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Die nachstehende Gedachtnisrede ist bei einer Gedenkfeier gehalten 

worden, die del' Verein zur Forderung des physikalischen Unterrichts 

in Berlin am 11. Mai d. J. in del' Aula des Dorotheenstadtischen Real

gymnasiums fur sein langjahriges Ehrenmitglied, den Geheimen 

Regierungsrat Professor Dr. Bernhard Schwalbe veranstaltet hat. 

Dem genannten Verein hat ten sich angeschlossen: die Physikalische 

Gesellschaft zu Berlin, die Berliner Gymnasiallehrergesellschaft, del' 

Berliner Gymnasiallehrerverein, del' Berliner Zweigverein des deutschen 

Realschulmannervereins, del' Berliner Lehrerverein nebst dem Kuratorium 

del' wissenschaftlichen Vorlesungen dieses Vereins, del' Berliner Lehrer

gesangvereill, del' Verein del' ehemaligen Schuler des Kaiser Wilhelms

Real-Gymnasiums zu Berlin, del' Centralausschufs del' Gesellschaft fiir 

Volksbildung und des wissenschaftlichen Centralvereins. Vertreter del' 

koniglichen und del' stiidtischen Behorden ehrten gleichfalls das An

denken des Verewigten durch ihre Teilnahme an del' Feier. 

Das beigegebene Verzeichnis del' Verofi'entlichungen Bernhard 

Schwalbes ist nul' annahernd vollstandig, soweit sich dies in del' zur 

Verfiigung stehenden Zeit en-eichen liefs. Bei del' Zusammenstellung 

del' Titel hat Herr Dr. G. Schwalbe dankenswerte Beihiilfe geleistet. 

Del' etwaige Reinertrag diesel' Schrift wird einer Sammlung zu

gefiihrt werden, die die Begriindung einer Stiftung und die Errichtung 

eines Denkmals fiir den Verewigten zum Zweck hat. Weitere Beitrage 

hierfiir ist aueh derVerfasser diesel' Schrift entgegenzunehmen bereit_ 



Hochansehnliche Versammlung! 

Vor wenigen W oohen noch stand an dieser Stelle der 
Mann, dessen wir heut in tief empfundener Trauer gedenken. 
Er nahm nicht leichten Herzens Abschied von seinem lang
jahrigen Wirkungskreise, schon umschattet von den Fittichen 
des Todes, und doch wohl kaum ahnend, dafs es ein Abschied 
furs Leben, ein Abschied vom Leben sei! 

Wenige Tage darauf stand an eben dieser Stelle der 
Sarg, der das, was sterblich an ihm war, umschlofs. AIle 
Seelen durchbebte die Klage uber das herbe Schicksal dieses 
Menschenlebens, das in demselben Zeitpunkt zu Ende ging 
in. dem es sich vor eine neue, willkommene, grofse Aufgabe, 
gesteIlt sah. Und nicht minder ergriff uns der Schmerz urn 
das, was uns mit dem Hinscheiden dieses thatkraftigen, 
wirkensgewaltigen Mannes unwiederbringlich verloren ge
gangen ist. N och vermochten wir das Trostwort nicht zu 
fassen, dars ja auch dies Leben kostlich gewesen sei, da es 
von erfolgreicher M~he und segenbringender Arbeit erfiillt 
gewesen. 

Aber angesichts eines solchen Hingangs gewahrt es 
eine wehmutige Genugthuung, sich die Personlichkeit des 
Dahingeschiedenen zu vergegenwartigen, und die dauernden 
Zi.tge seines Bildes sich fest und' unverlierbar ins Herz zu 
pragen. Von dies em Gedanken beseelt, hat der Verein zur 
Forderung des physikalischen Unterrichts die he,utige Ge
dachtnisfeier ins Werk gesetzt, und eine gr6.fsere Zahl von 
Vereinigungen hat sich ihm angeschlossen. 
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Warum gerade der Verein zur Forderung des physikali
schen Unterrichtes sich berufen gefiihlt hat, bei diesem An
lafs die Fiihrung zu iibernehmen? - Weil wir nachst den 
Seinen, die in ihm das geliebte Oberhaupt verI oren haben, 
und nachst der Anstalt, die der Verewigte mehr als 20 Jahre 
lang geleitet hat, vielleicht das meiste Recht haben zu sagen 
"Er war unser". Denn die centralste von allen seinen Thatig
keiten, die unausgesetzte Weiterbildung seines Unterrichtes, 
sie fand bei uns ihren Ausdruck und sozusagen das Medium, 
durch das sie sich auf weitere Kreise verbreitete. Uns fiihrte 
er seine neuen Versuche gern zuerst vor, mit uns besprach 
er die Plane. die er fiir den naturwissenschaftlichen Unter
richt hegte, und zu dereu Verwirklichung er zumeist unter 
nns die geeigneten Helfer und Mitarbeiter fand. Darum mag 
es mir auch verstattet sein, im Nachfolgenden auf den Kern 
seines Wirkens, auf seine Unterrichtsthatigkeit, etwas aus
fiihrlicher einzugehn. 

Georg Bernhard Schwalbe stammte aus einer Familie, 
die seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts in Quedlinburg a. H. 
ansassig gewesen war. Seine Vorfahren hattenstets eine 
angesehene Stellung in ihrer Heimatstadt eingenommen, zwei 
von ihnen waren Biirgermeister der Stadt gewesen, und es 
liegt nahe, die hohe organisatorische Begabung, die wir aIle 
an Schwalbe kannten und bewunderten, als ein durch Gene
rationen gep~egtes und gesteigertes Erbteil anzusehn. In 
der Geburtsstadt Klopstocks und Karl Ritters wurde Bernhard 
Schwalbe am 23. Oktober 1841 geboren. 1m 5. Lebensjahr 
schon verlor er den Vater, der als praktischer Arzt wegen 
seiner Tiichtigkeit und seiner Herzensgiite allgemein beliebt 
war. Die Mutter siedelte nach Thale iiber, der Knabe aber 
blieb in Quedlinburg und besuchte das dortige Gymnasium, 
auf dem er zu den besten und eifrigsten Schiilern gehorte. 
Wenigstens zweimal in der W oche legte er mit Altersgenossen 
den Weg von Quedlinburg nach Thale zu Fufs zuriick, oft 
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fiihrten ihn seme Wanderungen in die benachbarten Berge 
und Thaler, hier bildete sich seine Liebe zur Natur und seine 
treue Anhanglichkeit an die Heimat aus, zwei Charakterziige, 
die ihm bis in seine spatere Lebenszeit unvermindert zu 
eigen geblieben sind. Alljahrlich, oft mehrmals im Jahre, 
pflegte er einige Tage in der Heimat zuzubringen, dorthin 
flilchtete er sich "aus del' stiirmischen Lebenswelle", dort 
gewann er stets frische Kraft und neuen Lebensmut aus del' 
Beriihrung mit del' miitterlichen Erde. 

Das Gymnasium besuchte er bis Ostern 1860. In seinem 
Abgangszeugnis wird von ihm geriihmt, dass er es durch 
ungewohnliche, von Sittenreinheit begleitete Willenskraft 
schon zu einer gewissen Reife des Charakters gebracht habe; 
auch habe er seinen haus1ichen Fleifs nicht b10fs auf seine 
Schiilerobliegenheiten gewendet, sondern sich auch anderen 
wissenschaftlichen und linguistischen Studien mit muster
hafter Ausdauer und reichem Erfolge hingegeben. Er ver-
1iess das Gymnasium, urn N aturwissenschaften und Sprachen zu 
studieren. In der That hat er von den neueren Sprachen 
besonders das Englische bis zu einer ungewohnlichen Fertig
keit im Schreiben und Sprechen sich angeeignet - zu einer 
Zeit, wo man in Deutschland noch wenig an die praktische 
Wichtigkeit diesel' Sprache dachte. Daneben hat er auch 
Franzosisch, Ita1ienisch und Spanisch getrieben. In Berlin 
gehorte er Hingere Zeit dem von Herrig geleiteten Seminar 
fiir neuere Sprachen an. Wenn er spaterhin wiederholt An
lafs nahm, das Verhaltnis von Naturwissenschaften und 
Sprachen hinsichtlich ihres Bildungswertes zu behandeln, so 
durfte er mit Fug und Recht sich darauf berufen, dafs er 
wie wenige im Stande war, beide Seiten del' Fl'age auf grund 
eigenel' Studien und eigenel' El'fahl'ungen zu beurteilen. 

Sein eigentliches Studienfe1d abel' waren die Naturwissen
schaften. Das el'ste J ahr widmete er in Bonn vornehmlich 
del' Botanik, Mineralogie und Chemie. Dann wandte er sich 
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in Zurich hauptsachlich der letzteren zu, beschaftigte sich 
aber daneben auch mit Botanik, Mineralogie, Geologie, Physik 
und Mathematik. Vom Herbst 1862 bis ebendahin 1863 
h6rte er in Berlin auch mathematische und philosophische 
Vorlesungen, und gehorte mit zu den Begrundern des mathe
matischen Vereins. Den physikalischen Colloquien und den 
praktischen Uebungen bei Gustav Magnus verdankte er seine 
experimentelle Ausbildung in der Physik und, was nicht 
minder wertvoll fur ihn war, die Beziehung zu einem aus
erlesenen physikalischen Freundeskreise, dem u. a. J ochmann, 
Kundt, Paalzow, Rudorff, Zenker angehorten, und der sich 
bald darauf in der physikalischen Gesellschaft zu Berlin wieder 
zusammenfand. 

1863 wurde er Assistent bei dem beruhmten Chemiker 
Heinrich Rose und fafste den Plan, sich der akademischen 
Laufbahn zuzuwenden. Der Tod Roses im Januar 1864 mag 
ihn jedoch bestimmt haben, zunachst das Oberlehrer-Examen 
zu machen, das er Ostern 1864 mit Auszeichnung bestand. 
Zwar nahm er im Sommer desselben J ahres noch eine 
Assistenstelle bei Wislicenus in Zurich an, folgte aber im 
Herbst definitiv seiner Neigung zum Lehrerberuf, und trat 
als Probandus bei der Kgl. Realschule (dem heutigen Kaiser
Wilhelms-Realgymnasium.) ein. Wahrend des Probejahres 
promovierte er in J ena auf grund einer botanischen Disser
tation und wurde zum 1. Oktober 1865 als ordentlicher 
Lehrer an der Kgl. Realschule fest angestellt. 

Hier habe ich das Gluck gehabt, von Beginn seiner 
Lehrthatigkeit an mehrere JOahre lang sein SchUler zu sein. 
Er brachte uns in Tertia die Elemente des Englischen bei 
und wusste uns mit einer unnachsichtigen Strenge zu drillen 
und zu trainieren. Der eifrigste Lateinlehrer in der Tertia 
eines Gymnasiums hatte ihn hierin nicht ubertreffen k6nnen. 

Den Unterricht in den Naturwissenschaften unterzog er 
einer volligen Reorganisation; wir Schuler hatten den Ein-
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druck, da[s er mindestens ebensoyiel Zeit wie auf den Unter
richt auf die Vorbereitung del' Experimente, auf die In
standsetzung del' physikalischen Sammlung und auf die Ein
richtung des chemischen Laboratoriums yerwendete. Die 
Lernbegierigen lie[s er in freien Nachmittagsstunden kommen 
und bot ihnen durch besondere U ebungen Gelegenheit ihre 
Kenntnisse zu erweitern; die Widerwilligen mussten eben
falls kommen, damit sie Versaumtes nachholten. Auf diese 
Weise hob er bald die Leistungen seines Unterrichts auf eine 
yorher nicht erreichte Rohe: was auch urn so leichter gelang, 
als die Anforderungen in den meisten and ern 1!'achern ziem
lich gering waren. Seine Repetitionen waren fur den Eifrigen 
eine Lust, fur den Tragen ein Schrecken. Denn es half 
wenig, wenn man sich kurz yorher noch darauf yorbereiten 
wollte. Bewundernswert war sein Talent, beim Wiederholen 
stets neue Zusammenhange zwischen den Erscheinungen her
zustellen, und yon einem Gebiet durch irgend welche Ideen
yerbindung auf ein weit entlegenes uberzugehn. Durch eine 
solche Behandlung erhielt er den Stoff bei den Schulern stets 
im Fluss und 1eitete sie darauf hin, auch ihrerseits die Er
scheinungen neu zu combinieren und sich so die Beweglich
keit des Geistes anzueignen, die fur eine fruchtbare Verwen
dung des Wissens die uner1afsliche V orbedingung ist. (Von 
diesel' Art der Wiederholungen hat er se1bst spater einmal 
gesagt: "Wenn der Unterricht nicht b1o[s zu fluchtiger An
regung bei Einzelnen oder zur Verbreitung der Oberflach
lichkeit und Halbwisserei dienen soIl, 'so sind Wiederho1ungen 
erforder1ich; diese konnen die mannigfachste Form annehmen 
und yer1ieren dann das Eintonige, werden nie mechanisch 
und geben zur Erweiterung und Belebung des Unterrichts
stoffes selbst durch Heranziehung neuer Beispie1e, durch 
historische Bemerkungen und Anregungen zum Priyatstudium 
die mannigfachste Veran1assung. ") 

Gern gedenke ich auch del' Stunden, in denen er uns 
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Abschnitte aus Humboldts Ansichten der Natur oder dem 
Kosmos vorlas, und durch die Warme seines' Vortrages in 
uns einen gleichgestimmten Sinn fitr die Schonheit einer ge
fiihlvollen N aturauffassung erweckte. Es war ein Hauch 
weimarischen Geistes, der :in solchen Stun den, durch Hum
boldts formvollendete Schilderungen vermittelt, in uns lebendig 
wurde. 

Fiinfzehn Jahre lang wirkte Schwalbe an der genannten 
Anstalt, dann folgte er, im Herbst 1879, einem Rufe als 
Direktor an die Dorotheenstadtische Realschule, die von 
Ostern 1892 ab den Namen Realgymnasium fiihrte. Seine 
Thatigkeit als Anstaltsleiter genauer darzulegen, hiesse die 
mir gesteckten Grenzen iiberschreiten. Das eine mufs gesagt 
werden, dafs er an die Arbeitskraft und -zeit der Lehrer 
hohe Anforderungen stellte; - er durfte es, weil er an sich 
selbst die allerhochsten stellte - und er fand auch, nament
lich bei den Vertretern seiner eigenen Facher, das opfer
willigste Entgegenkommen. Andererseits zeigte er sich den 
Schiilern gegeniiber stets milde und nachsichtig, wo es sich 
um Vergehen aus Schwache oder Unbedachtheit handelte. 
Er glaubte an die Besserungsfahigkeit der menschlichen 
Natur, und hat durch dies Vertrauen manchen auf den 
rechtenWeg geleitet, bei dem eine streng ere Behandlung 
nicht zum Ziel gefiihrt hatte. 

Auch an dieser Anstalt erwies er sich als ein Meister 
der Unterrichtskunst. 1ch gehe etwas naher auf das ein, was 
er selbst gern seine Methodik nannte. 

Schwalbes Streb an ging dahin, im Gegensatz zu einer 
einseitig begrifflichen und gedachtnismafsigen Schulung, die 
Dinge selbst reden zu lassen. Darum stellte er von Anbeginn 
an das Experiment in den Mittelpunkt seines Unterrichts. 
J a es lag ihm daran, die Erscheinungen moglichst in ihrer 
ganzen Fiille und Breite vorzufiihren. Sein Experimentier
tisch mufste voll besetzt mit Apparaten sein, auch wenn er 
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nicht dazu kam, sie alle bei seinem Vortrag zu benutzen. . Er 
pflegte einen Versuch erst in den mannigfachsten Abande
rungen anzustelIen, an einer chemischen Substanz erst eine 
grofsere Zahl von Reaktionen vorzufiihren, ehe er seine Auf
gabe als beendigt ansah. 

Bereits 1877 hat er eine Schrift veroffentlicht, "Uber 
Geschichte und Stand del' Methodik in den N aturwissen
schaften". In dieser auch auf niedere Schulen berechneten, 
an den vorhandenen Zustanden scharfe Kritik iibenden Schrift 
hat er selbst seine Methode auf das bestimmteste gekenn
zeichnet. Er sagt: "Den Ausgangspunkt miissen fur Physik 
und Chemie Experimente bilden, abel' nicht compliziert durch 
grofsartige Apparate, sondern Experimente, die ich als Fun
damentalversuche bezeichnen mochte . . . und die sich fast 
uberall ohne grofse Kosten, nul' mit Aufwendung einiger 
Muhe anstellen lassen. Damit der Schuler sieht, dafs die 
betreffende Erscheinung nicht vereinzelt steht, sind im An
schlufs daran zwei oder drei ahnliche Erscheinungen, wo die 
Bedingungen moglichst ahnlich sind, hervorzurufen, und del' 
Schuler kann dann, selbst auf sehr elementarer Stufe, die 
Schlufsfolgerungen daran knupfen . . .. Danach gehe man, 
immer noch an del' Hand des Experiments, zu complizierten 
Vorgangen iiber und erklare die in der N atur und Industrie 
sich darbietenden Erscheinungen und Anwendungen, abel' 
nur dann, wenn die Grundlage fiir das Verstandnis derselben 
vorhanden ist." 

Schwalbe war in seinem Bildungsgange von der be
schreibenden N aturwissenschaft ausgegangen. Hiermit hangt 
auch die Eigenart seiner Methodik zusammen, die wesentlich 
im Anordnen und Klassifizieren bestand. Stets kommt es 
ihm darauf an, die Experimente ubersichtlich zu gruppieren; 
grade solche Gruppenbildung erleichtere den Uberblick, fuhre 
zum Denken und Schliefsen, gestatte Anknupfungen und 
Erweiterungen beim ferneren Unterricht. Er selbst hat des-
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halb auch einmal zutreffend dieses Verfahren als eine "Syste
matik des Experimentes" bezeichnet. Musterglltige Beispiele 
einer Anordnung des Stoffes, wie er sie ausgefuhrt wissen 
wollte, finden sich in den zahlreichen Aufsatzen, die er in 
Fachzeitschriften veroffentlicht hat. 

Die sichere Grundlage fUr seine Unterrichtsweise bildete 
seine eigene Geubtheit in der experimentellen Technik, die 
er sich schon in seiner Studienzeit, bei seinen Arbeiten im 
chemischen Laboratorium erworben hatte. Die meisten der 
von ihm benutzten A pparate waren fast ausschliefslich aus 
Glas, Holz und Kautschuk hergestellt; grade diese Einfach
heit machte einen besonderen Vorzug seiner Unterrichts
mittel aus. 

1m Zusammenhang mit der experimentellen Richtung 
seines Unterrichts steht auch sein Bemuhen, die englisch
amerikanischen Home-Experiments als "Freihandversuche" 
auch bei uns in Aufnahme zu bringen. Er hat sich daruber 
1896 in einem Vortrage in Frankfurt a. M. ausfuhrlich aus
gesprocben. Sein Plan, die Gesamtheit von Experimenten 
dieser Art in einem Buche zusammenzustellen, ist leider un
ausgefuhrt geblieben, wird aber voraussichtlich unter Be
nutzung des von ihm gesammelten Materials von anderer 
Seite verwirklicht werden. 

Eine wichtige Rolle spiel en diese einfachsten Versuche 
auch bei de~ praktischen Schulerubungen, fur die er zuerst 
1890 auf der Versammlung deutscher N aturforscher und Arzte 
in Bremen eingetreten ist. Er hatte die Freude zu sehen, 
dafs dieser Anregung in zunehmendem Mafse Folge gegeben 
wurde, und dafs auch in den Lehrplanen des preussischen 
Unterrichtsministeriums diese Schulerubungen empfoblen 
wurden. An seiner eigenen Anstalt hat er solche Ubungen 
seit 1892 bestandig ausfuhren lassen. 

ImletztenJahresbericht des Realgymnasiums hat Schwalbe 
auch die sonstigen Sondereinrichtungen beschrieben, die zur 
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Forderung des naturwissenschaftlichen Unterrichts an dieser 
Anstalt bestimmt sind. Hierzu gehoren die Excursionen mid 
Besuche technischer Anlagen, die seit Jahren in den Lehr
plan der Anstalt einbegriffen sind; ferner die Anschaffung 
eines vorziiglichen Projektionsapparats und eines Experimen
tiertisches fiir die Aula der Anstalt, beide auch zu V or
lesungen vor einem grosseren Zuhorerkreise bestimmt. 

Schwalbe glich darin dem sonst von ihm so verschiedenen 
Schellbach, dafs er epochemachende neue Entdeckungen, so
fern sie nur dem V.erstandnis der SchUler nicht zu fern 
lagen, diesen moglichst bald vorzufiihren suchte. So hat er 
ihnen noch im letzten Winter Versuche mit fliissiger Luft 
gezeigt, und mit dem chemischen Institut der Universtat 
eine Vereinbarung getroffen, wonach alIe hoheren Berliner 
Schulen diesen wertvollen Stoff zu Demonstrationszwecken 
von ebendaher soIlten beziehen k6nnen. Auch urn die Vor
lesungen in der alten Urania, die im letzten Jahr vielen 
Hunderten von Schiilern aIler hoheren Schulen Berlins dar
geboten worden sind, hat er sich, zusammen mit Herrn Geh. 
Rat Vogel, als Leiter verdient gemacht. 

Nehen seiner Thatigkeit fiir den Unterricht aber hat 
Schwalbe nie aufgehort, den Zusammenhang mit der Wissen
schaft und deren Vertretern zu pflegen. Er gehorte seit 
langen J ahren dem V ors~ande der Physikalischen Gesellschaft 
an, und hat sich in dieser SteIlung ein hervorragendes Ver
dienst erworben durch die Herausgabe der Fortschritte del' 
Physik, in deren Redaktion er. im Jahre 1866 eintrat. Hier 
fand seine Neigung zum iibersichtlichen Ordnen und Zu
sammenfassen eines gegebenen Stoffs ein von J ahr zu J ahr 
ausgedehnteres Arbeitsfeld. Acht Bande hat er ganz aIlein 
besorgt, und was das heifsen will, kann man daran ermessen, 
dafs in dem letzten dieser Bande nur das Register an 100 
Seiten umfasst. Ihm zumeist ist es iiberhaupt zu danken, 
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dafs die "Fortschritte der Physik" bis heute fortbestehn, 
wennschon er im Jahre 1892 von der Redaktion zurucktrat. 
Er unterzog sich aber danach .noch der Riesenarbeit, ein 
General-Register fur die Bande 21-43 herzustellen. Er 
hatte das Bewufstsein, damit einem Unternehmen zu dienen, 
das noch fur spatere Generationen den Zusammenhang mit 
der geschichtlichen Entwickelung und der stets wachsenden 
Ausbreitung der Wissenschaft ermoglichen werde. Demselben 
Streben entsprang auch die zeitraubende Anteilnahme an den 
Vorbereitungen fur die Herausgabe eines internationalen 
wissenschaftlichen Katalogs, fur den auch von seiten des 
deutschen Reiches, auf Grund einer von ihm verfafsten 
Denkschrift, die erforderlichen Mittel bereit gestellt worden 
sind. 

In den "Fortschritten der Physik" bearbeitete er selbst 
wahrend vieler Jahre den Abschnitt uber physikalische Geo
graphie, und hat fur gewisse Theile dieses Abschnitts noch 
bis zuletzt Berichte geliefert. Demselben Gebiet gehoren 
seineeigenen Untersuchungen uber Eishohlen und Eislocher an, 
die in der Zeitschrift fur Erdkunde 1881 und 1882 sowie an 
anderen Orten veroffentlicht sind. (Eine zusammenfassende 
Darstellung seiner Forschungen uber diesen Gegenstand hat 
er 1886 in der Festschrift zur funfzigjahrigen Jubelfeier des 
Dorotheenstadtischen Realgymnasiums gegeben. Die von 
ihm vorgeno.mmene Sichtung der Beobachtungsthatsachen hat 
zu dem Ergebnis gefuhrt, dafs sich kein einheitliches Er
klarungsprinzip fur aIle hierher gehorenden Erscheinungen 
aufstellen lassen wird. Er selbst neigte zu der Ansicht, dafs 
im Gestein selbst eine dauernde KaltequelIe vorhanden sein 
musse.) Andre Abhandlungen beziehen sich auf das Nord
licht, auf Wetter und Wetteraberglauben, auf die Gletscher 
des Kaukasus. Er verfafste ferner (1879) ein vortreffliches 
kurzgefafstes Lehrbuch der Geologie und wies damit auf 
ein Wissensge biet hin, das noch heut an unsern hoheren 
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Schulen sehr vernachlassigt ist. Uberdies widmete er sich 
del' Herausgabe von Werken, die del' Verbreitung natur
wissenschaftlicher Kenntnisse dienen. So libernahm er die 
neue Bearbeitung von Schodlers Buch del' Natur, und hat 
darin selbst die Abschnitte tiber Mineralogie und Geologie 
nahezu fertig gestellt. Auch hat er mitgewirkt bei del' 
N euherausgabe von Diesterwegs klassischem Werk, der 
popularen Himmelskunde, die 1898 in del' 19. Auflage er
schienen ist. 

Halten wir an diesel' Stelle einige Augenblicke inne, um 
die geistige Eigenart Schwalbes ins Auge zu fassen. So 
lange es eme Kultur giebt, sind zwel verschiedene 
Geistesrichtungen in del' Menschheit vorhanden gewesen, 
die wir auf einem beriihmten Rafaelschen Bilde in den 
Gestalten des Plato und des Aristoteles einander gegeniiber
gestellt und bedeutsam charakterisirt finden: jener zum 
Himmel emporweisend, diesel' die Hand libel' die Erde aus
breitend, jener wie ein seliger Geist del' Welt entriickt 
scheinend, dieser, um mit Goethe zu reden, wie ein Mann, 
ein baumeisterlicher, del' nun einmal hier ist und wirken 
und schaffen solI: er erforscht den Boden, aber nicht 
weiter, als bis er Grnnd findet; er umzieht emen unge
heuren Kreis fiir sein Gebaude, schafft Materialien von allen 
Seiten her, schichtet si~ auf, und steigt so in regelmassiger 
Form, pyramidenartig, in die Hohe. 

Eine Natur solcher Art war auch Schwalbe; er besafs 
die Gabe des Sammelns, Ordnens, Gruppierens, Zusammen
fiigens in erstaunlichem Grade, und er besafs mehr als das, 
den durchdringenden Blick des Baumeisters, del' jedem 
Material sein Gewicht, seine Festigkeit, seine besondere 
Leistungsfahigkeit ansieht und es demgemafs verwendet. 
Mit festen Sohlen stand er auf del' wohlgegrlindeten, dauernden 
Erde, er fiihlte sich als Herrscher libel' den ganzen unge-
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heuren, sich immer neu andrangenden Stoff, den er muhelos 
meisterte. 

Gleiches hat, in der ersten Halfte des vergangenen 
Jahrhunderts, ein Mann geleistet, den man oft mit Aristoteles 
in Parallele gestellt hat: Alexander von Humboldt, der Lieb
lingsschriftsteller Schwalbes. Ware Schwalbe aufs Schrift
stellerische beschrankt gewesen, er hatte uns wohl am 
Ende des J ahrhunderts ein ahnliches Werk geschenkt, wie 
wir es in Humboldts Kosmos besitzen. Es war ein Plan, 
dessen Ausfuhrung er sich fur spatere Lebensjahre vorbehalten 
hatte, eine Physik der Erde zu schreiben. Der Plan mufste 
unausgefuhrt bleiben. Schwalbe war ein Sohn unserer Zeit, 
ihm stand die That noch hoher als das Wort, das Wirken 
hoher als das Denken. Seine unterrichtliche und wissen
schaftliche Thatigkeit flillte bei weitem nicht den ganzen 
Kreis seines Schaffensdranges aus. 

Zuvorderst war Schwalbe, wie allbekannt, einer der 
Fuhrer in dem durch J ahrzehnte hindurchgehenden Kampfe, 
den Naturwissenschaften eine gleichberechtigte Stellung neben 
den Sprachen in unserm Bildungs- und Unterrichtswesen zu 
erobem. Keiner hat mit grOfserer Energie die Forderung 
des J ahrhunderts nach vermehrter naturwissenschaftlicher 
Bildung zur Geltung gebracht als er. Daher auch sein Ein
treten in Wort und Schrift, in Versammhingen und Vereinen, 
in Petitionen. und Gutachten fur die Gleichberechtigung der 
realistischen mit den altsprachlichen Bildungsanstalten. In 
jener Zeit entstand auch das griechische Elementarbuch, 
durch das Schwalbe die oft uberschiitzte Bedeutung des 
Griechischen fur das Verstandnis der wissenschaftlichen N 0-

menklatur auf ein sehr bescheidenes Mafs zuriickfuhrte. Sein 
Vorgehen in der ganzen Bewegung zeichnete sich durch 
strenge Sachlichkeit, besonnenes Mafshalten und einen sicheren 
Blick fur das Erreichbare aus. Und es ist ihm vergonnt ge
wesen, auf der Schulconferenz von 1900 zu erleben, dafs, 
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nach all dem Streit, der prinzipielle Widerspruch gegen die 
Gleichberechtigung verstummt war. Zertriimmert war unter 
den SchHigen del' Angreifer das Gotzenbild einer spezifisch
formalen Bildung, das lange Zeit als ein Sonderbesitz der 
sprachlichen Facher ins Feld gefiihrt worden war. Selbst 
der ehrwiirdige Senior der Berliner Gymnasialdirektoren hat 
auf jener Conferenz ein Wort von August Boeckh in Er
innerung gebracht, da[s er auf den Unterricht in Latein und 
Griechisch iiberhaupt verzichten wiirde, wenn diesel' blo[s 
dazu dienen sollte, eine formale Schulung zu geben - auf 
die Sachen komme es an. Denselben Standpunkt hat auch 
del' geistvollste Vertreter der klassischen Philologie auf dieser 
Confel'enz eingenommen, indem er die historische Kenntnis 
dessen, was wirklich gewesen sei, in den Vordergrund stellte. 
Bei einer solchen allseitigen Anerkennung des Wertes del' 
,Virklichkeitserkenntnis konnte eine Verstandigung nicht mehr 
schwer sein. 

Schwalbe selbst war auch nichts weniger als ein Feind 
des alten Gymnasiums. Er verlangte nur gleiche Luft und 
gleiches Licht fiir aIle hoheren Bildungsanstalten. Von ihm 
selbeI' weiss ich, wie aufrichtig bekiimmert er um das 
Schicksal des altklassischen Gymnasiums war, als dieses bei 
den neuen Reformen sich wieder mehl' einer altsprachlichen 
Fachschule zunahern, odeI' gar den Charakter einer Standes
schule anzunehmen drohte. 1hm hat stets del' Grundsatz 
o benan gestanden, da[s unsere hoheren Lehranstalten allge
meine Bildungsstatten sein und bleiben sollen. Wie den 
einzelnen Inruviduen die Seelenthatigkeiten des Denkens, 
Fiihlens und W ollens in verschiedenem Verhaltnis zugeteilt 
sind, keine aber zu mangelhaft bedacht sein darf, wenn nicht 
die Personlichkeit als Ganzes eine Einbusse erleiden soll -
so forderte er fiir die verschiedenen Schulgattungen eine an
gemessene Beriicksichtigung sowohl der sprachlichen, als der 
historischen, als auch der mathematisch - naturwissenschaft-

Poske. 2 
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lichen Seite del' Bildung. AUe Anstalten soUten, allgemeine 
Bildungsmomente benutzend, durch Betonung des einen odeI' 
anderen gleichzeitig eine bessere Fachvorbildung nach del' 
einen odeI' anderen Seite erzielen. Beides maglichst zu ver
einen, musse eine Aufgabe der Reformen sein. Dies ist 
sein Vermachtnis fur die Zukunft. Er hat selbst noch, 
wie gegen das Uebermafs del' sprachlichen Schulung auf den 
Gymnasien, so gegen das Verlangen der technischen Hoch
schulen nach einer Verstarkung del' Fachvorbildung auf den 
Realgymnasien und Oberrealschulen eine sehr entschieden ab
lehnende Stellung eingenommen. Seine eigenen Antrage auf 
Vermehrung del' Lateinstunden am Realgymnasium entsprachen 
demselben Grundsatz, dafs zunachst den Forderungen del' 
allgemeinen Bildung genugt werden musse. 

Mit gerechtem Zorn abel' erfullte es ihn, wenn nament
lich in fruherer Zeit die Verstarkung del' realistischen Seite 
des Unterrichts als eine Gefahr fur einen vermeintlichen 
Idealismus hingestellt wurde.. Er hat schon in einem V or
trag im Realschulmannerverein im Jahre 1878 die Hohlheit 
dieser Ansicht dargethan. Dort spricht er sich auch deutlich 
damber aus, was er unter Idealismus verstehe: "Ein ideales 
Streb en sei ein solches, das ohne Rucksicht auf aufsere V or
teile, mit ganzer Hingabe an den Gegenstand, unter Selbst
aufopferung, ein der Menschheit farderliches Ziel verfolge." 
- "Ein solch~r Idealismus aber kanne durch jeden Unter
richt gefardert werden, er hange nicht yom Gegenstande, 
sondern von del' Persanlichkeit des Lehrers abo Wenn del' 
Schuler das ernste Streb en des Lehrers erkenne, ihm Wahr
heit darzubieten, seine geistigen Fahigkeiten auszubild~n, 

ihn zu einem denkenden, thatigen, wahrhaftigen Menschen 
z:t1 machen, dann sei auch eine sittliche Wirkung des Unter
richts zu erwarten; - und dazu kanne jeder wissenschaft
liche Unterricht dienen". 
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Das, was Schwalbe damals yom Idealismus gesagt hat, 
das waren nicht schone W orte, verehrte Anwesende - wIr 
aHe wissen es, der Verewigte hat selbst danach gelebt. 

lch stehe noch vor einer schweren Aufgabe, wenn ich 
aIled em gerecht werden solI, was er in uneigennutziger Hin
gabe an solche, dem Vaterlande und der Menschheit segen
bringende Ziele geleistet hat. 

lch beginne wie billig mit dem, was er fur die Forde
rung des naturwissenschaftlichen Unterrichts im weiteren 
Sinne gethan. Mit seinem praktischen Blick hatte er fruh 
erkannt, dafs ein wirklicher Erfolg dieses Unterrichts nur zu 
erwarten sei, wenn fur eine bessere Vorbildung der darin 
thatigen Lehrer Sorge getragen werde. Schon von 1875 an 
hat er in dieser Absicht, dem Bildungsbedurfnis des Lehrer
standes entgegenkommend, im Berliner Lehrerverein chemische 
und physikalische Vorlesungen fur Volksschullehrer gehalten, 
die spaterhin auch mit Experimentierkursen verbunden waren. 
1m Jahre 1878 ubernahm er auch an der Turnlehrerbildungs
anstalt den Unterricht in Chemie und Physik. Viele Jahre 
hindurch hat er diese Kurse an beiden Anstalten selbst ab
gehaltell, dann ubertrug er den grOfsten Teil davon an andere 
Lehrkrafte, die das Werk in seinem Sinne fortfuhrten. Doch 
hat er fur den Lehrerverein bis fast zuletzt noch haufig 
Einzelvorlesungen oder kurzere Reihen von solchen gehalten. 

Auch dem Kuratorium fur die wissenschaftlichen V or
lesungen des Lehrervereins gehorte er an; dieses uberreichte 
ihm, zusammen mit dem V orstand des Lehrervereins, gerade 
vor einem Jahr anlafslich seines 25jahrigen Wirkens eine 
Dankadresse, worin namentlich sein personliches Eintreten 
fur die Sache unter schwierigen Verhaltnissen hervorgehoben 
und er als der vornehmste Forderer der Interessen der 
Volksschullehrerbildung bezeichnet wird. 

Nicht minder aber wendete or sein Augenmerk auf die 
Fortbildung der Lehrer an den hoheren Lehranstalten. Auf 
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sem beharrliches Eintreten fur die Sache ist es zuruckzu
fuhren, dl1fs von seiten des preufsischen· Unterrichts
ministeriums im Jahre 1891 die naturwissenschaftlichen 
Ferienkurse eingerichtet wurden, deren zehnten er im Herbst 
mit einem Ruckblick auf die ganze Reihe ·er6ffnete. Auch 
hierwirkte er von Anfang an in Gemeinschaft mit dem 
Prov.-Schulrat Geh. Rat Vogel. Seine zahlreichen Beziehungen 
zu den wissenschaftlichen Kreisen machten es ihm leicht, 
hervorragende und willige Lehrkrafte heranzuziehen; er 
scheute keine Muhe, die Kurse von J ahr zu· J ahr mannig
faltiger und erspriefslicher zu gestalten. 

Wahrend diese Kurse hauptsachlich fur die aufserhalb 
Berlins thatigen Lehrer bestimmt waren, gelang es ihm, von 
der Stadt Berlin die Mittel zu erwirken, um ahnliche Kurse 
auch fur die in Berlin ansassigen Lehrer ins Leben zu rufen; 
diese werden auch kunftighin fortbestehen, da die erforder
lichen Mittel auf sein Betreiben dauernd in den stadtischen 
Etat eingestellt sind. 

Seinen Bemuhungen ist es endlich auch zu danken, dafs 
von seiten der Regierung die ersten Schritte zur Errichtung 
eines Instituts in den Raumen der alten Urania gethan sind, 
das der experimentelle,n Ausbildung der angehenden Lehrer 
der Naturwissenschaft dienen solI. Auch Uebungskurse von 
langerer Dauer, fur Lehrer der ganzen Monarchie bestimmt, 
sind fur sp~ter in Aussicht genommen. Die Sorge um die 
Ausgestaltung dieses Instituts beschaftigte Schwalbe bis in 
seine letzten Lebenstage. Andere Plane seines rastlos weiter 
schaffenden Geistes, wie das von ihm seit J ahren befur
wortete Schulmuseum und die Centralauskunftsstelle fur 
Lehrmittel harren noch der Verwirklichung. lch erwahne 
hier ferner, dass er seit mehr als 25 J ahren als Examinator 
bei der Priifung fur Rektoren und Mittelschullehrer thatig 
gewesen ist, und seit mehreren Jahren auch der wissen
schaftlichen Prufnngskommission fur das Oberlehrer-Examen 
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angehort hat. Auch die Leitung eines padagogischen Semi
nars an seiner Anstalt hat er (seit 1890) mit del' ihm eigenen 
Gewissenhaftigkeit und Grundlichkeit auf sich genommen. 
Die zahlreichen Dienste, die er uberdies del' obersten Unter
richtsbehorde durch Gutachten und Denkschriften geleistet, 
entziehen sich naturgemafs del' offentlichen Kenntnis. Es 
hat. ihm Freude bereitet, da[s diese Dienste noch VOl' Ablauf 
seines Direktorats durch die Ernennung zum Geheimen Re
gierungsrat anerkannt wurden. 

Seines Verhiiltnisses zu dem Verein fUr die Forderung 
des physikalischen Unterrichts habe ich bereits gedacht. 
Abel' auch dem grosseren, deutschen Verein zur Forderung 
des Unterrichts in del' Mathematik und den Naturwissen
schaften hat er als Mitb~grunder und Vorstandsmitglied von 
Anbeginn angehort und aufs kraftigste durch Vortrage und per
sonliches Wirken zu dessen Gedeihen beigetragen, wie denn auch 
sein Name mit an del' Spitze des seit 7 J ahren bestehenden 
Vereinsorgans, del' U nterrichts blatter fur Mathematik und N atur
wissenschaften, steht. An diesel' Stelle sei auch dankbar seiner 
Mitwirkung bei del' Grundung und Herausgabe del' Zeitschrift 
fUr den physikalischen und chemischen Unterricht gedacht. 

Die Interessen des hoheren Lehrerstandes in seiner Ge
samtheit haben gleichfalls an ihm einen warmen und eifrigen 
Forderer gefunden. In del' Berliner Gymnasiallehrer-GeseIl
schaft war erzeitweise. als Ordner thatig, in dem Verein von 
Lehrern an hoheren Unterrichtsanstalten Berlins, dessen Vor
stande er seit 1888 angehorte, hat er oftmals uber technische 
Fragen des Unterrichtsbetriebes das Wort genommen, VOl' 
allem abel' mitgeholfen, wo immer es sich urn W ohl und 
Wehe des Lehrerstandes handelte. Insbesondere ist er mit 
Nachdruck im Winter 1874/75 fur die Begrundung einer 
Unterstutzungskasse zu gunsten unbemittelter Hinterbliebener 
des Lehrerstandes eingetreten und hat aIle kleinmiitigen Be
denken wiederholt und aufs schlagendste widerlegt. 
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Einen noch weiteren Kreis umspannt seme Thatigkeit 
fur das Fortbildungswesen und die allgemeinen Bildungs
bestrebungen. Er war uberzeugt, daIs Bildung und Wissen 
das Beste seien, was man den Menschen geben kanne, und 
dachte menschenfreundlich genug, allen hierauf gerichteten 
Unternehmungen, wenn sie an ihn herantraten, seinen Bei
stand zu leihen. Hier nimmt eine der erst en Stellen die 
stadtische Fortbildungsanstalt fur junge Manner im Doro
theenstadtischen Realgymnasium ein, deren Leiter er seit ihrer 
Grundung im Jahre 1891 gewesen ist, "lllld uber deren be
standiges Wachstum er alljahrlich im Programm der Anstalt 
berichtete. (Dem letzten Jahresbericht zufolge war die Zahl 
der Besucher im Winter 1900/1901 ;uf 314 gestiegen, so daIs 
mehrere Kurse gt?teilt werden muIsten.) Es war ferner Vor
sitzender des Kuratoriums einer Fortbildungsschule fur 
Madchen im Norden Berlins, und namentlich auch V orstands
mitglied des kaufmannischen Hulfsvereins fUr weibliche An
gestellte. Der Verein, der kurzlich eine eigene pietatvolle 
Gedenkfeier fur ihn veranstaltet hat, ubertrug ihm von An
beginn an die ehrenamtliche Leitung der von ihm ins Leben 
gerufenen kaufmannischen Fortbildungsanstalt und Handels
schule fur junge Madchen. Wenn diese Anstalten heut zu 
den grofsten ihrer Art herangewachsen sind und in Fach
kreisen als ~uster anerkannt werden, so wird dieser El'folg 
von nachstbeteiligter Seite im wesentlichen als das Verdienst 
Schwalbes bezeichnet. Es ist bemerkenswert, daIs Schwalbe 
auch hier neben del' Fachbildung die allgemeine Bildung zur 
Geltung brachte, indem er dafUr Sorge trug, dass an diesen 
Schulen ausser kaufmannischen und sprachlichen Fachern 
auch Unterricht in der deutschen Sprache und Litteratut' dar
geboten wurde. 

Dem Kuratorium des wissenschaftlichen Centralvereins 
und der Humboldtakademie hat er ebenfalls von Anfang an 
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als eme der festesten Stutzen angehort. Auch hier wird ihm 
nachgeruhmt, dafs er durch seine Autoritat und Thatkraft 
die Sache gefordert, ja dafs er einer von denen sei,die am 
meisten zu der Blute und dem stetigen Wachstum dieser 
V olkshochschule beigetragen haben. 

Allen diesen Anstalten und zahlreichen anderen Ver
einigungen - unter ihnen auch dem Verein zur Forderung 
des physikalischen Unterrichts - gewahrte er, mit Bewilli
gung des Magistrats, gastliche Unterkunft in den Raumen 
dieses Gymnasiums. Mit einer einzig dastehenden Liberalitat 
gab er die Ruhe und Ordnung seines Rauses preis, urn den 
mannigfaehen ernst en Bildungszweeken zu dienen, denen dies 
Haus von 4 Uhr nachmittags an zur Verfugung stand. Bis 
in die zehnte Abendstunde glich dies Gebaude, in dem fast 
kein Raum unbesetzt war, einem riesigen Bienenstock, nur 
mit dem Unterschiede, dafs die uberwiegende Mehrzahl der 
Besucher nicht Vorrate des Wissens herbeitrug, sondern ihre 
geistige Kost hier entnahm. 

Nur anfuhren kann ich ferner Schwalbes Zugehorigkeit 
zu dem V orstand der Gesellsehaft fur deutsehe Erziehungs
und Sehulgesehiehte, zum Centralaussehuss der Gesellsehaft 
fur Verbreitung von Volksbildung, zum Verein fur volks
tumliche N aturkunde, zum Verein fur gesundheitsgemafse 
Erziehung der J ugend. 

Er wurde auch nieht mude, durch V ortrage in Vereinen 
aller Art selbst zur Verbreitung naturwissensehaftlieher Bil
dung beizutragen. Es kam vor, dafs er sieh einer Plauder
stunde im abendliehen Freundeskreise wieder entzog, um 
noeh einen derartigen V ortrag zu halten. N oeh kurz vor 
seinem Hinseheiden hat er dem Verein ehemaliger Schuler 
des Kaiser Wilhelms - Realgymnasiums indieser Aula eine 
Reihe fesselnder Versuche uber das Verhalten der Korper 
bei den hoehsten und tiefsten Temperaturen dargeboten. 
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Und noch bin ich nicht am Ende. Ich habe nun noch 
mit einigen Worten auf die Wirksamkeit Schwalbes als Stadt
verordneter einzugehen. Wie Schwalbe Stadtverordneter 
wurde, darf ich hier nicht unerwahnt lassen. Er hatte bereits 
in den 60er Jahren dem Verein gegen Verarmung und 
Bettelei angehorl und war 1875 als Schriftfuhrer in den V or
stand getreten. Hier hatte ihn der damalige Stadtverord
neten -V orsteher Strafsmann kennen gelernt und bald er
kannt, wie wertvoll ein Mann von seinen Fahigkeiten und 
seinem Gemeinsinn als Mitglied der Stadtverordneten -V er
sammlung sein musse. Er bewog ihn deshalb, sich bei den 
Neuwahlen im Jahre 1879 als Kandidat aufstellen zulassen, 
und so trat Schwalbe in demselben Jahre, in dem er Di
rektor wurde, in die Stadtverordneten -Versammlung ein. Dem 
Verein gegen Verarmung, dessen zweiter Vorsitzender er 1886 
wurde, ist er bis zuletzt ein treuer und unermiidlicher Helfer 
geblieben, zahlreiche Sonnabend-Abende, die andere der Er
holung oder dem Vergnugen widmen, hat erdiesem Liebes
werk geopfert. 

In der Stadtverordneten -V ersammlung aber entfaltete er 
eine von J ahr zu J ahr zunehmende Thatigkeit. Er gehorte 
dem standigen Ausschusse fur die Anstellung und Pensionie
rung von besoldeten Gemeindebeamten und Lehrern, dem 
Kuratorium ~er Handwerkerschulen und der Baugewerk
schule, der Direktion des Markischen Provinzial-Museums, 
und der Verkehrsdeputation - der zur Zeit wohl wichtigsten 
Deputation der stadtischen VerwaJtung - an. In allen 
schatzte man den Rat des vielerfahrenen und umsichtigeri 
Mannes. Insbesondere darf hervorgehoben werden, dafs das 
Aufbluhen der 1. Handwerkerschule zum grofsen Teil ihm 
zu verdanken ist. Auch in die :fliegenden Ausschusse zur 
V orbereitung bestimmter V orlagen wahlte man ihn gern 
und machte ihn in dies en oft zum V orsitzenden. Vielleicht 
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das grOfste und einschneidendste Verdienst um unsere Stadt 
aber hat er sich durch sein Verhalten in der Wasserversor
gungsfrage erworben, und doch ist dies grade am wenigsten 
allgemein bekannt geworden. 

Als die Wasserentnahme aus dem Tegeler See wegen 
der in diesen einfliessenden Abwasser eingestellt werden 
mufste, handelte es sich darum, Wasser durch Tiefbrunnen 
dem unterirdischen Strom zu entnehmen. Dieser Plan fand 
zahlreiche Gegner. Hier nun war Schwalbe mit Erfolg 
thatig, aus der geologischen Beschaffenheit des Stromgebiets 
einen ausreichend starken und dauernd ergiebigen Wasser
vorrat nachzuweisen. So ist er neben Virchow und Langer
hans als Begrunder der kunftigen Wasserversorgung Berlins 
zu nennen. Er hat endlich auch an der Schaffung eines 
Untersuchungsamts fur Nahrungsmittel mitgewirkt; nach dem 
Entwurf, den er zusammen mit dem Stadtrat Dr. Strafsmann 
ausgearbeitet hat, soIl das Institut in einem solchen Umfange 
errichtet werden, dass es sich zu einem stadtischen Gesund
heitsamt ausgestalten kann. 

Auch hier weitreichende Plane und Entwii.rfe! J e mehr 
man sucht, sich die gesamte Thatigkeit Schwalbes zu ver
gegenwartigen, desto mehr wird man staunend gewahr, dafs 
der Kreis seines Wirkens ein nahezu unbegrenzter, fur jeden 
and ern ausser ihm seIber fast unubersehbarer war! 

Mancher, der nicht den hundertsten Teil von der Arbeit 
Schwalbes fur das Gemeinwohl geleistet hat, glaubte sich be
rechtigt, uber seine Vielgeschaftigkeit geringschatzig zu 
urteilen. Ein solcher begriff nicht, dafs es sich hier um 
einen unbedingten Thatigkeitsdrang handelte, der mit N ot
wendigkeit immer weitere Kreise ergreifen mufste - wie ein 
Wirbel, der sich im 'Vasser ausbreitet. Immer neue An
forderungen traten an den· vielbewahrten Mann heran, er 
vermochte nicht leicht sich zu versagen, wo er sah, dafs man 
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ihn notig hatte, und da[s er niitzen konnte. Und eben die 
Vielheit der Beziehungen, die sich in dem ein'en Mann con
centrierten, machte es ihm moglich, an jeder einzelnen Stelle 
das grade dort N otwendige zu leisten. 

So wuchs er, dem HeIden der antiken Sage vergleichbar, 
zu einem Heros der Arbeit heran, an dem wir andern be
wundernd emporschauten! Das Geheimnis seiner Leistungs
fahigkeit bestand zu einem Teil darin, dass er keine Minute 
ungenutzt liess, und unter den Materialien, die in seinem 
engen Studierzimmer aufgehauft lagen, eine musterhafte Ord
nung hielt. Dazu kam aber eine Pflichttreue, die irgend 
welche Rucksicht auf das eigene Befinden nicht kannte. Er 
hat in den letzten J ahren die gross en Sommerferien kaum 
noch der Erholung gewidmet, sondern sie bald auf litterarische 
Arbeiten, bald auf die Erledigung von ehrenvollen Auftragen 
der vorgesetzten Behorden verwendet. Als er vor einigen 
Jahren an einer gefahrlichen Knocheneiterung erkrankt war, 
habe ich ihn trotzdem eines Abends gegen 6 Uhr, nur von 
seinem Sohne begleitet, zur Priifungsabnahme nach dem 
Schulkollegium fahren sehen - ein beangstigendes Bild des 
Siechtums. Als er im vorigen Jahre von Sr. Majestat zur 
Teilnahme an der Schulconferenz berufen wurde, war er 
grade im Begriff, sich einige Tage der Erholung im Harz zu 
gonnen, und die Seinen wunschten wohl, da[s er von der 
Conferenz f~rn bliebe. Aber er wu[ste, wohin er gehorte, 
und ging dahin, wohin die Pflicht ihn rief. 

Wahrlich, von ihm gilt ohne Einschrankung das stolze 
Wort: Patriae inserviendo consumptus - bis zur Erschopfung 
der Krafte hat er dem Vaterlande gedient. 

Der Mann aber, der so vollig in der Arbeit fur das 
Allgemeine aufzugehen schien - er hatte auch fur jeden 
Eiri.zelnen, der mit einem Anliegen zu ihm kam, einoffenes 
Ohr, stets fand man ihn zu Rat und That erbotig. Geduldig 
horte er den Besucher an, war bald qrientiert, und wu[ste 
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fast immer das Reehte zu raten. Wenn es etwas gab, was 
seine Sehafi'enskraft noeh ubertraf, so war es die Gutigkeit 
seiner Natur, die sieh hinter einer oft streng seheinenden 
Aufsenseite verbarg, so war es die stete Hulfsbereitsehaft 
seines mensehlieh teilnehmenden Herzens. Ieh fuhre nur 
weniges an, viele von Ihnen, hoehverehrte Anwesende, werden 
aus eigener Erfahrung meine Mitteilungen erganzen k6nnen. 
Als jungel' Lehrer ubernahm er an der R6niglichen Real
sehule eine Zeitlang 28 Stunden w6ehentlich, urn mit anderen 
vereinigt, einem erkrankten, vor der Pensioniernng stehen
den Kollegen noeh langer den Bezug des vollen Gehalts zu 
siehern. Als Examinator und Seminarlehrer mufste er Ofter, 
gerecht wie er war, das gewunsehte Zeugnis versagen; aber 
er suehte die Strenge dadurch zu mildern, dafs er in ver
zweifelten Fallen dem Betrofi'enen eine anderweitige, ge
eignetere Thatigkeit verschafi'te. Als er vor einigen J ahren 
erfuhr, dafs ein hoehbetagter ehemaliger Rollege, der als 
Physiker und Meteorologe einen geaehteten N amen trug, 
sieh in materieller Bedrangnis befande, regte er eine Samm
lung unter den Faehgenossen an, die dem verdienten Forseher 
einen sorgenfreien Lebensabend bel'eiten soUte - und wufste 
es mit grofsem Zartgefuhl dahin zu bringen, dass der so Be
sehenkte die Gabe nieht als Almosen, sondern als eine Art 
von Ehrensold von seiten der Wissensehaft empfand. -

Raum erscheint es. m6glieh, dass dieser Mann noch Zeit 
fur seine eigene Familie ubrig hatte. Und doeh war dem 
so. In der Ehe mit der treuen Lebensgefahrtin, die ihm 
34 Jahre lang zur Seite gestanden hat, waren ihm zwei 
S6hne und eine Toehter geschenkt worden. Als diese heran
wuchsen, fanden sie in dem Vater den verstandnisvollsten 
Freund und Berater. Oft konnte er den Seinigen nur Mi
nuten widmen, aber in diesel' Zeit regte er die Kinder anfs 
manniehfaehste an und freute sieh herzlieh an den harmlosen 
Neekereien, mit denen die lebhaft begabte Toehter ihm ent-
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gegenkam. Die Nachsicht, die der Vater in der Erziehung 
ii.bte, trug den schonsten Lohn in der herzlichen Zuneigung, 
die die Kinder ihm entgegenbrachten. Aus dem Munde eines 
von ihnen weirs ich, da[s sie aIle sich glii.cklich priesen, eine 
solche J ugendzeit genossen zu haben. 

Den starken Mann aber, deT sonst alles mit Gelassenheit 
hinnahm, hat nichts so ergriffen, wie die schmerzliche Heim
suchung, die ihm durch eine schwere und langdauernde Er
krankung del' geliebten Tochter bereitet wurde. Seitdem 
war die Lebenskraft seiner Natur erschii.ttert, von daher mag 
das Leiden, das ihn hinweggerafft hat, seinen Ursprung ge
nommen haben. Ofter hat ihn in der letzten Zeit Todes
ahnung befallen. Er hat sich nicht gewii.nscht, p16tzlich zu 
sterben, er hatte sein Haus lieber in Ruhe und Besonnen
heit, wie es seine Art war, bestellt. Auch er hatte sprechen 
konnen wie Werner von Siemens: Wenn ich Trauer darii.ber 
empfinde, da[s mein Leben seinem Ende entgegengeht, so 
ist es, weil ich von meinen Lieben scheiden mu[s, und weil 
es mir nicht vergonnt ist, an der Entwicklung des natur
wissenschaftlichen Zeitalters weiter mitzuarbeiten. 

Wie Siemens, dem er in vie len Beziehungen gleicht, ge
hort Schwalbe zu den hervorragenden und typischen Person
lichkeiten des letzten Menschenalters: Er war rastlos thatig, 
denn Leben hiess ihm arbeiten, und doch schatzte er nul' 
die Arbeit del' Mii.he wert, die zum Wohl der lVIitmenschen 
in irgend einer Hinsicht beitragt. Er blieb mit all seinem 
Schaffen im Realen und hatte doch das Bewu[stsein, grade 
durch solches Schaffen auch die idealen Giiter del' Mensch
heit am sichersten zu fordern. Er war einseitig wie jede 
starke Individualitat, und wu[ste doch diese einseitige Anlage 
zu einer Ganzheit des Wesens und Wirkens zu erweitern. 
Er stand, gleichsam leidend, unter dem Zwange eines unbe
dingten Schaffensdranges und gelangte, diesem Zwange fol
gend, doch dazu, in bewu[ster Willensbethatigung die Dinge 
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zu beherrschen und zu gestalten. So steht er, als die Ver
k6rperung eines bestimmt gearteten Lebensideals, VOl' unserem 
geistigen Auge. Wir, die wir ihn kannten, in del' Reinheit 
seines Herzens, in del' Lauterkeit seines Denkens und Han

delns, wir werden sein Bild, als ein leuchtendes Vorbild, 
treu in del' Seele bewahren. FiiT das, was er gewirkt und 

geschaffen, folgt ihm del' Dank von Unzahligen in die Ewig
keit nacho Sein Erbe abel' zu huten, in seinem Geiste weiter 
zu arbeiten nach den von ihm gesteckten Zielen, wird fiiT 

die Ueberlebenden eine Aufgabe und ernste Pflicht bleiben 
in aIle Zukunft. 
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f. d. phys. u. chem. Unterr. III (1890/91), S. 217-25, 
265-69. 

Die N otwendigkeit der Durchfiihrung des geographischen und 
biologischen Unterrichts bis zur erst en Klasse der hoheren 
Schulen. Bericht im Tageblatt der Naturf.-Vers. zu Heidel
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sehaftliehen Unterriehts in den h15heren IJehranstaltcn im .J ahre 
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