen Schulen, mit welchen erste« in Verbindung stehen, nicht zusammenfallen.

D ie  Zahl der Stunden und deren Vertheilung auf die einzelnen Gegenstände wird durch den Lehrplan bestimmt.

§. 7.
D ie eintretenden Schüler haben durch eine Prüfung den Nachweis der Vorkenntnisse zum Zwecke der Einrei

hung in den betreffenden Lehr- oder Vorbereitungskurs zu liefern.
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§• 8 .

D ie dem Schulorte nächst gelegenen Ortschaften können mit ersteren zu einem Schulbezirke vereinigt werden. 
(§ . 2 6 ) jedoch nur insoweit, das die geringe Entfernung der einbezogenen Ortschaften vom Schulorte den Schulbesuch er . 
möglicht. (§ . 6 .)

§• 9.
D ie Arbeitgeber in den Gewerbeschul-Bezirken sind bei Geldstrafen von 3 — 5 0  fl. oder der entsprechenden Ar- 

rcststrafe verpflichtet, diejenigen ihrer Arbeiter, welche das 15 . Lebensjahr nicht überschritten haben, zum Besuche der gewerb
lichen Fortbildungsschulen anzuhalten und den anderen bis zum vollendeten 18 . Jahre den Besuch dieser Schulen zu gestatten.

Am Schluße eines jeden Schulkurses erhält der Schüler über seine Leistungen und sein Benehmen in der S ch u le  
ein Zeugniß.

§. 10.
Ein auf Grundlage dieses Gesetzes von dem LandeSschulrathe verfaßtes Organisationsstatut enthält den Lehr

plan, die Anleitung zur Durchführung desselben und in Anordnung über die Entlohnung der Direktoren, Lehrer und D ien er.

II. Von der Bestreitung der Losten für die gewerblichen Fortbildungsschulen.

§. i i .

D er krainische Landtag bestimmt über Antrag des Landesschulrathes und nach Einvernehmen der krainischen 
Handels- und Gewerbekammer, sowie der dabei betheiligten Gemeindevertretungen die Gesammthöhe der Beiträge, welche 
die zur Errichtung und Erhaltung der gewerblichen Fortbildungsschulen Verpflichteten zu leisten haben (Normalbudget.)

§. 12.

D ie Kosten zur Errichtung und Erhaltung der VorbereitungS-, der gewerblichen und Fachkursc bestreitet der
LandeSfond mit ®/3, die Gemeinden des Gewerbeschulbezirkes mit 1I3.

§. 13 .
D ie  Lehranstalten, mit welchen gewerbliche Fortbildungsschulen in Verbindung stehen, tragen die Kosten für 

Beheizung und Beleuchtung der für den Unterricht erforderlichen Lokalitäten.

§. 14.
D ie  Iahresrechnungcn der gewerblichen Fortbildungsschulen sind von dem OrtSschulrathe, beziehungsweise städ

tischen Bezirksschulräte (§. 2 2 ) an den Landesschulrath zur Begutachtung und Vorlage an den Landtag zu legen.
D er Landtag prüft und erledigt die Rechnungen. D er krainischen Handels- und Gewerbekammer sowie den be

te ilig te n  Gemeinden sind die Iahresrechnungen mitzutheilen.

III. Von den Aufftchtsorganen und der Leitung der gewerblichen Fortbildungsschulen.

§• 15 .
Zur Beaufsichtigung deS gewerblichen Unterrichtes und zur Theilnahme an den Berathungen in Angelegenheiten 

des gewerblichen Unterrichtes sind Gewerbeschul-Jnspektoren zu berufen.

§• 16 .
Durch die Gewerbeschul-Jnspektoren wird der Gewerbestand bei der Leitung und Beaufsichtigung des gewerbli

chen Unterrichtes vertreten.
D ie  Anzahl dieser Vertreter bei der Lokalleitung hat aus zwei bis fünf stimmberechtigten Mitgliedern zu beste

hen und wird durch die oberste Leitung der gewerblichen Fortbildungsschulen mit Rücksicht auf das obwaltende Bedürfnis? 
bestimmt.

D ie  Vertretung des Gewerbcstandeö bei der obersten Leitung dieser Schulen hat aus zwei stimmberechtigten 
Mitgliedern zu bestehen.

I n  dem F a lle , daß eine Bezirksschulbehördc mit der höheren Beaufsichtigung der gewerblichen Fortbildungsschu
len (§. 25) beauftragt w ird, hat dieselbe bei Verhandlungen dieser Schulangelegenheitcn vier Vertreter des Gewerbestandes 
als stimmberechtigte Mitglieder beizuziehen.
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§ . 17 .
Außer der Theilnahme an deu Verhandlungen in gewerblichen Schnlangelegenheiten liegt den Gewerbeschul-

Inspektoren ob , in einer vom Schulrathe zu bestimmenden Reihenfolge dem Unterrichte beizuwohnen. S ie  dürfen sich in 
denselben oder in die Handhabung der D iszip lin  nicht einmengen und haben über ihre Wahrnehmungen Bericht an den 
Ortsschulrath zu erstatten.

§. 18.

D ie  Bestellung der Gewerbeschnl- Inspektoren erfolgt für Angelegenheiten, die zum Wirkungskreise der Lokal
leitung gehören, durch W ahl aus der M itte der Gewerbetreibenden des Gewerbeschulbezirkes, welche zur W ahl in die
Gewerbesaction der Handels- und Gewerbekanimer berechtigt sind, und kann außer im Falle des überschrittenen 60 .
Lebensjahres, oder besonderer körperlicher Gebrechen, oder der bereits durch die vorgeschriebene D auer besorgten Funktion 
eines Gewerbeschul - Inspektors nicht abgelehnt werden.

D ie  Berufung zur Theilnahme an den Berathungen und Entscheidungen der höher«, (§ . 2 3 ) dann der obersten
Leitung der gewerblichen Fortbildungsschulen dagegen, geschieht durch W ahl, welche die Gewerbeschul-Inspektoren des Schul
bezirkes, beziehungsweise des Landes aus ihrer M itte vorzunehmen haben.

§ . 19 .
D ie  W ahlen werden von der betreffenden Schulleitung ausgeschrieben. D ie  W ahl geschieht durch Einsendung 

v o n  Stim m zetteln; zur Giltigkeit derselben ist absolute M ajorität der abgegebenen Stim m en erforderlich; Stim m en
gleichheit entscheidet das Los.

§. 20.
D ie  Funktionsdauer der Gewerbeschul-Inspektoren ist drei Jah re , die W ah l, welche während dieser Periode 

stattgefunden hat, behält ihre Geltung nur dis zum Ausgange derselben.

§. 21.
D ie  oberste Leitung der gewerblichen Fortbildungsschulen unbeschadet des obersten Auffichtsrechtes des S taa tes

wird von dem LandeSfchulrathe geführt, welcher zn den Berathungen in Angelegenheiten dieser Schulen nebst den in § . 16-
bezeichneten Gewerbeschul - Inspektoren zwei Vertreter der krainifchen Handels- und Gewerbekammer beizuziehen hat.

§. 22.
D ie  Lokalleitung der gewerblichen Fortbildungsschulen führt der Ortsschulrath, in Städten mit eigenen Gemeinde» 

statute der städtische Bezirksfchulrath.
Außer den Gewerbeschul - Inspektoren sind zu den betreffenden Berathungen auch die Leiter dieser Schulen a ls  

stimmberechtigte M itglieder beizuziehen.
§ . 2 3 .

D er obersten Leitung der gewerblichen Fortbildungsschulen bleibt es Vorbehalten, zu bestimmen, ob für mehrere 
Schulen dieser Art der Bezirksfchulrath mit der höheren Beaufsichtigung dieser Schulen beauftragt werden soll, in welchem 
Falle die hiefür vorgesehenen Gewerbeschul-Inspektoren an den diesbezüglichen Berathungen T hcil zu nehmen haben.

§ . 24 .
D ie  Sitzungen in Angelegenheiten dieser Schulen sollen in der R egel monatlich einmal stattfinden. Auf Ver

langen von drei M itgliedern des Schulrathes oder drei Gewerbeschul-Inspektoren muß der Vorsitzende eine Sitzung einberufen.

§ . 2 5 .
D ie  M itglieder der Schulräthe und die Gewerbeschul-Inspektoren üben ihre Funktionen unentgeltlich aus.

§ . 2 6 .
D em  Landesschulrathe als obersten Leitungsorgane der gewerblichen Fortbildungsschulen obliegt die Ueberwachung 

derselben. Er hat den Vorschlag für das Normalbudget und die Errichtung dieser Schulen an den Landtag zu erstatten.
E r bestimmt die Ausdehnung des Gewerbeschul-Bezirkes, er entwirft das Organisationsstatut und den Lehrplan 

und erläßt die Anordnungen zur Durchführung derselben; er bestimmt die Dotirnng der Schule, die Bezüge der Direktoren, 
Lehrer und Diener. Er ernennt über Vorschlag des O rtS- rücksichtlich Bezirksschulraths die Direktoren und Lehrer, insoferne 
sich diese nicht an den betreffenden Schulen befinden. Er überwacht unmittelbar oder durch den Bezirksfchulrath (§. 2 3 )  
die Lokalschulbehörden und entscheidet über Beschwerden und Anfragen. Er hat das Recht, Gewerbeschul-Inspektoren, welche 
ihren Verpflichtungen beharrlich nicht nachkommen, vom Amte zu entheben. Er kontrolirl die Geldgebahrung, prüft die 
Iahresrechnungen der Schulen und übermittelt sie mit feinem Gutachten an den Landtag.
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D er Landesschulrath bestimmt die beim Unterrichte zu verwendenden Bücher und sonstige Lehrmittel; ihm steht 
auch die Bestätigung jener Ernennungen zu , vermöge welcher an gewerblichen Fortbildungsschulen, die mit von der R egie
rung besetzten Anstalten in Verbindung gebracht, sind , auch fremde Lehrkräfte herangezogen werden.

§ . 2 7 .
D er Ortsschulrath, in S tädten  mit einem eigenen Gemeindestatut, der städtische Bezirksschulrath, hat die 

Führung der ökonomischen und administrativen Geschäfte dieser Schulen, er ernennt die D iener, insoferne sich diese nicht 
an den betreffenden Schulen befinden und überwacht den Unterricht.

I V .  Besondere Bestim m ungen.

§ . 28 .
Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes hat dieses Gesetz auf gewerbliche Fachkurse, insoferne dieselben nur 

durch freiwillige Beiträge oder besondere S tiftungen  erhalten werden, keine Anwendung.
Dem  Landesschulrathe bleibt es V orbehalten, zu bestimmen, ob und inw iefern diese Privatschulen den nach diesem

Gesetze bestehenden Schulen gleich zu stellen seien.

§ . 29 .
Für gewerbliche Arbeiterinen können gewerbliche Fortbildungsschulen im S in n e dieses Gesetzes errichtet werden
D ie Arbeitgeber sind alsdann verpflichtet, den Arbeiterinen den Besuch dieser Schulen innerhalb der durch dieses

Gesetz (§ . 6 ) bestimmten Zeit zu gestatten, beziehungsweise solche dazu anzuhalten. (§ . 9 .)

§ . 3 0 .
D er Minister für Kultus und Unterricht ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes betraut.
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Poroöilo financnega odseka
zarad

prihodnje uredbe muzeja.

Slavni de&elni zbor!

Iz poroöila deielnega odbora (priloga 42) S S  razvidi, da je  zadostil v polni meri dobljeni nalog, 
valed deielno-zbornega aklepa od 30. aeptembra 1868, naj predloii v tem  zaaedanji obiirno poroöilo zastran 
obatoja in razm er deielnega muzeja z zadevnimi nasveti in poaebno z novim sluibenim navodom in z 
naavetom zastran vravnanja plaöe muzejnega varuha.

D eielni odbor je  zgodovinsko dokazal, da je leta 1821 v deielnem  zboru nasvetovani in z Naj- 
viiim  sklepom od 8. roznika 1826 in 25. auica 1865 potrjeni muzej res d e i e l n i  zavod, s kterim  ima 
le deielni zastop razpolagati, kakor tudi z muzejalnim zalogom. Torej ae ima v deielnem poalopji pri- 
merno pospraviti, muzejalni varuh pa iz deielnega zaloga plaöevati, kakor tudi drugo osobje, prihodki 
muzejalnega zaloga pa bi ae imeli rabiti za pomnoienje zbirk in za druge tekoöe izdajke.

Muzejalni lastni zaklad obstoji konec leta 1868. iz g o to v in e   1.007 gl. 55 kr.
iz javnih z a d o l in i c  18.717 „ — „
iz zaaebnih z a d o l i n i c .......................................................................................................................  2.940 „ — „
iz hranilniönih v l o g ............................................................................................................................. 1.645 „  6 „

Vsega tedaj iz povedane vrednosti . . 29.309 gl. 61 k r.
K temu le  pridejo prineski „muzejalnega d ru itva za Kranjsko“, ktero ima z njimi po svoje 

prostovoljno razlagat, med tem ko ima deielni zbor podporo iz muzejalnega zaklada za znanstvene namene 
d ru itva odloöevati. Vendar je potrebna nova organizacija muzeja po preteku toliko let, dazam ore zadoatiti 
potrebam  novega öasa.

A. Zbirke
so 1. naravopisne in 2. zgodovinske, ktere pa ao veöidel vae tako natlaöene v sedajnih proatorijah, da 
zavirajo poduk uöeöe ae m ladeii in ogledovanje oböinstva aploh, tudi bi v ta namen novejia dela iz tiatih 
znanoati ae pridobiti m orale , ktere zadevajo posamne znanosti. Za deielno zbirko kipov je ie  zaöetek 
atorjen in Le bi prostor jih razstaviti zadosten b il , bi maraikteri umetnik temu ie  kaj doaal. Torej j e  
potrebno

B. prosiorlje
zdatno raziiriti oziroma prem eniti, da ao zavoljo loiejega pregledovanja v zvezi med aeboj: proatorne 
avetle, zraLne in suhe.

Sedaj ae vae nahajajo v deielnem licealnem poalopji v treh razdelih , kar nadgledovanje zlo 
zavira. V pritliönih proatorijah grejo zbirke zavoljo vlainosti pod niö, toraj je  ailno potrebno, da ae temu 
v  okom pnde s tem, da ae pripravijo auhe proatorije v nadatropji, pritliöne pa ae za druge namene porabijo. 
V  nadatropnih aobah ae bode aicer nekaj proatora pridobilo , ker ae bode valed blagoduinega sklepi 
kranjake nranilnice nova realka poatavila; da ae vendar muzejalne proatorije med aeboj vzvezo spravijo, 
bode potrebno, da ae poslopje podaljia s prizidanjem na ju in i a tra n i, k jer je  sedaj velika a tra ia  in da 
ae nektere sobe in shodiiöa predrugaöijo v muzejalne proatorije.

Proator za razstavo domaöih umetalnih in obrtnijakih izdelkov bi vtegnil v veliko koriat deiele biti.
Ako alavni zbor tega ne dovoli, bi ae za najemiöino menda tudi v novem realkinem poalopji 

potrebne proatorije dobile.

C. Ulazejalni sla iabnik i.
Ako ae ie  sedaj imenitne zbirke aöaaoma zdatno raziirijo, ne bode mogel sedanji varuh z enim 

aluiabnikom vaeh del opravljati, k er bode potrebno znanstvene dela primerno razdeliti, kakor je  to tudi 
na drugih enakih napravah vpeljano.
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Varuh bi imel razun naravopisnega dela tudi nadgled vseh zb irk , njemu pridjani pristavnik 
pa pred vaem zgodovinske in vendar tudi druge dela. D a je en StreLaj potreben za snafcenje, pazljivost
in pripomoö v prostorijah , se samo po sebi razumeva.

tiedaj ima varuh stanovanje in 450 gld. konv. denarja letne plaöe; ker pa to zahtevanim nje- 
govim vednostim ni prim erno, bi se pri doloöbi osoblja deLelnih uradnilcov imela odmeriti

varuhu letna plaöa od . . . 800 gld.
p r ia ta v n ik u ...................................  600 „
a t r e L a ju ......................................... 300 „

ktere plaöa bi prevzel deLelni zaklad, med tem ko se muzejalni zalog ima posebej za namen zbirk 
oskrbovati.

Finanöni odsek se torej veöidel sklada s predlogi deLelnega odbora ter nasvetuje:

Slavni deLelni zbor naj sk lene:
1 . Prilofceni pod ./• muzejalni Statut z navodom za muzejalnega varha pod ./• se potrjujeta.
2. Muzejalni zaklad prehaja pridrLaje njegovo dosedanjo namembo od leta 1870 v samostojno

upravo deiele ter se ima njegov vsakoletni preraöun in raöunski sklep poprejsnega leta deLelnemu zboru
v sklepanje predlagati. ^  , ... . . .

3 . Dosedanjemu muzejalnemu oskrbmku gosp. Antonu baronu Lodelhu se lzrekuje na njegovo
velikoletno previdno in nevtrudeno vodstvo muzejalnih zadev zahvala dsielnega zbora.

4. DeLelni odbor ima praäanje zastran primerne posprave muzeja ali v licealnem poslopii ali 
v pristavbi, k jer je bila velika vojaska straia, a lipo  okoljäöinah v novem realkinem poslopji, ktero bode
kranjska hranilnica postavila, v natanjki pretres vzeti. Zadevne opravke obravnovanj, nasvete, naörte in
stroäkovnike ima deLelni odbor za sklepanje predloLiti v prihodnjem zasedanji dezelnemu zboru.

5. Plaöa muzejalnega varha se povikäa med tem na 600 g l . , on ima po predpisu muzejalnega 
statuta in novega sluLbenega navoda svojo sluzbo opravljati, tudi ima dolLnost do imenovanja pristavnika 
vse muzejalne zbirke hraniti in oskrbovati.

6 . DeLelni odbor dobiva pravico mesto pristavnika z letnim plaöilom 600 gold. in streLaja a 
300 gold. o priliönem öasu po nateöaji oddati.

V L j u b l j a n i  20. vinotoka 1869.

Dr. B leiw eis,
pervomestnik.

Dr. Hazlag,
poroCevalec.
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Bericht Des oercinten Finanz- uiifi üerfassiuigs- 
Ausschusses

in Betreff

der beantragten Aufhebung der Jftndel- und Kekormrrung der Gebär- 
Anstalt in Laibach.

Hoher Landtag!

D ie  auf diesen Gegenstand bezüglichen Anträge des Landesausschusseß (Beilage N r. 74) wurden in der Land
tagssitzung vom 13. Oktober d. I .  dem Finanzausschüsse mit dem Aufträge zugcwieseu, dieselben einer eingehenden, 
insbesondere die angeregten finanziellen Bedenken erwägenden Prüfung zu unterziehen, hierbei im Einvernehmen mit dem 
Verfaffungsausschusse vorzugehen und sofort darüber Bericht zu erstatten.

I n  vereinigter Sitzung haben beide Ausschüsse ihre Berathungen gepflogen und hierbei, wie es wohl selbstver
ständlich ist. sich nicht auf die finanzielle S e ite  der Frage beschränkt, vielmehr in sehr eingehender Weise auch die Haupt
momente in der ändern Rücksicht, die humanitären und moralischen Wirkungen der beantragten Aufhebung der Findelanstalt 
erörtert.

D ie  Ausschüsse entschlossen sich —  unter Amendirung einiger D eta ils  der Landesausschuß-Anträge —  für die
in einem schon jetzt zu bestimmenden Termine zu erfolgende Aufhebung der Findelanstalt, wogegen sich nur eine, auch bei der
Abstimmung vereinzelt gebliebene Stim m e erhob.

D iese Stim m e glaubte bei den vorjährigen Beschlüssen des H. Landtages bleiben zu sollen, die, zwar ebenfalls 
auf eine seinerzeitigc Aufhebung der Findclanstalt gerichtet, doch den wesentlichen Unterschied zeigen, daß dafür nicht schon 
jetzt ein bestimmter, und zwar so naher Termin vorgezeichnet, vielmehr durch einstweilige Reformen ein Uebergang eingeleitct, 
die aus Rücksichten für das W ohl der Findelkinder und für die Gewohnheiten der Bevölkerung nothweudigen Vorbedin
gungen geschaffen, und namentlich auch die finanziellen Erfolge dieser M aßregel gesichert werden solle».

D ie  nähere M otivirung alles dessen ist im vorjährigen Berichte des für diese Frage gewählt gewesenen Specia l- 
Ausschusses (stenogr. Protokolle, S e ite  5 2 4 ) zu finden.

I m  Aufträge des Finanz- und Verfassungs-Ausschusses wird nun folgendes dem H. Hause vorgetragen.
O hne zu verkennen, daß die Aushebung der Findelanstalt für sich allein weder dem Leichtsinne und seinen

Folgen steuern, noch die bei unehelichen Geburten vorkommenden Verbrechen der Abtreibung, der W eglegung, des Kindes
mordes vermindern, ja diese in erster Zeit vielleicht sogar steigern werde —  sind diese Gefahren doch verhältnißmäßig 
gering, gegenüber den 2 Hauptzwecken, welche mit der Aufhebung der Findelanstalt in Verbindung stehen, selbst abgesehen 
davon, daß gerade die schlimmste Art Jen er , welche von Prostitution lebend zur Bevölkerung des Findelhauses beitragen, 
dadurch, daß ihnen die Leichtigket benommen wird, sich der ihnen lästigen Folgen ihres Vergehens zu entledigen, in 
einige Schranken werden gewiesen werden.

B ei allen übrigen aber, und es ist die überwiegende Mehrzahl im Lande, wird die N öthigung, selbst für das
eigene Kind zu sorgen, dasjenige von der Natur und dem göttlichen Gesetze geschaffene Verhältnis) wieder Herstellen, daß
die menschliche Einrichtung des Findelhauses nie hätte unterbrechen sollen.

D a s  Auge des Kindes —  wie ein beredter Vertheidiger des Ausschußantrages im Ausschüsse sich eben so 
treffend a ls von einer tiefgemüthvollen Auffassung zeugend, sich aussprach —  das Auge des Kindes wird in das Herz der 
M utter dringen und gleich vom Anbeginne seiner Existenz wird das Kind auf solche Weise die Liebe der M utter gew innen; 
und daß diese die beste Pflegerin ist, wer wird dies läugnen können.

Allerdings werden die rauhen Verhältnisse der Wirklichkeit, der Kampf mit Schande, mit Noth und Elend 
manche G efahr, —  manchen Eintrag in dieses natürlichmenschliche Verhältnis) bringen; —  allein gerade bei uns in Kram 
sind die Verhältnisse der Art, daß diese Besorgniße an ihrem Gewichte bedeutend verlieren, wie auch ein Blick auf das 
benachbarte Kärnten zeigt, das den M angel einer Findelanstalt gerade in diesem Punkte nicht zu beklagen hat.

I n  den Metropolen des Weltverkehrs steht die Sache allerdings anders; aber w as dort den Bestand von
Findelanstalten empfiehlt, ja uothwendig macht —  das gilt eben nicht überall, und namentlich nicht in Krain.

Auch ein anderer Umstand, die große Sterblichkeit der Findelkinder in  d e r  A n s t a l t  s e l bs t ,  worüber Prof. 
Valcnta's Broschüre uns belehrt, erfordert im öffentlichen so wie im Interesse dieser armen Geschöpfe eindringliche Rücksicht.
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W as die finanzielle S e ite  der Sache betrifft, so ist eS vor Allem gewiß, daß dem Lande durch die Aufhebung 
der Findelanstalt eine Erleichterung erwachsen w ird, wie sie eben im W egfalle der im Landesausschuß-Berichte mit 2 4 9 2 6  fl. 
7 7  kr. bezifferten Kosten der h i e s i g e n  Anstalt bevorsteht, und wogegen nach der Ministerial-Erläuterung vom 10. M a i 1 8 6 9  
Z . 6 9 8 9  auch der § . 4  des Reichsgesetzes vom 29 . Februar 1868  R . G . B l .  N r. 15  darum nicht sprechen kann, weil 
eS die Übertragung nur jener Kosten auf die Heimatsgemeinde des Findlings verbiethet, welche für dessen Verpflegung in 
der Findelanstalt eines ändern Landes anerlaufen.

W as aber die aus der letzterwähnten Rücksicht, bei dem Bestände und bei der sehr großen Benützung der 
nahen Triester-Findelanstalt durch Krainerinen begründete Besorgniß des finanziellen Rückschlages betrifft, daß die A uf
hebung der Laibacher-Findelanstalt den Zug nach Triest vermehre und somit die Kosten Krains dortselbst nnverhältnißmäßig 
vermehren werde, —  so lange nicht das Reichsgesetz die Vergütung dieser Kosten an andere Länder abgeschafft haben wird, 
so sind diese Besorgnisse übertrieben.

D ie Aufnahme fremder Findlinge in Triest hat einerseits durch die räumlichen Verhältnisse der dortigen Anstatt, 
anderseits dadurch ihre gezogene G renze, daß die Entfernungen aller jener Landestheile in Krain, denen nicht durch die 
Eisenbahn die Verbindung mit Triest ganz besonders erleichtert ist, gar nicht oder doch nicht so leicht, wie besorgt wird, in 
der Lage sein werden, von der Tiester Gebär- und Findelanstalt Gebrauch zu machen.

D er hier beiliegende nach Bezirkshauptmannschaften abgetheilte A usw eis Der im Jahre 1 8 6 8  in Triest verpflegten 
kraiuerifcheu Findlinge zeigt, daß eben nur die der Eisenbahn nahe gelegenen Bezirke: Umgebung Laibach, S te in ,  Loitsch 
zu P la n in a , Littai, Avelsberg den vorzüglichsten Gebrauch von der Triester Findelanstalt gemacht haben. Und so wird es 
wohl auch nicht anders nach Aufhebung der hiesigen Findelanstalt sein.

I n  zweckmäßiger Weife die Aufnahme von Findlingen Krains in die Triester-Anstalt zu regeln und zu be
schränken, ist übrigens Aufgabe des Landesausschusses, —  so wie auch von dem Einflüsse der in dieser Angelegenheit zu 
belehrenden Gemeindevorstände sich ein heilsamer Einfluß auf die Bevölkerung und auf die betroffenen Personen mit allein 
Grunde erwarten läßt.

I n  beiden Beziehungen haben die vereinten Ausschüsse dem H. Landtage Antrag zn stellen sich erlaubt.
Um in dieser Beziehung wirksam vorzugehen, auch um der Bevölkerung Zeit zu lassen, sich mit dem W esen

und den Folgen der bevorstehenden Aufhebung der Laibacher-Findelanstalt vertraut zu machen, fanden die vereinten Ausschüsse
den Aufhebungstermin vom 1. J u li  1 8 7 0  auf den 1. Jänner 1871  zu verschieben.

I m  Ergebnisse dieser Betrachtungen wird daher der Antrag gestellt:
D er hohe Landtag wolle beschließen:
1. D ie  Findelanstalt in Laibach wird mit 1. Jänner 1871  ausgelassen, d. H. von diesem Tage an wird kein 

Kind mehr in dieselbe ausgenommen.
2. D ie  bis Ende des Jahres 1 8 7 0  in die Laibacher Findelanstalt gelangenden und in der Landesverpflegung 

stehenden Findelkinder bleiben nach den jetzt geltenden Normen in der Landespflege.
3 . B ei dem Umstande, daß die Gebäranstalt und Hebammenschule fortbestehend bleibt, treten mit 1 . I ä n .  1 8 7 1  

folgende Verfügungen in Wirksamkeit:
a) D ie Schwangeren finden schon nach Ablauf des 8 . Schwangerschafts - M onates Aufnahme in der Laibacher 

Gebäranstalt, und dürfen, falls sie darum bitten, wenn auch nicht krank, 4  Wochen nach der Geburt darin 
verbleiben; nach dieser Zeit aber haben sie sammt den Kindern die Gebäranstalt zu verlassen;

b ) in die Gebäranstalt werden unverehelichte, aber auch verehelichte Schwangere ausgenommen, falls diese darum  
bitten und ihnen die Direktion der Landes-Wohlthätigkeitsanstalten t>en Eintritt bew illigt;

c )  jede Frauensperson, welche die unentgeltliche Aufnahme auf Landeskosten wünscht, muß ihre Armuth mit einem giltigen 
Armuthszeugnisse answeisen und sich verpflichten, für Unterrichtszwecke und wenn nöthig a ls Amme zu d ienen ;

d ) die Bestimmung der täglichen Zahlungsgebühr der die entgeltliche Aufnahme in die Gebäranstalt ansuchenden 
Frauenspersonen bleibt der jetzigen gleich und so bleiben auch künftighin jene Vorschriften aufrecht, welche die 
Geheimhaltung der Schwangerschaft und der Geburt betreffen.
4 . D a s  k. k. Ministerium des Innern wird ersucht beim nächsten Reichsrathe eine Vorlage zur Aeuderung 

des Reichsgesetzes vom 2 9 . Februar 1 8 6 8  in der Richtung vorzulegcn, daß jene Länder, woselbst keine Findelanstalten 
sich befinden nicht schuldig find die Findelgebühren an die auswärtigen Anstalten zu vergüten, sondern nur die Kosten für 
ihre Frauenspersonen, soserne sie arm sind und für die Zeit, a ls  sie im Gebärhause gewesen sind —  zu bezahlen.

5 . Diese Beschlüsse werden der k. k. Landesregierung mitgetheilt.
6 . D er Landesausschuß wird beauftragt:

a ) M it dem Landesausschnsse in Triest die erforderlichen Maßnahmen zn vereinbaren, damit die Aufnahme von Kindern 
aus Krain in die Findelanstalt zu Triest in Absicht anf die thnnlichsten Beschränkungen dieser Aufnahme geregelt werden ;

b ) bei Zeiten eine Belehrung an die Gemeindevorsteher in Krain zu erlassen, womit dieselbe sowohl über die 
finanzielle Bedeutung der vorstehenden Beschlüsse 1 und 2 ,  a ls auch über den Beruf der Gemeindevorstände aufgeklärt 
werden, im Interesse aller Steuerträger eben so, wie in jenem der Kinder selbst dahin zu wirken, daß deren pflegliche 
Versorgung dem bürgerlichen wie natürlichen Rechte gemäß unmittelbar von den Angehörigen, in erster Linie von dem 
Vater und der M utter des KindeS S ta tt  finde.

La i ba c h  19 . Oktober 1 8 6 9 .
Dr. J. Ble iweis  ,

Obmann.
Dr. Kaltenegger,

Berichterstatter.
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P °st-

N r.
D e t a i l

Von den im Jahre 1 8 6 8  in der Triester Findelaustalt verpflegten 
krainischen Findlingen entfallen auf die Bezirkshauptmamischast

s
E
Sts
S S

0 0

Anmerkung
0 5

sä
J o
5 $

ss
SS

tuu
.'S
"S
W

_o
5S ‘8
W

en»-»ssO
"S

<33
« ■ §O sö
'S  g

'S
N

3 «
§

S i & r

* - >O
»r»csese
E
«

9S

’S
a

ä
ov=>SS

SS
.S*c>
&

1 Laut A usw eis A  . 6 7 3 4 6 2 7 2 8 1 2 1 4 3 7 3 9 1 7 4 0 1 2 3 6 6 0

2 »  B  • 6 — 1 — 2 — 10 4 9 — 3 1 5 5 0

Z u s a m m e n 7 3 3 4 7 2 7 3 0 1 2 1 5 3 7 7 100 7 4 3 1 3 8 7 1 0
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Porocilo ustavnega odseka
zaatran

nasveta gospoda poslanca dr. Savinseka o varovanji teritorialnih
v

pravic na Zumberk in Marindol.

Slavni defcelni zbor!

Glede na razloge, ktere bode poroöevalec zavoljo kratkega öasa le uatmeno navedel, nasvetuje 
ustavni odaek aoglasno:

Slavni dsLelni zbor naj sklene:
1. Za obveljavo teritorialnin pravic vojvodatva Kranjakega do z Najviaim roönim piamom dne 1 9 . 

avgusta 1869 razpusöenih delov vojaake krajine c. kr. Sluinakega graniöarakega peäkega pollca t. j. 11. 
in 12. kompanije njegove (^umberaki okraj, Zumberk) ae je poganjati.

2. Defcelnemu odboru ae nalaga zastran tegaK kakor tudi zastran razpuSöenja krajinakega okolilöa  
Marindolakega, ktero veöidel kranjska zemlja v (Jrnomeljakem okrajno-glavarstvenem kantonu obdaja, 
potem zastran zedinenja tega z vojvodstvom Kranjskim primerne pote o pravem öasu nastopiti.

3. Deäelnemu odboru ae ob enein nalaga, teritorialne pravice vojvodatva Kranjakega do drugih 
deielnih delov, ki ao bili od njega Se loöeni pretreaati in deÄelnemu zboru'v prihodnjein zaaedanji poroöati.

V L j u b l j a n i  dne 21. vinotoka 1869.

Ravnihar,
prvomeatnik.

Dr. Razlag,
poroöevalec.


